
JOHANN 

SEBASTIAN 

BACH 

Philipp  Spitta 

in 

Digitized  by  Google 



■ 

i 

r 

Digitized  by  Gdbgle 



Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



JOHANN  SEBASTIAN  BACH. 

ZWEITER  BAND. 



Digitized  by  Google 



JOHANN  SEBASTIAN  BACH 

VON 

PHILIPP  SPITTA. 

ZWEITER  BAND. 

LEIPZIG 

DRl'CK  LND  VERLAG  VON  BREITKOPK  USD  HARTEL 

1SSO. 

Digitized  by  Google 



K?F  m<+ 

Dux  Recht  <hr  Vbersctzuttg  in  andre  Spraehen  bleibt  mrheJtaUen. 

Digitized  by  Google 



■ 

I  N  H  A  L  T. 

Fttnftes  Biich. 

Leipziger  Jahre  von  1723—4784. 

I. 
Verschiedene  Bewerber  um  das  Thomas-Cantorat  pach  Kuhnaus  Tode  S.  3  IT. 

Zogernde  Bewerbung  Bachs  S.  5  f.  Entscheidung  fiir  ihn  S.  6.  Bach  erklart  sich 

zur  Ertheilung  wissenschaftlichen  Unterrichts  bereit  S.  6  f.  Formliche  Berufung 

und  Confirmation  S.  8  f.    Einfuhrung  S.  9  f.    Wohnung  S.  4  0  f. 

II. 

Alter  und  Entwicklung  dor  Thomasschule  S.  14  f.  Hauptzweck  des  Alumnals 

die  Pfle'ge  der  Kirchenmusik  S.  42.  Des  Cantors  Rangordnung  und  Lehrfunctionen 

S.  4  2  n*.  Offentliche  rcgelm&Bige  Verpflichtungen  als  Director  der  Kirchenehore 
S.  1  i  ff.  AuBerordentliche  Obliegenheiten  S.  4  6  und  18  f.  Chorprafecten  S.  46  ff. 

Gesangsumgange  der  Schuler  S.  17  f.  MaB  der  Berufspflichten  des  Cantors  S.  19  f. 

Einkommen  S.  20  ff.  Verfall  der  Thomasschule  am  Beginn  des  4  8.  Jahrhunderts 

S.  22  ff.  Anstalten  zur  Reorganisation  S.  24  f.  Beschaffenheit  der  Singchore 

S.  25  f.  EinfluB  des  Opernwcsens  S.  26  f.  Telemannscher  Musikverein  S.  27  ff.  . 

Kuhnaus  vergebllche  Versuche,  den  Schulerchor  zu  hebcn  S.  30  f.  Thomas- 

scbiiler  entlaufen  zur  Oper  S.  34  f.  Bachs  begrundcte  Bedenken,  das  Cantorat  zu 

iibernehmen  S.  32  f.  Johann  Gottlieb  Gorner  S.  33  IT.  Motive  der  endlichen 

Entscheidung  S.  35  f. 

III. 

Bach  beginnt  seine  Thutigkeit  als  Universitfits-Musikdirector  S.  86  ff.  Beein- 

trfichtigung  durch  GOrner  und  Conflict  miVder  Universitat  S.  37  ff.  Theilung  der 

Functionen  S.  49  f.  Bach  ubernimmt  die  Direction  des  Telemannschen  Musik- 

vereins  S.  50;  bringt  Carl  Gotthelf  Gerlach  als  Organistcn  an  die  Neue  Kirche 

S.  54.  Sein  Cantorat  wcniger  Lehramt  als  Musik-Directorat  S.  5t  f.  Superinten- 

dent Deyling  S.  53  f. ;  dessen  Stcllung  zur  Kirchenmusik  und  im  besondern'zu 
Bachs  Thatigkeil  S.  54  ff.  Censur  der  Cantaten-Texte  und  Gemeindelieder  S.  56  f. 
Bach  vertheidigt  seine  Rechte  gegen  den  Magister  Gaudlitz  S.  57  ff.  Bachs  Streben 

zur  Verbesserung  der  Kirchenmusik  S.  59  f.  Zeugnisse  tiber  Gesangsprtifungen 

S.  60  ff.    Anforderungen  Bachs  an  die  Sanger  S.  62  ff.  Personliche  und  sachliche 
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Schwierigkeiten  S.  64  f.  Mangel  an  Unterstutzung  seitens  der  stadtischen  Behdrde 

S.  65  ff.  Diffcrenzen  S.  68  ff.  Bachs  Memorial  Uber  die  Kirchenmusik  S.  74  ff. 

InempfanjMichkeit  und  mnngelndes  VerslandniO  des  Raths  S.  80  ff.  Bach  will 

seine  Stellung  aufgeben  S.  82.  Brief  an  Erdmann  in  Danzig  S.  82  IT  Ausgleichung 

S.  84  f.  Ge«ner  kommt  nach  Leipzig  S.  85.  Seine  Thatigkeit  als  Rector  der 

Thomasschule  S.  86  IT.  Kreundschaft  mit  Bach  S.  88  ff.  Wicderherstellung  seines 

Yerhaltnisses  zum  Rath  S.  90  f.    Gunstigste  Lage  S.  92  ff.. 

IV. 

Ordnung  des  lutherischen  Gottesdicnstes  in  Leipzig  S.  93  ff.  Reste  aus  katho- 

lischer  Zeit  in  ihm  S.  94  f.  GesangbUcher  in  Leipzig  S.  108  f.  Orgelbegleitung 

beim  Gememde-  und  Motetten-Gesang  S.  109  f.  Orgeln  der  bciden  Hauptkirchen 

S.  111  ff.  Gebrauch  von  zwei  Orgejn  und  doppelchttrige  Auffiihrungen  S.  115  f. 

Orgel  der  Universitatskirche  und  Bachs  Begutachtung  derselben.S.  117  ff.  Die 

Orgel  als  selbstandige  Macht  im  Gottcsdienst  S.  122  f. ;  als  accompagnirendes 

Instrument  S.  124.  Beschaffenheit  des  Bachschen  Accompagnements  S.  124  ff. 

Gebrttuche  hinsichtlich  der  Benutzung  des  Klangmaterials  beim  Accompagnement 

S.  131  ff.  VerhaltniB  der'Orgel  zu  den  ubrigen  musikalischen  Organen  S.  U4  ff. 
Gruppirung  der  Instrumentc  S.  135.  YerhaltniG  zwischen  Instrumenten  und 

Singstimmen  S.  135  ff.  Zusammenselzung  des  Singechors  S.  138  f.  Sologesang; 

Knaben,  Kalsettisten  S.  139  ff.  Vortrag  des  Bachschen  Kirchen-Recilalivs  S.  14lff.; 

der  Arie  S.  150  ff. ;  Yariirjing  des  drittcn  Aricnlheils,  Ausfuhrung  der  Cadenzen  ; 

Verzierungen  S.  150  ff.  Verzierungen  im  Chorgesang  S.  152  f.  Schwierigkeiten 

der  Stimmung  beim  Zusammenwirkcn  von  Orgel  und  Instrumenten  S.  153  ff. 

Direction  S.  155  ff. 

V. 
Kuhnau  als  Yocalcompomst :  Opern  S.  162  if.,  Kirchenmusiken  S.  163  ff. 

Bachs  Stelluug  zur  Opernmusik  S.  166  fl.  Herrschaft  seiner  Kunstrichlung  in 

Leipzig  S.  168  f.  Neumeisters  Cantatenlexte  in  Leipzig  S.  169.  Christian  Fried- 

rich  Henri  i  (Picanderl  S.  169  ff.  Erste  Beziehungen  zu  Bach  S.  173  f.  Sein 

Musiksinn  S.  174.  Der  fur  Bach  bestimmte  Cantalen-Jahrgang  S.  174  f.  Bachs 

Kinflufi  auf  Picanders  kirchliche  Dichlungen  S.  175  ff.  Verschiedene  Stellung  der 

Musik  und  Poesie  zur  kirchlichen  Kunsl  S.  178  f.  Fiinf  Jahrgiinge  Bachscher 

Kirchen-Cantaten  S.  179  ff.  Zwei  Probestiicke  fUr  Leipzig  S.  181  ff.  Cantaten 

aus  den  ersten  Mouaten  der  Amtslhtttigkeit  S.  184  ff.  Die  Feslmusiken  des  ersten 

Kirchenjahrs  S.  197  ff.  Die  gewohnlichen  Sonntagscantaten  desselben  S.  230  ff. 

Weitere  Kirchencantaten  bis  1727  S.  237  ff.  Formenreichthum  der  Cantalen 

S.  266  ff.  Cberwiegen  des  freien  Chors  Uber  den  Choralchor  S.  268.  Anknii- 

pfungen  an  Kuhnau,  Telemann,  Vetter  S.  268  f. 

VI. Die  Cantate  »Wer  nur  den  lieben  Colt  laBt  walten«  und  ihr  religios- pcrsbn- 
lichei  Charakter  S.  269  ff.  Neun  Cantaten  aus  Picanders  Jahr^ange  S.  272  ff. 

Cantaten  mit  obligater  Orjiel  S.  278  ff.  CanUlen  iiber  Kirchenlieder  S.  285  ff.; 

Beh*»ndlung  der  Choralmelodie  in  ihnen  S.  287  ff.    Erstes  Auftreten  der  Choral- 
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  VII  — 

cantate  S.  290  ff.  Zuriicktreten  derselben  vor  freieren  Gebilden  S.  292  ff.  Solo- 

cantaten  S.  301  ff.  Hauslich-erbauliehes  Wesen  derselben  S.  304  ff.  Poriode 

der  Mitte  in  Bachs  Schaffen  S.  306. 

VII. 

Die  Passionsmusik  in  der  protestantischen  Kirche  S.  307  f.  Choralische  Form 

S.  308  ff.  Motettenartige  Form  S.  310  ff.  Mittelbildungen  S.  311.  Eingang  der 

concert irenden  Musik  in  die  Passion  S.  312  f.  I  bergang  des  choralischen  Ge- 

sangs  ins  ariose  Recilativ  S.  318  f.  Ausbildung  der  dramatischen  und  betrach- 

tenden  Chore  S.  314  f.  Die  Passion  gcgen  Ende  des  17.  Jahrhunderts  S.  31".  ff. 
Venaendung  der  Inslrumenle  S.  316.  Die  geisllicbe  Arie  S.  316.  Der  Choral, 

zuerst  als  Gemeindegesang  S.  317  f. ;  Hinneigung  desselben  zur  Arie  und  I  ber- 

tragung  auf  den  Sangerchor  S.  318  ff.  Kuhnaus  Marcus-Passion  als  Muster 

S.  820  f.  I'berhandnehmen  italianischen  Einflusses  S.  321.  Die  Passion  gerath 
in  die  Bahn  des  italianischen  Oratoriums  S.  321  ff.  Dichtungen  von  Hunold, 

Poslel,  Neukirch,  KOnig.  Beccau,  Seebach  S.  321  ff.  Broekes'  Passionstext  S.  326. 
Wustes  Wesen  der  neueren  Passion  S.  327.  Unwurdigc  Stellung  des  Chorals 

S.  327  f.  Auch  die  wirklich  oratorienhaften  Bestandtheile  verkiimmern  S.  328. 

MiCdeutung  des  Namens  Oralorium  S.  328.  Die  Passion  lauft  in  die  rcligifcse 

Cantate  aus  S  329.  Der  dramalische  Keim  der  altkirchlichcn  Passion  hat  den 

Verfall  des  gei  si  lichen  Schauspiels  im  Mittelalter  uberdauert  S.  329.  Biihnenauf- 

fuhrung  einer  Passionsmusik  in  Zittau  1571  S.  830.  Zusammenhaiig  der  Passions- 

musiken  mit  den  geistlichen  Volksschauspielen  des  16.  und  17.  Jahrhunderts 

S.  330  f.  Bachs  Passionen  cine  Erneuerung  und  Vollendung  der  mittelalterliclien 

Mysterien  auf  hdherer  Kunststufe  S.  331  ff.  Fiinf  Passionen  Bachs  S.  333  f.  Die 

Marcus-Passion  S.  334  f.  Picanders  Passionsdichtung  von  1723  muthmaBlich  von 

Bach  componirt  S.  335  ff.  Echtheit  der  Lucas-Passion  als  eines  Bachschen  Ju- 

gendwerkes  S.  33S  ff.  Hire  Erneuerung  gegen  1734  S.  847.  Johannespassion 

S.  848  ff.  Erste  Auffuhrung  S.  348  Entstebung,  Texts.  348  ff.  Spaterc  Um- 

arbeitungen  und  Auffubrungen  S.  351  ff.  Mangel  der  Disposition  eine  Folge  der 

Verlegenheit  urn  Texte  zu  lyrischen  Gesangslucken  S.  353  f.  Eigenthumlicher 

Slil  der  dramatischen  Chore  und  Grund  desselben  S.  354  ff.  Beschaffenheit  des 

johanneischen  Berichts  S.  356.  Folgen  fur  die  kunstlerische  Gestaltung  S.  356  f. 

VerhallniC  der  Johannes- Passion  zum  italianischen  Oralorium  S.  357  f.  Alter- 

Ihumlieher  Charakter  derselben  S.  358  f.  Recitativbehandlung  S.  359  ff.  Dra- 

roatische  Chore  S.  361  f.  Chorale  S.  S6J.  Sologesangc  S.  362  ff.  Madrigalische 

Chore  S.  864  f.  Sinn  und  Bedeutung  des  Eingangschors  S.  365  ff.  Matthaus- 

passion  S.  867  fl.  Text  S.  367  f.  Disposition  S.  369  f.  Reiche  Tpnmittel  und 

Vervvendung  derselben  S.  370  f.  Musikaliscbe  Charakterisirung  der  verschiedenen 

poetischen  Bestandtheile  S.  371  ff.  Recitative,  keine  dramatische  Charakteristik 

in  ihnen  S.  878  ff.  Besonderer  Pnssionsstil  der  biblischen  Chorsatze  S.  375  ff. 

Chorale  S.  379  ff.  Madrigalische  Bestandtheile  S.  884  ff.  Stil  der  madrigalischen 

Chore  S.  384  ff.  Madrigalischer  und  biblischer  Stil  verbunden  S.  387.  Sologe- 

tfnge  S.  887  ff.  Das  Recitativ  .Am  Abend,  da  es  kiihle  warn  S.  390  f.  Natur- 

stimmungen  bei  Bach  S.  390  ff.  Volksthumliches  und  den  geistlichen  Schau- 

spielen  nachgebildetes  S.  892  ff.  Yolksthiimlicher  Charakter  des  Ganzen  S.  397  f. 
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—     VIII    ' — 
Erste  Auffuhrun*  S.  398.  Zeildauer  S.  899  f.  Umarbeitung  und  wiederholte 

Auffuhrung  S.  400. 

VIII. 

Weihnachls-,  0*ter-  und  Himmelfahrts-Oratorium  S.  400  ff.  Kirchlieh-volks- 

Ihiimliche  Bcziehungen  S.  400  f.  Resle  dramatischer  Weihnachts-Ceremonien  in 

der  protestantischen  Liturgie  S.  401  f.  AuBerktrchliche  Weihnachtsspiele  S.  40*. 

Gliederung  des  Weihnachts-Or.«toriuras  nach  der  Festperiode  der  Zwdlfnachte 

S.  403  f.  Fbertragungen  ous  welllichen  Gelegenheitsmusiken  S.  404  f.  Kleine 

Incongruenzen  S.  405  f.  Innere  Moglichkeil  und  Berechtigung  solcher  Ibertra- 

Kungen  S.  406  ff.  AnklSnge  an  die  weihnachtlichen  Volks  -  Schauspielc  und 

-Lieder  S.  408  ff.  Hinneigung  des  Weihnachls- Oraloriums  zum  Slil  der  Kirchen- 

canlate  S.  412  f.  Analyse  gcmaBder  Beschaffenheit  des  evangelischen  Textes 

S.  413  ff.  Charakter  der  drei  erslen  Thcile  S.  413  f. ;  des  funften  und  sechsten 

S.  415;  de-s  vierlen  S.  415  ff.  Die  Echo-Arie  S.  417  ff.  Ostermusiken  ira  Stil  der 

alleren  Passion  S.  419  f.  Hammerschmidts  kleines  Osier- Drama  S.  420  f.  Ahn- 

lichkeit  zwischen  ihro  und  Bachs  Oster-Oral<irium  S.  421.  Text  S.  421  f.  Muth- 

maGlicher  Grund  zur  Composilion  S.  442  f.  Anklang  an  die  Volksspicle  S.  423. 

Musikalischer  Charakter  S.  423  f.  1m  Himmelfahrts-Oraiorium  die  altliturgische 

Form  beibehalten  S.  424.  Chore  S.  42V  Geslallung  der  Sologesange  im  Sinne 

der  geistlichen  Spiele  S.  425. 

IX. 
Molellen  S.  426  ff.  »Unser  Wandel  ist  im  Himmel«,  ein  friihes  Werk  S.  426  f. 

Veranlassungen  zur  Motetlencomposilion  in  Leipzig  S.  427  f.  Bachs  Motelte  ein 

Nebenzweig  seiner  Cantate  S.  42s  ff.  Te\te  S.  430.  Vierstimmige  Molotte  »Lobel 

den  Herrn,  alle  Heiden*  S.  430.  Funfstiminige  »Nun  danket  alle  Golt«  und  Jesu 

meine  Freude«  S.  430  ff.  Vier  doppelchorige  S.  433  ff.  Eigenthumlichkeit  des 

doppelchOrigen  Slils  im  allgemeinen  S.  435  f. ;  des  Bachschen  im  hcsonderen 

S.  436.  OrgelmaCiges  S.  436  ff.  L'nterstutzendc  InstrumentalbenleitunK  S.  438  ff. 

I'llegc  und  Verbreilung  der  Bachschen  Molelten  S.  4  42  f. 

X 

Die  Kirchencompo-itionen  beslimmen  den  Charakter  der  ersten  leipzigischen 

Periode  S.  443.  Zusammenhang  mit  den  Gelegenheitsmusiken,  die  profttentheils 

ebenfrdls  in  ihr  entstandcn  sind  S.  443  f.  Trauerode  auf  die  Kttnigin  Christiane 

Ebcrhardine  S.  4  44  ff.  Kirchenpolitischer  Hintergrund  derselben  S.  44  4  ff.  Art 

der  Trauerfcier  S.  44  6  f.  Mittelstellung  der  Bachschen  Composition  zwischen 

kirchlicher  und  weltlicher  Musik  S.  447  f.  Enlwicklung  derselben  S.  448.  Aesthe- 

lische  Berechtigung  einer  andern  TextunterlaKe  S.  449.  Trauermusik  auf  den 

Fursten  Leopold  von  Cdthen  S.  449  f.  Weltlichc  Cantaten  zur  Verherrlichung  des 

cdthenischen  Fiirstenhauses  uud  Parodirungen  derselben  S.  450  ff.  Dramatische 

Kammermusik  im  allgemeinen  S.  452  ff.  Verschiedenheit  zwischen  Handel  und 

BachS.  454.  Bedingter  Werth  der  dramatischen  Kammermusik  Bach*  S.  454  f. 

»Der  zufriedengestellte  Aeolus*  S.  455  ff.  Parodirung  S.  457.  Promotions-Cantate 

fur  Kortte  S.  4. IK  f.    Parodirung  S.  4  59.   C»ntate  »Siehe  der  Huter  Israeli  S.  459. 
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—     IX  — 

Geburlstagscantate  fur  August  II.  S.  439.  Festcantaten  fiir  das  Haus  Augusts  HI. 

S.  460  ft.  Cantate  zur  Einweihung  der  Thomasschule  S.  463.  HochzeUscanlaten : 

•Weichel  nur,  betriibte  Schatten«  S.  463  f. ;  sVergniigte  PleiCenstadt«  S.  464  f. 

<Parodirung  S.  465  f.);  »0  holder  Tag,  erwiinschte  ZeitaS.  466  (Parodirung  S.  466). 

Huldigungsmusik  fur  Hennicke  S.  467.  Italianische  Kammercantaten  S.  467  ff. 

Nachbildungen  italianischcn  Stils  und  Anklange  an  Lotti  und  Leo  S.  468  ff. 

Deutsche  Kammercantaten :  »Ich  bin  in  mir  vergniigU  S.  470  f . ;  Caffee-Cantate 

S.  474  ff.  Der  Caffee  als  Gogenstand  der  Dichtung  S.  471.  Picanders  Satire  auf 

die  Leipziger  Caffeetrinker  S.  471  f.  Bachs  Verbesserung  des  Cantatentextes 

S.  47i  f.  Composition  S.  473.  Die  Caffeecantate  in  Frankfurt  a.  M.  S.  473.  -Der 

Streit  zwischen  PhObus  und  Pan-  S.  473  ff.  Picanders  Text  S.  474.  Allegorischer 

CharakterS.  474  f.  PersOnliche  Beztige  S.  473  ff.  Midas-Scheibe  S.  476  ff  Op- 

position gegen  Bachs  Kunstrichtung  S.  477  f.  Hudemanns  Tendenz-GedichtS.  478. 

Biographisches  Inieresse  der  Composition  S.  479. 

Sechstes  Buch. 

Die  letzte  Lcbensperiode. 

{1734-4750.) 

I. 
Johann  August  Ernesti  Rector  der  Thomasschule  S.  483.  AnfSngliches  Yer- 

ItfltniB  zu  Bach  S.  483.  Verfahren  gegen  G.  Th.  Krause  S.  484.  Bachs  Ver- 

stimmung  S.  484.  J.  G.  Krause  ein  ihm  miCliebiger  Prafect  S.  485.  Absetzung 

desselben  durch  Bach  und  Wiedereinsetzung  durch  Ernesti  S.  486.  Conflict  und 

Oflentliches  ArgerniB  S.  486  f.  Bachs  Beschwerdefiihrung  S.  487  f.  Bach  wird 

Hofrompositeur  S.  488.  Ernesti  setzt  seinen  Willen  durch  S.  489.  Neue  Be- 

schwerden  beim  Consistorium  und  Konig  S  489  ff.  Entscheidung  S.  491.  Folgen 

fur  das  collegialische  VerhaltniB  zwischen  Rector  und  Cantor  S.  494  ff.  Wurdi- 

gung  von  Ernestis  Verhalten  S.  49S  f.  Tiefcrliegende  Grtinde  der  Differenz 

S.  494  f.  Halberstadter  Analogie  S.  495  f.  Stand  der  musikalischen  Entwicklung 

Bachs  S.  497.  Umschwung  in  der  Musikpflege  zu  Leipzig;  das  Conccrlinstifut  der 

Burgerschaft  gegriindet  S.  498  f.;  anderc  Aufierungen  neucn  Musikinteresses 

unter  der  Burgerschaft  S.  499  f.  Die  studentischen  Musikvereine  verlieren  ihre 

Bcdeutung  S.  500.  Bach  tritt  von  der  Direction  seines  CoUegium  musicum  zuruck 

S.  500;  blcibl,  obschon  sein  hohes  musikalisches  Ansehen  dauert,  den  neuen 

musikalischen  Bestrebungen  fern  S.  500  ff.  Lorenz  Mizler  und  die  Societat  der 

musikalischen  Wissenschaften  S.  502  ff.  Bachs  Stellung  zu  theoretischen  L'nler- 
suchungen  S.  504.  Sein  sptiter  Eintritt  in  die  Societat  S.  505  f.  Arbeiten  fur 
dieselbe  S.  506. 

II. 
Messen  506  ff.  Zusammenhang  dersclben  mil  dem  protestantischen  Gottes- 

dienst  zu  Leipzig  S.  306  ff.  Bachs  Intercsse  fiir  italianische  Kirchcnmu-ik  und 

seine  Verpflichtungen  gegen  den  Hof  zu  Dresden  S.  508  ff.  Missae  Owes  in  G  dur 
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und  G  moll  aus  Cantatentheilen  zusammengesetzt  S.  510  f.  Art  der  Zusammcn- 

setzung  S.  511  f.  Folfserungcn  S.  512.  Missa  brevis  in  AdurS.  512  f.  Kyrie 

derselben  S.  513  f.  Missa  brevis  in  Fdur  S.  514.  Kyrie  derselben,  Bedeutung 

und  lilurgische  Beslimmung  S.  514  ff.  Liturgische  Bestimmung  und  Wesen  des 

Gloria  9.  516  f.  Riickblick  auf  die  Adur-Messc  S.  517  f.  Die  groCe  Mcsse  in 

Hmoll  S.  518  IT.  Kyrie  und  Gloria  friiher  enlstanden,  nls  dio  kurzen  Messen 

S.  518.  Dem  Churfursten  von  Sachsen  iiberreicht  S.  518  f.  Entstehungszeit  der 

Ubrigen  Theile  S.  520.  Auffuhrung  in  Leipzig  S.  520  ff.  Das  Gloria  als  Wcih- 
nachtsmusik  S.  520  f.  Das  Sanctus  als  SchluB  der  Praefation  am  Wcihnachlsfeste, 

auch  an  den  obrigen  hohen  Fcslen,  gleich  andern  Compositionen  desselben  Textes 

S.  521  f.  Osanna,  Benedicfus  und  Agnus  als  Communion-Musik  S.  522.  Auffiih- 

rungsmbglichkeiten  fiir  Kyrie  und  Credo  S.  522.  Das  Sanctus  und  Graf  Sporck 

S.  523  f.  Wesen  und  Bedeutung  der  H  moll-Messe  im  allgemeinen  S.  524  ff. 

Entlebnte  Stucke  in  ihr  und  deren  Verglcichung  mit  ihren  L'rbildern  S.  527  f. 
Sologesange  der  11  moll-Messe  S.  528  ff.  Die  Chore  der  Hauptbcstandtheil  des 

Werks  S.  533.  Analyse  der  Mcsse  im  Verfolg  der  Chore  S.  533  ff.  Isolirtheit  der 

H  moll-Messe  in  ihrem  Kunstgebiel  S.  543  f.  Handels  Messinsals  GegenstiickS.544. 

III. 
Cantaten  »Lobc  den  Herrn,  mcine  Seelc«  zu  Neujahr  1735  S.  545  f. ;  «War 

Gott  nicht  mit  uns«  zum  30.  Januar  desselben  Jahres  S.  54  6  ff.  GroBer  Canlaten- 

Reichthum  des  Jahres  S.  548.  i  beraibeitungen  fruherer  Werke  S.  548  ff.  Serie 

von  neuen  Cantaten  fiir  die  Sonn-  und  Festlage  zwischen  Ostern  und  Pfingsten 

S.  550.  Beschaffenheit  der  Texte  S.  550  f.  Musikalischc  Eigenthiimlichkeiten 

S.  551  ff.  Weitere  Cantaten  mit  freien  Hauptchoren  S.  553  ff.  Fragment  »Nun 

isl  das  Heil  und  die  Krafl«  S.  561  f.  Solocantaten  S.  562  ff.  Ibcrgangsbildungen 

zur  Choralcantate  S.  565  ff.  VerzeichniB  der  Choralcantaten  der  spaieren  Periode 

S.  568  f.  Genaueres  iiber  die  Entstehungszeit  S.  569.  Wesen  der  Texte  S.  570  ff. 

(Meander  untcr  Bceinflussung  Bachs  ihr  muthmaBlicher  Vcrfasser  S.  575  f.  Grund- 

satz  der  Unberiihrbarkeit  der  Choralmelodie  S.  576  f.  Melodiefragmenle  in  ma- 

drigalische  Compositionen  vcrflochten  S.  577  ff.  Dereinfach  vierstimmige  SchluB- 

choral  S.  580.  ChoralchOre  des  Anfangs  und  ihre  Formen  S.  580  IT.;  deren  haupt- 
siichlichste  die  Choralfantasie  S.  583  ff.  Die  Choralcantate  ist  die  lelzle  Consequenz 

der  Enlwicklung,  welche  zur  Choralfanlasie  fuhite  S.  585  ff.    Riickblick  S.  588. 

IV. 

Bachs  Choralbuch  S.  588  f.  Erhaltene  Reste  desselben  S.  589.  Schemellis 

Gesangbuch  S.  590.  Bachs  Arbeit  dnran  S.  591.  Originalmclodien  S.  591  f., 

nicht  als  Chord  If  sondern  als  geistliche  Arien  gemeint  S.  592  f.  Andre  geislliche 

Lieder  S.  593  f.  88  Choral*  zu  Scheme  I  lis  Gesangbuch  vierstimmig  gesetzt  S.  594. 

Eigne  vierstimmig  gesetzte  Melodien  S.  594  ff.  Bachs  vierslimmise  Choralsatzc 

nach  seinem  Tode  gesammelt  und  hcrausgegeben  S.  596.  Eigentiicher  und  rich- 

tiger  Zweck  der  Sammlung  S.  .'96.  Kirnberger  als  Vermittler  der  von  Bach  beim 

Compositionsunlerricht  bcfolgtcp  Methode  S.  597.  PrUfung  seiner  Gbmbwurdig- 

keil  S.  598  f.  Die  von  B*ch  verfaBte,  handschrifllich  iiberlieferte  Ge«ieralbasslehre 

S.  599  f.    Seine  Ansicht  iiber  die  Anfangsgrunde  der  Composition  S.  600.  Bachs 
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Polyphonic  und  Modulation  beruht  auf  dcr»harnionisclien«  GrundanschauungS.601 ; 

doch  bei  strengster  Beobachtung  der  nlten  Satzregeln  S.  601  I.  Mil  dera  General- 

bass  die  Cotnpositionslehre  zu  beginnen,  eine  schon  ina  Anfang  des  17.  Jahrhun- 

derts  bekannte  Methode  S.  602  f.  Fux'  Reaction  gegen  dieselbe  S.  603.  Rameaus 
System  und  Bachs  ablehnende  Haltung  S.  604.  Bach  beruhrt  sich  mit  Fux  S.  605, 

ging  aber  von  Orgel  uad  Clavier  aus,  wtihrend  jener  vom  Gesaug  S.  605  f.  Gerbers 

und  Agricolas  Unterricht  als  Beispiel  S.  606  f.  Vierstimmige  Harmonisiruug  von 

Choralen  als  Anfang  des  Contrapunkts  S.  607  f.  Bachs  eigne  vierstimmige  Choral- 

satze  nichl  als  Muster  des  a  cappella-  Satzes  aufzufassen  S.  608.  Miflverstandnisse 

S.  608  f.  Anwendung  der  Kirchentonarten  S.  609  IT.  Schwinden  des  Verstand- 

nisses  fUr  dieselben  im  17.  Jahrhundert  und  Ubergang  zum  Dur-  und  Moll-System 

S.  609  f.  Bach  erneuert  auf  dem  Grunde  dieses  Systems  die  Anwendung  der 

Octavengattungen  und  ibres  Empfindungs-  und  Stimmungs-Gehalts  S.  G*l  1  fT. 

V. Instrumentalcompositionen  der  Leipziger  Zeit  S.  615  fT.  Orchesterpartien 

S.  616.  Der  Musikverein  und  Bachs  Hausconcerte  S.  616  f.  Umarbeitung  von 

Violinconccrten  fur  das  Clavier  S.  617  f.  Art  der  Umarbeitung  S.  619.  Bachs 

Clavierconcerte  ohne  scharfen  auBeren  Gegensatz  zwlschen  Solo  und  Tutti  S.  620. 

Dominiren  des  Cembalostiles  S.  6*0  f.  WUrdigung  der  Concerte  unter  diesem 

Gesichtspunkt  S.  621  ff.  Concerti  grossi  mit  Clavier  im  Concertino  S.  623.  Fort- 
gesetztes  Streben,  das  Clavierconcert  vom  Tutti  gegensfitzlicher  Instrumente  zu 

befreien  S.  684  f.  Cdur-Concert  fur  zwei  ClaVierc  S.  6*5  f. ;  Anwendung  der 

Fugenform  S.  626.  Zwei  Concerte  fur  drei  Claviere  S.  627 ;  D  moll  S.  627  f., 

CdurS.  6*8  f.  Bcarbeitung  eines  Vivaldischen  Violinconcerts  fur  vier  Claviere 

S.  629.  Das  Italianische  Concert  als  das  endliche  Ideal  S.  629  ff.  Scheibes  Be- 

urtheilung  S.  631.  VerhaltniG  zur  neueren  Claviersonale  S.  631  f.  Suilen  S.632ff. 

Die  sogenannten  englischen  S.  633  f.  Die  sechs  Partiten  der  »Clavierubung« 

S.  634  ff.  Bencnnung  S  635.  Entstebungszcit  der  andern  Thcile  der  »Clavier- 

ubung«;  Herstellung  und  Verlag  S.  635  f.  Die  Partiten  oder  »deutschen«  Suiten 

ein  abschlieDendes  und  umfassendes  Werk  S.  687  ff.  WUrdigung  der  Mitwelt 

S.  642  f.  Vergleich  mit  Handels  Suiten  von  17*0  S.  643  f.  Die  H  moll-Partita 

des  zweiten  Theits  der  »Clavierubung«  eine  Widerspiegclung  der  Orchesterpartie 

im  Clavierstil  S.  644  0.  Lautcnpartiten  S.  646  f.  Die  Clavierductte  und  ihr  Ver- 

haltniC  zu  den  zweistimmigen  Inventionen  S.  647  f.  Die  Arie  mil  30  Verande- 

rungen  S.  648  If.  Volkslieder  in  der  lelzten  Variation  S.  634  IT.  Die  Bauerncan- 

tatc  S.  636  ff. ;  ihre  Anlehnung  an  die  Volksmusik  S.  637  fi.  ,  Volksmelodien  darin 

S.  658  ff.  Clavierfugen  und  Cations  S.  661  ff.  Die  Chromatische  l-'antasie  und 
Fuge  S.  661  f.  Die  C  moll-Fantasie  und  -Fuge  S.  662  f.  Die  Amoll-Fantasie  und 

-Fuge  S  663.  Der  zwette  Theil  d»;s  Wohltemperirtcn  Claviers  S.  663  If.  Das 

Musikalische  Opfer  S.  671  ff.  Die  Kunst  der  Fuge  S.  677  ff.  Fugen  iiber  den 

Namen  Bach  S.  684  ff.  Orgelmusik  S.  687  ff.  Praeludien  und  Fugen  S.  687  ff. 

Die  sechs  Orgelsonaten  fur  zwei  Manuale  und  Pedal  S.  691  f.  Choralcompositionen 

fiir  Orgel  im  dritten  Theil  der  "Clavieriibungo  S.  692  ff.  Sechs  Chorale  fiir  zwei 

Manuale  und  Pedal  S.  698.    Die  canonise h<  n  Yeriinderungen  iiber  »Vom  Himmel 
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hoch«  S.  698  ff.  Bedeutsamkeit  tier  andauernden  Pflege  des  Orgelcherals  fur 

Bachs  Entwicklungsgang  S.  701. 

VI. 
Bachs  Stellung  in  der  musikalis'  hen  Mitwelt  S.  702  ff.  Herzoglich  weiGen- 

felsischer  Capellmeister  S.  702  f.  Ftirstlich  cdthenischer  Capellmeister  S.  703; 

Angebinde  fur  den  Erhprinzen  S.  703  f.  Bcziehungen  zur  Dresdener  Kunstler- 
schnft  und  vornebmen  Welt  S.  705  ff.  Freiherr  von  Kayserling  S.  706.  Reise 

nach  Hamburg  1727  S.  707  f.  j  Dr.  Hudemann  und  Telemann  S.  70S.  Verbindung 

mil  Weimar,  Herzog  Ernst  August  S.  708  f.  Bach  in  Erfurt  S.  7  09.  Andre  Reisen 

S.  7 to.  Rei9e  nach  Potsdam  an  den  Hof  Friedrichs  des  GroCen  S.  710  f.  Besuch 

Berlins  S.  711.  Das  Musikalisehe  Opfer  Friedrich  dem  GroCen  gewidmet  S.  712  ff. 

Ausbreitung  der  Bachschen  Inslrumentalcompositionen  S.  714.  Kiinstler  und 
Musikfreunde  suchen  Bachs  Bckanntschaft  S.  715  fl.  Vornehme  Gbnner  S.  715  f. 

Georg  von  Bertuch  S.  715.  Musiker  aus  alien  Landern  reisen  zu  S.  716  ff.  Der 

sicbenstimmige  Canon  Uber  FABER  S.  717  ff.  Schiller  S.  719  ff.  Samuel  Anton 

Bach  S.  719.  Johann  Ernst  Bach  S.  719  f.  Johann  Elias  Bach  S.  720.  Heinrkh 

Nikolaus  Gerber  S.  720  f.  Sdhnc  von  Johann  Tobias  Krebs  S.  721  ;  Johann  Lud- 

wig  Krebs  S.  721  f.  Johann  Schneider  S.  723.  Georg  Friedrich  Einicke  S.  723. 

Johann  Friedrich  Agricola  S.  723  f.  Johann  Friedrich  Doles  S.  72*  f.  Gottfried 

August  Homilius  S.  725.  Johann  Philipp  Kirnberger  S.  725.  Rudolph  Straube 

S.  725  f.  Chrisloph  Transchel  S.  726.  Johann  Theophilus  Goldberg  S.  726  f. 

Johann  Christoph  Altnikol  S.  727.  Johann  Christian  Kittel  S.  727.  Johann  Gott- 
fried MUthel  S.  728.  Schiiler  in  fernerem  YerhaltniB:  Nichelmann,  Peter  Kellner, 

Trier  S.  729.  Gewichl  von  Bachs  Empfehlung  S.  729  f.  Hfiusliches  Lebcn  S.  730  ff. 

Familienvcrkchr  S.  730  f.  Bcziehungen  zu  Gotlsched  und  dessen  Frnu  S.  731  f. 

Freundschaft  m  t  Johann  Abraham  Birnbaum  S.  732  ff.  Scheibes  Angriff  auf  Bach 

S.  733  f.  Birnbaums  Verlheidigung  und  Weiteres  S.  734  ff.  Intercsse  Bachs  an 

litterarischen  Handeln  S.  736  f.  Das  Freiberger  Schulschauspiel  S.  737  f.  Bir- 

dermanns  Schulprogramm  von  17*9  und  der  durch  dasselbe  erregte  Slrcit  S.  73>*. 
Bachs  Botheiliguns  am  Streit  S.  738  f.  Der  »Streit  zwischen  Phobus  und  Pan«  zu 

polemischem  Zwcckc  wiederaufgefuhrt  S.  7*0  ff.  Die  Cantate  »0  holder  Tag«  in 

ein  Lob  derTonkunst  parodirt  S.  7*2.  Bachs  Slreilfreudigkeit  S.  7*2.  Sein  Cha- 

rakter  im  ubrigen  S.  7*3  f.  Bercitwilligkeit  zum  Vorspielen  S.  7**.  La(3t  sich 

zum  Fanlasiren  gem  durch  fremdc  Compositionen  anregen  S.  7**.  Interesse  an 

der  Musik  anderer  S,  745.  Milde  des  Urlheils  S.  7*5  f.  Lebt  und  webt  in  Musik 

S.  7*6.  AuGere  Erschcinung  S.  7*6  f.  Frommigkeit;  Interesse  fur  geistliche 

und  theologische  Sehriften  S.  7*7.  Seine  Bibliothek  religibser  Biicher  S.  7*7  IT. 

Werke  Luthers  S.  7*7;  orthodoxer  Luthcraner  S.  7*7  f.;  wenige  Sehriften  der 

Mystiker  und  Pietisten  S.  7*8  f. ;  Miillers  Judaiemus  S.  7*9  f.:  Buntings  Itinera- 

rium  und  Josephus  Geschichtc  der  Juden  S.  750  f.  Barhs  Kinder  zwciler  Ehe 

S.  751  f.  Inniges  Familienleben  S.  752.  Sorga  fUr  Ausd.ildung  und  Forlkommen 

der  Sohne  S.  752  ff.  Zuncigung  zu  dem  letztgeborenen  S.  755.  Die  Tochter  Eli- 

sabeth Juliane  Friederike  heirathet  Altnikol  S.  755.  Briefe  Bachs  an  den  Vetter 

in  Schweinfurt  S.  756  ff.  Wirthschoftliche  und  gastfreie  Gesinnung  S.  75!*.  Be- 

scheidene  Wohlhabenheit,  Hauseinrichtung  S.  .758  f.    Angcnleiden  in  den  letzten 
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Jahren  ;  Operation,  Krankheit  und  Tod  S.  759.  Lctzte  musikalischo  Bcschaftigung 

S.  759  f.  Beerdigung,  Grabstatte  S.  760  f.  Theilnahme  der  Welt  an  seinem  Tode 

S.  764.  Theilung  der  Hinterlasscnschaft  und  Auflosung  der  Familie  S.  761  f. 

Schicksale  Anna  Magdalenas  und  der  unverheirathcten  Tochter  S.  762.  Bachs 

Kunst  und  die  Nachwelt  S.  763. 

Anhang  A. 

Kritische  Ausfiihrungen  (S.  767—8*6  . 

I.  Der  Tag  der  Binfbhrung  Bachs.  —  2.  Scheibes  Critischer  Musikus  S.  60 

aaf  Johann  Gottlieb  Corner  gedeutet.  —  3.  Die  Collegia  musica  in  Leipzig  zwischen 

1723  und  1750  ;  Sanger  und  Instrumentisten  in  der  Neuen  Kirche.  —  4.  Das  Riick- 

positiv  der  Thomasorgel.  —  5.  Die  Nikolaiorgei  zu  Bachs  Zeit  stand  im  Chorion. 

—  6.  Christian  Carl  Rolles  »Neue  Wahrnehmungen  zur  Aufnahme  der  Musikc  — 

7.  tber  Vorkehrungen  Kuhnaus  und  Bachs,  Instruraente  verschiedener  Stimmung 

roil  der  Orgel  in  Harmonic  zu  bringen.  —  8.  Gesners  und  Kittels  Schilderungen 
von  Bachs  Direction,  lnventar  der  zwischen  1723  und  1750  im  Besitz  der  Tho- 

masschulc  gewesenen  Instrumente.  —  9  bis  23.  Diplomatisch  -chronologische 

Untersuchungen  iiber  Bachsche  Cantaten.  —  24.  Das  Cembalo  als  Directions -In- 

.  strument  bei  der  Cantate  »Mein  liebster  Jesus  ist  verloren*.  —  25  bis  43.  Diplo- 

matisch -rchronologische  Untersuchungen  iiber  Cantaten.  —  4  4.  Autograph,  Ent- 

stehung  und  Auffuhrung  der  Lucas- Passion.  —  4  5.  Bachs  selbstgeschriebene 

Stimmen  zu  Reisers  M;»rcus-P»ssion  und  ihre  Anfertigung  in  verschiedenen  Zeiten. 

—  46.  Die  Zeit  der  Entstehung,  der  Umarbeitungen  und  verschiedenen  Auffiih- 

rungen  der  Johannes-Passion.  —  47.  Zeit  der  erstmaligen  und  wiederhoiten  Auf- 

fuhrung der  MatthUus-Passion.  —  48.  Diplomatisch-chronologische  Untersuchungen 
zum  Oster-Oralorium.  —  49.  Cher  Anzahl  und  Echtheit  der  Bachschen  Moletten. 

—  50.  Zur  Motettc  »Nun  danket  alle  Gott«.  —  51.  Autograph  und  Bestimmung  der 

cOlhenischen  Huldigungs-Cantatc  ».\Iit  Gnaden  bekrOne«.  —  52.  Zeitbestimmung 

der  Composition  und  wiederhoiten  AufTiihrungen  der  Canlate  ..Schleicht,  spielende 

Wellen«.  —  53.  Zur  Caffee-Canlate.  —  54.  Diplomatisrh- Chronologisches  zur 

Hmoll-Messc.  —  55  und  56.  Diplomatisch-chronologische  Untersuchungen  iiber 

Cantaten.  —  57.  Uber  fUnf  Melodien  zu  geistlichen  Liedern,  die  vermulhlich  von 

Bach  componirt  sind.  —  58.  Chronologisches  und  Handschriftliches  zu  den  cng- 

lischen  Suiten.  —  59.  Die  Erscheinungsjahre  der  vier  Theile  der  Clavieriibung.  — 

60.  Chronologisches  und  Kritisches  zur  Chromatischen  Fantasie  und  Fuge.  — 

61.  Das  Dedications-Exemplar  der  Originalausgabe  des  Musikalischen  Opfers.  — 

62.  Zu  den  sechs  Schiiblerschen  Choralen.  —  63.  Zeit  der  Composition  und  Her- 

ausgabe  der  canonischen  Veranderungen  uber  »Vom  Himmel  hoch«. 
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Anhang  B. 

Mittheilungen  aus  den  Quellen  [3.  847—978). 

I.  Rathsprotokoll  iiber  die  Wahl  Bachs  zum  Thomas-Cantor.  II.  Rathspro- 

tokoll liber  Bachs  Anslellung  und  dessen  Revers.  III.  Actensliicke  Bachs  Ein- 

fuhrung  betreffend.  IV.  Fiinf  Memoriale  Johann  Kuhnaus.  V.  Actenstiick  liber 

eine  vom  Rath  inhibirte  Passionsauffiihrung  Bachs.  VI.  Bcschwerdc  des  Magister 

Gaudlitz  iiber  Bach.  VII.  Actenstiick  iiher  eine  vom  Rath  beschlossene  MaC- 

regelung  Bachs.  VIII.  Contract  mit  dem  Orgelbauer  Johann  Scheibe  zur  Repari- 

rung  der  Thomasorgel.  IX.  Actenstiick  iiber  die  PassionsaufTiihrung  Bachs  im 

Jalire  1724.  X.  I.  (Meanders  Passionsdichtung  von  1725.  —  t.  Bachs  Imdich- 

tung  der  Cantate  »Der  zufriedengesteille  Aeolus«.  —  3.  Bachs  Text  zur  Cantate  auf 

deu  Geburtstag  der  Konigin.  —  4.  Winkler*  Text  zur  Cantate  fiir  die  Einwcihung 

der  Thomasschule.  —  5.  Bachs  Cmdichlung  der  Cantate  «Vergniigte  PleiCenstadU. 

XI.  Actenstiicke  iiber  den  Conflict  zwischen  Bach  und  Ernesti.  XII.  Bachs  Ge- 

neralbass-Lebre.  XIII.  Generalbassregcln  fiir  Anna  Magdalena  Bach.  XIV. 

Kirnbergers  Erlauterungen  zum  dritten  Theil  der  »Clavierubung>.  XV.  Verzeich- 
niG  der  Kinder  Bachs  aus  zweiter  Ehe.  XVI.  Acten  iiber  Bachs  Hinterlassenschaft. 

Nachtrage  und  B-erichtig  u  ngen  zum  ersten  und  zweiten 

Bande  (S.  981— 995).   

Namen-  und  Sach-Register  zum  ersten  und  zweiten  Bande. 

Musikbeilagen. 

1.  Violin -Sonatc  von  Albinoni  mit  einer  von  H.  N.  Gerber  ausgesetzten  und 

von  Bach  corrigirten  Generalbass-Beglettung. 

2.  Arie  aus  der  Marcus-Passion  Bdurl  von  Telemann. 

3.  SchluCchoral  des  1.  Theils  der  Matthaus-Passion  in  ihrer  ursprunglichen 
Gestalt. 

*.  A.  uGelobet  seist  du ,  Jesu  Christ«  mit  beziffertem  Basse  und  Zwischen- 

spieleu  von  Bacb. 

4.  B.  Sechs  geistliche  Lieder,  wahrscheinlich  von  Bachs  Composition. 

5.  Aufltfsung  eines  Bachschen  siebenstimmigen  Canons  iiber  eincm  Basso 
ostinato. 
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I. 

• 

I)as  Cantorat  an  der  stiidtischen  Kchule  zu  St.  Thomae  in  Leipzig 

war  ein  unscheinbarer  Posten.  Wer  aber  die  Verhaltnisse  kannte. 

wuBte,  daB  er  schatzbare  Eigenschaften  besaB.  Am  5.  Juni  1722 

war.  Kuhnan  gestorben.  einen  Monat  spiiter  hatte  der  Rath  der 

Stadt  schon  zwischen  sechs  neuen  Bewerbern  die  Wahl  gehabt. 

Meistens  waren  es  Lente  gewesen.  welche  aus  eigner  Anschauung 

wuBteu.  was  man  als  Cantor  der  Thomasschule  zn  erwarten  babe. 

Fasch.  Rolle  und  Telemann  ragten  nnter  ihnen  hervor.  Johann  Fricd- 

rieli  Fasch,  Capellmeister  des  FUrsten  von  Anhalt-Zerbst,  hatte  von 

1701-  1707  die  Thomasschule  besucht  und  Kuhnaus  Unterweisung 

genossen.  Als  Studiosus  der  Rcchte  bildete  er  aus  Leipziger  Stu- 

denten  eine  musikalische  Gesellschaft  und  versah  mit  dieser  im  Jahre 

1710  einen  Theil  der  Kirehenmusik  in  der  Universitats-  Pauliner-} 

Kirehe.  Dann  ftthrte  er  ein  wechselreiches  Leben  und  war  ebeu  erst 

einige  Woehen  in  seiner  Zerbster  Bedieustung.  als  ihn  ein  Leipziger 

Gunner,  der  Hofratli  Lange,  zur  Bewerbung  um  das  erledigte  Can- 

torat  veranlaBte  1  .  Christian  Friedrieh  Rolle  ist  uns  in  der  Lebens- 

geschiehte  Bachs  schon  einmal  begegnet :  mit  ihin  und  Kuhnau  hatte 

Bach  im  Jahre  1716  die  Orgel  der  Liebfrauenkirche  zu  Halle  ge- 

priift.  damals  in  Quedlinburg  befand  er  sieh  seit  einem  Jahre  als 

Mosikdirector  in  Magdeburg2  .  Telemann  endlich,  welcher  von  Ei- 

senach nach  Frankfurt  am  Main,  von  dort  1721  als  Musikdirector 

und  Cantor  nach  Hamburg  gegangen  war.  hatte  vor  Zeiten  in  Leipzig 

1  Archiv  «ler  Leipziger  Universitiit .  Repert.  ̂   .  Nr.  ».  Litt.  B.  Sect.  II. 

Vol  17  ff.  —  Gerber.  X.  L.  II.  Sp.  9 

2  8.  Bd.  I,  8.  514.  In  den  Aeten  des  Leipziger  Rathsarchivs  wird  er  Jo- 

hann Christian  Rolle  genannt,  an  der  Identitat  ist  aber  nicht  zu  zweifeln. 

1  ■ 
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zum  ersten  Mule  cine  griiBere  musikalische  Wirksamkeit  entt'altct. 

Er  war  17<)1  dorthin  gekommen,  mit  dem  Vorsatze  Rechtswissen- 

Bchaft  zu  studircn  and  alle  musikalischen  Neigungen  zu  unterdrli- 

cken.  Aber  sein  Talent  wnrde  entdeckt  und  er  alsbald  iu  Verpflich- 

tnng  gcnommen,  alle  14  Tage  eine  Composition  fltr  die  Thomaskirche 

zu  liefern,  an  welcher  Kuhnau  ktlrzlieb  Cantor  geworden  war.  Auch 

er  grllndete  cin  aus  Stndenten  bestehendes  Collegium  musirum,  dan 

raseh  zu  Anseben  kam  und  fllr  die  ersten  Jahrzebnte  des  IS.  Jahr- 

hunderts  in  dem  Musikleben  Leipzigs  eine  Macht  wurde.  Bald  fand 

er  auch  als  dramatischer  Componist  Beschaftigung.  scbrieb  fUr  das 

Leipziger  Theater  eine  Anzabl  Opera,  zu  denen  er  zum  Tbeil  auch 

<lie  Texte  verfertigt  hatte.  und  trat  [sogar  selber  in  ibnen  auf.  Als 

er  sich  endlich  uni  das  Organistenamt  an  der  Neuen  Kirche  bewarb 

s.  Aug.  1704  .  beeilte  sich  der  Rath,  Him  dasselbe  zu  Ubcrtragen 

IS.  Aug.  :  »er  sci  ein  guter  Componist  er  konne  sicb  ercignenden 

Falls  auch  bei  der  Tbomasscbule  gebraucbeu  lassen  —  er  solle  nicht 

nur  die  Orgel  scblagen,  soudern  audi  die  vollige  Musik  dirigircu  — 

des  Theatri  aber  mllsse  er  sicb  wohl  enthaltcn  und  das  Agiren 

lassen«  3).  Noch  in  demselbcn  Jabre  war  er  als  Capellmeister  nach 
Sorau  berufen  worden  und  hatte  seitdem  Deutschland  mit  scinem 

Kubme  erfUHt.  Ihu  hatte  man  daher  auch  jetzt.  da  es  sich  um  die 

Ncubesetzung  des  Cantorats  an  der  Tbomasscbule  handelte.  alien 

Mitbewerbern  vorgezogen.  Tags  darauf.  uachdem  er  die  vorscbrifts- 

miiBige  Probe  abgelegt,  war  vom  Rathe  seine  Eruennung  dctinitiv 

beschlrtssen  worden.  Schwierigkeiteu  machten  nur  die  Obliegenhei- 

tcn.  welche  der  Cantor  als  wisscnschaftlicher  Lchrcr  an  der  Tbo- 

masschule  zu  eiTUllcn  hatte :  hierauf  wollte  sich  Telemann  nicht 

cinlassen.  Der  Rath  erklarte  sich  jcdoch  geneigt.  wegen  des  wis- 

senschaftlicben  Unterrichts  cine  andere  Einricbtuug  zu  trcft'cn  und 
bereitete  alles  vor,  den  berlihmten  Musiker  in  spin  Amt  einzuweiscn. 

Da  reiste  dieser  nach  Hamburg  zurlick  und  scbrieb.  er  konne  die 

Stelle  nicht  annehmen. 

Der  verstimmte  Rath  scbritt  zu  einer  neuen  Wabl.  Es  waren 

<  Aeten  ties  Leipzijrcr  Hatha  VII.  B.  117.  Fol.  Is2.  —  Kathsprotokolle 

vom  l\  Aii£.  1704  —  1.  Sept.  175:}.  Fol.  1  und  2.  -  Telemanns  Selhstliiogra- 

phle  bei  Mattheson.  <Jr.»Be  General -bass- Sclmle  ,  S.  17:*  f.  und  Khrenpforte 
S.  35*  f. 
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iuzwisehen  uoch  Georg  Friedrich  Kauffmann  aus  Merseburg*  und 

apiiter  Christoph  Graupner,  Capcllmeister  in  Darmstadt,  als  Bewerbor 

aufgetreten:  von  emheiinisehen  KUnstlern  kam  der  geaehtete  Georg 

Balthasar  Schott.  Organist  an  der  Neuen  Kirche,  in  Frage.  Man  ent- 

schied  sich  fur  Graupner.  vor  wclchem  Kauflfuiann  freiwillig  zu- 

rlickgetreten  war.  Audi  Graupner  konnte  sich  als  alten  Leipziger 

betraehteu.  insofern  er  einem  neunjahrigen  Aufenthalte  auf  derTho- 

masschule  seine  hauptsacldiche  wissenschaftliche  und  musikalischc 

Ausbildung  verdankte.  Aus  einem  Specialschlller  Kuhnaus  im  Cla- 

vierspiel  und  der  Composition  war  er  ein  Meister  geworden.  der  als 

Olavierconiponist  unter  die  besten  seiner  Zeit  gehiirte 5  .  In  der  Can- 

torats-Angelegenheit  hatte  sein  alter  Freuud,  Capellmeister  Hei- 

nichen  in  Dresden,  ihn  dem  Hathe  eigcns  empfohlen.  Graupner  kam 

nach  Leipzig  und  scheiut  seine  Probe  abgelegt  zu  liaben.  Als  aber 

alles  soweit  in  <  )rdnung  war,  verweigerte  der  Landgraf  von  Hessen- 

Darmstadt  die  Entlassung.  Da  die  Verliandlungen  Ubrigens  uur  in 

privater  Weise  gefUhrt  waren,  so  konnte  Graupner  einen  ehrenvol- 

Ieren  HUckzug  antreten  als  Telemanu. 

Neben  Graupner  und  wie  es  scheint  spater  als  dieser,  jedenfalls 

erst  am  Ende  des  Jahres  1722  hatte  sieli  Bach  gemeldet"  .  Es  ist 

nieht  wahrseueinlich.  dafi  er  erst  jetzt  von  der  Vaeanz  an  der  Tho- 

masschule  gehbrt  haben  sollte.  Sein  spates  Erscheinen  auf  der  Wal- 

statt  ging  aus  anderen  I'rsachen  hervor.  Er  bcfand  sieh  in  eiuer 

kritisehen  Lage.  Die  Abnahme  des  Musik-Interesses  beim  Fllrsten 

Leopold,  die  Sorge  fllr  eine  hohere  Ausbildung  seiner  Sohne.  die 

Empfindung.  dafi  im  Dicnste  des  Hofes  nur  ein  Theil  seines  kllnst- 

lerisehen  Wesens  zur  Geltung  komme,  alles  dies  lieB  ihm  den  Auf- 
enthalt  in  Cbthen  unheimlich  erseheinen.  Andrerseits  konnte  er  die 

sorgenfreie,  bequeme  und  ehrenvolle  Stellung.  welche  ihm  der  wohl- 

wollende  Flirst  bereitetc.  nicht  unterschatzen.  In  Leipzig  erwartete 

ihn  ein  griiBeier  Wirkungskreis.  wurde  er  in  einen  starkercn  Strom 

des  iiffentlichen  Lebens  gestellt:  aber  "aus  einem  Capellmeister  ein 

i  s.  lid.  I.  s.  nr.. 

:»  S.  Mattheson.  Khrenpforte  S.  II n  f. 

«i  Acten  des  Leipziger  Hatha  VII.  B. 117.  lht»  Protokoll ,  welches  voui 

21.  Dec.  datirt  ist,  sngt .  »es  bitten  sich  Doch  mehrere  gemeldet.  als  der 

Capellmeister  (iraiipner  in  Darmstadt  und  Baeh  in  Ki»then«. 
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Cantor  zu  werden«  wollte  dem  stolzen ,  berlihmten  Manne  nicht  in 

den  Sinn.  Sclbst  nachdem  er  die  Hand  sehon  nach  der  Erbschaft 

Kuhnaus  ausgestreckt  batte.  war  er  nocb  ein  Vicrteljahr  lang  un- 

schlllssig,  oh  er  nicht  besser  thiite,  sie  wieder  zurllckzuziehen.  Aber 

l'ersoneu.  von  denen  er  sich  I  v  at  I  is  erbolte.  redeten  so  eifrig  zu.  dalf 

er  endlicb  den  entscheidenden  Sehritt  tbat.  Aufang  Februar  des 

Jahres  1723  begab  er  sich  naeh  Leipzig,  und  fllbrte  am  7..  denr 

Sonntage  Estomihi.  als  sein  Probestlick  die  Cantatc  <Jesus  nahm  z» 

sich  die  ZwUlfe«  auf7  Seine  Eruennung  erfolgte  nicht  sofort:  nocb 

war  man  mit  Graupner  in  Unterbandlung,  welcber  drei  Wocben  zu- 

vor  seine  l*robe  abgelegt  batte.  aufier  ihni  waren  aucb  nocb  KaurT- 

mann  und  Scbott  als  Mitbewerber  vorlianden.  Xaehdein  aber  Graup- 

ner  zurllckgetrcten  war.  bedurtte  es  keiues  langen  Bedenkens.  um 

aus  den  drei  Ubrigen  Concurreutcn  den  wttrdigstcn  beraus  zu  rindeiu 

Bach  batte  mit  Kulmau  verkehrt.  er  kannte  Leipzig  und  Leipzig: 

kannte  ibn.  War  er  docli  sehon  1717  zur  Ahnahme  der  groBen  Pau- 

liner  Orgel  dorthin  berufen  gewesen.  Der  Rath  wuBte.  daB  er  eine 

bedeutende  Kraft  an  ibm  gewann.  Man  sagte  sich,  er  sei  ein  aus- 

gezeicbneter  Clavierspieler.  ein  Maun,  um  deswillen  man  Telemann 

vergessen  konne,  der  Graupner  ebenbltrtig  sei,  und  der  die  nbthige 

Beriihmtiteit  besJiBe,  um  aucb  die  Studenten  zur  Tbeilnahme  an  sei- 

nen  Musikautftihrungen  heranzulocken,  was  bei  der  damaligen  Lage 

der  Dinge  besonders  wtlnschenswerth  war.  I'berdies  schien  Baeh 

den  Pflichten  eines  Thomascantors  in  ihrem  ganzen  Umtange  ge- 

nllgen  zu  wollen  und  bierdurch  vor  sammtlichen  Bewerbeni  sich 

auszuzeichnen.  Er  erklarte  sich  bereit  auch  den  wissenschaftliehen 

Unterricht  zu  Ubernehmen.  Derselbe  bestand  ans  woehentlich  fUnt* 

lateinischen  Stunden  in  Tertia  und  Quarta :  in  diesen  wurden  schrift- 

liche  Arbeiten  gemacbt .  Grammatik  getrieben ,  die  CoUoqma  Cor- 

<terii*  und  der  lateiniscbe  Kateehisnius  Luthers  erkliirt";.  Autang- 

T  Laut  einer  Notiz  auf  eiuom  zwar  nieht  <autoj;riipheu ,  aber  von  Bach 

durchgesehenou  ami  crgiinztcn  Manuscript  dicser  Cantate.  welches  sich  auf 

der  kOnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  betindet.  Obrigona  s.  Bd.  I,  S.  7o4  f. 

S    Maturini  ('order  ii  Coliuquia  Hchulastlcn,  pietati,  literarum  doetrims,  de- 

•  corn  pturili,  omni  tnuneri,  ac  sermmti  praecipue  xrholastico ,  ittiliter  coitcitinuUi. 

3,  Aufl.  Leipzig,  1595. 

Acton  des  Leipziger  Raths  »Schuel  zu  S.  Thomas.  Vol.-  III.  Stiff.  VI 11, 
B.  l.«  Fol.  41  v  63,  und  3U\ 
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lich  sctaeint  Bach  das  Ansinnen .  zugleich  Lehrer  der  lateinischen 

Sprache  zn  werden,  abgcwiesen  zu  haben ,0),  oder  man  hatte  dies  bci 

der  Weigeruug  aller  Ubrigen  Bewerber  auch  von  ihm  vorausgesetzt. 

Als  sich  jedoch  die  ttathsherren  am  22.  April  zur  entscheidenden 

Berathung  versammelten,  war  der  Bllrgenneister  Lange  zu  der  Mit- 

theilung  im  Stande,  Bach  babe  sich  ausdrUcklich  sowohl  ofticiell  als 

auch  im  Privatgesprach  vcrpflichtet,  den  lateinischen  Unterricht  zu 

ertheilen.  Es  konnte  ihm  nicht  unbekannt  geblieben  sein.  daB  schon 

Telemann  die  Dispensation  von  dieser  Verpflichtnng  in  Aussicht  ge- 

stellt  wordeu  war.  Sicherlich  ware  ihm  sofort  dieselbe  Erleichternng 

zugestanden,  ja  die  Kathsherren  auBerten  aus  treien  StUcken,  wenn 

er  im  lateinischen  Unterricht  nicht  allenthalben  fortkommen  kiinne, 

wilrde  man  nichts  dagegen  haben,  daB  er  ihn  gegen  Entgelt  von 

einem  anderu  versehen  lieBe.  Bach  flthlte  sich  indessen  Manns  ge- 

nng.  seine  Pflichten  selbst  zu  erfltllen.  sah  es  auch  wohl  als  einen 

Ehrenpunkt  an,  hinter  seinen  VorgUngern  in  keiner  Hinsicht  zurtick- 

zustehen.  Nach  einem  Kuhnau  wollte  das  etwas  besagen ;  daB  aber 

Bach  uoch  von  der  Schule  her  ein  gewiegter  Lateiner  war,  batten 

wir  schon  Gelegenheit  zu  bemerken.  MerkwUrdig  genug  freilich 

wird  es  ihm  vorgekommen  sein .  die  Grammatik  in  der  Hand  nnd 

vielleicht  eine  Kirchencantate  im  Kopfe  vor  einen  Haufen  von  Ter- 

tianern  hinzutreten.  AnBer  etwa  seinen  eignen  Kindern  hatte  er  zu- 

verlHssig  denirtigen  Unterricht  bisher  niemals  ertheilt.  Er  fllhlte 

denn  auch  bald  die  Beschwerde  der  Aufgabe,  nnd  vennochte  seinen 

Collegen.  den  Magister  Pezold,  gegen  die  Summe  von  jahrlich  ftinf- 

zig  Thalern  den  groBeren  Theil  des  Unterrichts  fUr  ihn  zu  Uberneh- 

nien :  fortan  ging  er  nur,  wenn  Pezold  durch  Krankheit  oder  sonst 

verhindert  war,  in  die  Classe  und  dictirte,  »denen  Knaben  ein  Exer- 

citium  zn  elaborirtn»  n). 

10  »Alle  drei  [munlich:  Bach,  Kauffmauu  und  Sehott !  wiirden  zu- 

gleich nicht  informireti  k«nnen.«  Kathsacten  VII.  B.  117.  Protokoll  vom 
«•.  April. 

11  Diesen  Sachverhalt  nieldet  der  Superintendent  Deylinjr  dein  (,'onsisto- 
rium  unter  dem  24.  Febr.  1724.  S.  »Acta  die  Besetzung  des  Cantoranits  bei 

der  Schule  zu  St.  ThomU  zu  Leipzig  bet.«  L.  127.  Ann  den  Leipziger  Consi- 

sturialacten.  jetzt  im  Cousistnrialarchiv  zu  Dresden.!  —  Das  Actenstlick  liber 
Bachs  Berufung  ist  iiiitgetheilt  Anhang  B.  I. 
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Etwa  vierzehu  Tage  nach  der  genannten  Baths  verhaudlung.  am 

5.  Mai,  cmpting  Bach,  wcleher  persbnlieh  auf  dcm  Bathhause  er- 

schieuen  war.  (lie  amtliche  Eroftnung.  man  babe  ihu  t'tlr  den  tiicli- 
tigsten  unter  seinen  Mitbewerbern  erachtet  und  einstimmig  erwahlt  : 

man  Ubertrage  ihm  das  Amt  nnter  denselben  Verbal tuissen.  unter 

welcheu  es  sein  Yorgauger  bekleidet  babe.  Sodaun  nuifite  er  einen 

lie  vers  untersHireiben.  der  im  Jahre  vorher  llir  Telemann  angefer- 

tigt  war  and  aueb  naeb  27  Jabren  seinem  Amtsuach tolger  wieder 

vorgelegt  wurde) :  er  enthielt  die  Ublieben  Ycrsprechungen  eines  ehr- 

baren  imd  cingezogenen  Lebens.  der  Treue  und  des  FleiBes  in  Ycr- 

riehtung  der  Amtsgeschafte.  der  schuldigen  lioebaclitung  und  Folg- 

samkeit  gegen  den  hochweisen  Bath,  und  legte  nebeo  anderem  die 

Yerpflichtung  auf.  die  Kirchenmusik  nicht  zu  lang  und  nicht  openi- 

haftig  zu  maebeu.  die  Knabcn  nicht  nur  im  Gesange,  sondern  zur 

Vermeidung  von  Unkosten  audi  in  der  lustruinentalmusik  zu  unter- 

ricbten.  dieselben  human  /.u  behaudcln.  kcine  untauglichen  Sanger 

in  den  seiner  Autsicht  entrllckten  Chor  der  Neuen  Kirche  zu  ftchi- 

cken.  nicht  ohne  ErlnuhniB  des  Burgerineisters  zu  verreisen,  aueb 

ohue  Zustiinmung  des  Bathes  kein  Amt  an  der  Fniversitat  zu  Uber- 

nehmen    .  Xoch  war  iudessen  die  Berut'uug  keiue  vollzogenc  That- 

sache.  Es  bedurfte  hierzu  der  Bestatiguug  des  J^eipziger  C'onsisto- 

riums.  ciner  staatlichen  Aut'siehtsbehorde  geistlicb-weltlicbeu  Cha- 
rakters  1 '  .  Wollte  der  Bath  an  den  stadtisehen  Kirchen  und  Schulen 

eine  Stelle  besetzen.  so  muBte  er  seine  Candidaten  dem  Consistorium 

piiisentireu  lassen.  welches  alsdann  eine  Art  Exainen  mit  denselbcn 

abhielt.  Das  Examen  hatte  den  Zweck.  die  religiosen  Gruudsatze 

des  Candidaten  zu  ertbrschen.  War  es  bctriedigend  ausgefallen,  so 

wurde  der  Geprlltte  uunmebr  von  Sejten  des  Coiu*istoriums  »contir- 

mirt".  Bachs  Presentation  ertblgte  am  S.  Mai  (lurch  den  8u|»erinten- 

denten  und  ("onsistorialassessor  Dealing,  sein  Examinator  war  der 

( 'onsistorialassessor  Dr.  Schmid.  Mit  Zustiinmung  Deylings  stellte 

12  S.  Annans  H.  11. 

13  Den  Bestand  des  Consistoriunis  im  Jahre  1724  mit  Nenuung  «ler  ein- 

zelnen  Mitglicder  und  der  Zeit  ihres  Eintrittes  gichr  an  Sicul,  Loipziger  Jalir- 

Buch,  Hand  III.  S.  338  f.  Es  bet'anden  sich  daiuals  darin  scchs  Assessoreu: 
die  Dnetoren  Wagner,  Lunge.  Schmid,  Paeklmscli.  Deyling.  Mascov ;  Director 
war  .solum  seit  17nu  Dr.  Johann  Franz  Horn. 
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Sclimid  das  ZeugniB  aus.  Herr  Johann  Sebastian  Bach  babe  die  von 

ihin  gestelltcu  Fragen  in  einer  Weise  beantwortet.  daB  ilun  die 

Cbernahme  des  Cantorats  an  der  Thomasschulc  wohl  gestattet  wer- 

den  kbnne14).  Am  13.  Mai  wurde  Bach  durch  das  Consistorium 

confirmirt:  er  muBte  die  Concordienfonnel  untersehreiben  und  einen 

Eid  leisteu. 

Am  Montag  deiu  31.  Mai  endlich  fand  die  fbrmlichc  Einfiihrttng 

start 15  . .  Urn  9  Uhr  Morgens  begaben  sich  zwei  Deputirte  des  Kaths, 

namlich  der  derzeitige  Vorstelier  der  ttchule  Banmeister  Lelimanu  " 

und  der  Ober-Stadtschreiber  Meuser  nach  der  Thomasschule,  war- 

den von  dem  Hector  Job.  Heinrich  Ernesti  an  der  Tlitlr  des  Hauses 

eiupfangeu  und  in  das  zur  Voraahme  des  Actes  bestiminte  Audito- 

rium hinautgefuhrt.  Hier  trafeu  sie  den  Prediger  an  der  Thomas- 

kirche  Licentiaten  WeiBe.  welcher  in  Vertrehing  des  Superinten- 

denten  Deyling  als  Abgesandter  des  Consistoriums  erschieneu  war. 

Nun  versammelten  sich  mit  ihrem  neuen  Collegen  die  sechs  ubrigen 

Lehrer  der  Anstalt:  Licentiat  Christian  Ludovici  der  Conrector, 

Magister  Carl  Friedrich  Pezold  der  Tertius.  Christoph  Schmied  der 

Quartus.  Johann  Dbhnert  der  Quintus.  Johann  Friedrich  Breunigkc 

der  !SextuB»und  Christian  Ditmann  der  Septimus  «) .  Man  setzte  sich : 

der  Pastor  und  die  beiden  Kathsabgeordneten  in  einer  Reihe.  ihnen 

gegenllber  nach  der  Kaugordnung  die  Schul-Collegen.  Vor  der 

Thur  sang  der  Chor  ein  Musikstllck,  daun  traten  sanmitliche  Sehuler 

ein.  Der  Ober-Stadtschreiber  hielt  eine  Eiuwcisuugsredc :  darauf 

14  »Dn.  Jo.  Sebastiamts  liavh  ad  qu a  eat tones  a  me  propositus  itu  respond  it, 
ui  eundem  ad  ofjicium  Ctntlnratua  in  Sehoht  Thnmanu  mlmitti  posse  eenseam. 

J).  Jo.  Schmidiits.u 

Darunter  Blefct:  <>Consentit 

J).  Salnnwn  Deylinyu. 

Loipziger  Consistorialaeten  »Acta  die  Besetzung  des  Cantoramts  bei  dor  Sclmle 

eh  St.  Thorns'  in  Leipzig  bet.«  L.  127. 
IV  S.  Anhaug  A.  Nr.  1. 

16  Der  Titel  »Kauuiei»tcr«  bodeutet  kehien  Architecteu ,  Bonders  eine 

Wiirde  iin  stadtischen  Hatb.  aualog  deiu  roinisehen  aedilis;  b.  WiiHtmaiiu,  Der 

Loipziger  Bamueister  Hieronyuius  butter.  Leipzig,  1^7."».  .S.  27.  »Bauineister« 
Lehmann  war  Jurist ;  s.  Stall,  Loipziger  Jahrbueh,  Bd.  IV,  S.  Ti» 4  ff. 

17,  Dio  damaligeu  Mitglfcder  des  LehroreollegiuiuK  werdeu  aufgezalilt 

in  »E.  E.  Hochw.  Hatha  |  dor  Stadt  Leipzig  |  Ordnuug  |  Dor  Sclmle  j  zu  S. 

THOMAE.  |  Gedruekt  bey  Junnatmel  Tietzen.  1723.  |  <-  S.  11  and  12. 
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10  — crfolgte  (lurch  den  Pastor  WeiBe  noeh  eine  besondere  Einweisuug 

mit  den  Ubliehen  Ermahnungen  und  Wllnschen.  Bach  erwiederte 

einige  Worte.  man  begluckwitnschte  ilm  zu  seiner  neuen  Stelhmg 

und  mit  einer  abermaligen  Musikauffllhrung  wnrde  der  Einflihrungs- 

act  beschlossen.  Ibrigens  zeigte  es  sich  bci  dieser  Gelegenheit,  (laB 

das  Consistorium.  welches  die  Selbstherrlichkeit  des  Bathes  in  ver- 

schiedener  Weise  heschrankte.  diesem  ein  Dora  iin  Auge  war.  Es 

war  bisher  nicht  Sitte  gewesen,  daB  an  der  EinfUhrung  eines  Schul- 

beamten  sich  das  Consistorium  in  der  geschehenen  Weise  betheiligte. 

Die  Kathsabgeordneten  erkliirten  zur  Stelle.  dies  sei  ein  Eingriff  in 

ilire  Rechtc,  Superintendent  und  Pastor,  wenn  sie  bei  der  Eintlih- 

rung zugegen  wilren.  batten  nichts  weiter  zu  thun,  als  den  neuen 

Schuleollegen  zu  beglllekwlluschen.  Nur  dcm  gemaBigten  Auftreten 

WeiBes  war  es  zu  vcrdanken.  daB  es  zwischen  ihm  und  den  gereiz- 

tcn  Kathsabgeordneten  nicht  schon  vor  der  ganzen  Versammlung  zu 

einem  Auftritte  kam.  Ein  tbfmlichcr  Protest  des  Kathes  folgte  als- 

bald,  dem  gegenllbcr  sich  das  Consistorium  aberauf  die  Vorschriften 

der  churflirstlieh  sachsischen  Kirchenordnung  bcrief ,v  . 

Bach  bezog  eine  Amtswobnung  auf  dem  linken  Flllgel  des  Tbo- 

masschulgebUndes :  vennuthlich  war  hier  .von  Alters  her  die  Behau- 

sung  des  Cantors  gewesen.  daB  wcuigstens  Kuhnau  dieselben  KUume 

vor  ihm  innegehabt  hatte,  darf  angenommen  werden  1,1  .  Das  Ge- 

baude  war  damals  nur  zweistOckig  und  fllr  seine  Zwecke  bedeutend 

zu  klein.  Anfang  der  dreiBiger  Jahre  wurde  es  umgebaut  und  um 

ein  Stockwerk  erhiiht.  In  Folge  dessen  hatte  Bach  vom  Frlihjahr 

1731  bis  Neujahr  1732  eine  Interimswohnung ,  wahrscheinlich  im 

Hause  des  Dr.  Christoph  Dondorff,  welchcr  seit  1730  Bcsitzer  der 

Thomasmllhle  war20],  und  der  Bachschen  Familie  befreundet  gewe- 

sen ist2,y.  Die  Thomasmllhle  lag  auBerhalb  der  Stadtmauer.  die  sich 

is  S.  Anhang  B,  III. 

19  Das  jetzt  lebende  und  /forirende  Leipzig.  Leipzig,  boy  Joh.  Theodori 

Boetii  seel.  Kindern.  1723.  S.  "S:  »Joh.  Sebastian  Baeh.  Director  Music,  und 
Cantor,  am  Thomas-Kirchhofe  auf  der  Thomas-Schule*.  DaB  Kuhnau  am  Tbo- 

mas-Kirchhofe  gewohnt  habe.  sagen  die  Leipziger  Leiclienregister  bei  Vermerk 
seines  Begriibnisses. 

20  Nach  den  Viertelsbtichern  der  Stadt  Leipzig,  auf  dem  Bezirksgerirlit 

daBelbst. 

21  Er  stand  Pathe  bei  dem  1732  geborenen  Sohne  Bachs. 
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hinter  dera  Schulgebaude  herzog,  an  der  Stelle  des  jetzigen  Schlo- 

baehschen  Besitzthums  jenseits  der  Promenade.  Als  charakteristisch 

fur  die  Lebensverhaltnisse  jener  Zeit  mag  erwahnt  werden,  dafi  der 

Rath  fur  diese  Familienwohnung ,  welclie  Bach  fast  ein  Jahr  be- 

uutzte,  eine  Miethe  von  b'O  Thalern  zu  zahlen  hatte.  Die  Cantor- 

Wohnung  erlitt  unterdessen  einige  Veranderungen :  ein  Ziminer  im 

ersten  Stock  kam  durch  den  Umbau  in  WegfalL  dafttr  erhielt  Bach 

ein  neues  ini  dritten  Stock.  Es  scheint,  daB  die  Wohnung  im  allge- 

meinen  geraumiger  gemacht  wurde").  Sie  wurde  mm  von  Bach 

nicht  wkeder  verlassen  bis  an  seinen  Tod.  und  hat  auch  nach  ihm, 

wohl  im  wesentliehen  unverUndert.  den  Thomas-Cantoreu  zum  Auf- 

enthalte  gedient  bis  auf  Moritz  Hauptmanns  Zeit.  Auch  der  Anblick 

des  freien  Platzes  neben  der  Thomaskirche,  welchem  das  Schulge- 

baude seine  Frontseite  zukehrt.  und  der  zwei  Seiten  desselben  um- 

rahmenden  Hanser  dllrfte  ziemlich  derselbe  geblieben  sein.  Nur  der 

gruBe  steinerue  Brunnen,  welcher  damals  die  Mitte  des  Platzes 

zierte.  ist  verschwunden 2i] . 

II. 

Leipzig  besaB  in  jener  Zeit  drei  offentliche  Unterrichts-Anstal- 

ten:  die  Thomas-.  Nikolai-  und  Waisenhausschule ,).  Von  ihnen 

war  die  erstgenannte  bei  weitem  die  alteste,  sie  reicht  als  Stifts- 

schule  der  regulirtcn  Augustiner  zu  St.  Thomae  bis  ins  13.  Jahrhun- 

dert  hinab  2) .  Stadtiseh  wurde  sie  indessen  erst  vier  Jahre  nach  ESn- 

fiihrnng  der  Reformation  in  Leipzig,  indem  im  Jahre  1543  der  Rath 

sie  mit  dem  sogenannten  Thomaskloster  und  den  zugehorigen  Klo- 

stergtttern  als  Eigenthum  erwarb.  Das  Kloster  hatte  ein  Alumneum 

gehabt,  in  welchem  zur  AusfUhrung  des  liturgischen  Gesanges  und 

anderer  Cultushandlungen  eine  Anzahl  von  Knaben  unterhalten 

"22  Aeten  des  Leipziger  Hatha  -Die  Schule  zu  St.  Thontat  betr.  Fase.  II. 
sign.  VIII.  B. 

23,  EineAnsicht  des  Platzes  in  Knpferstich  findet  sich  vox  der  1723  ge- 

druckten  Sehulordnung.  Cbrigcns  hat  die  Thomasschule  seit  dem  Herbst  1S77 

jone  alteu  eriunerungsreichen  Raume  mit  einem  vor  der  Stadt  gelegenen  neuen 
(iebiiude  vertauseht. 

1  Das  jetzt  lebende  iiud/onreude  Leipzig.  1723.  S.  *4  ff. 

2  Gretschel,  Kirehlii  he  Zustiinde  Leipzig*  vor  und  wahreud  der  Refor- 

mation. Leipzig,  1S39.  S.  I2S  ff. 
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wurde.  Als  protestantisehe  Lehranstalt  crfubr  die  Sehule  bald  he- 

deutende  Erweiterungen.  Zuniicbst  hatte  sic  vier  Classen  mid  eben 

so  viele  Lehrer.  Als  die  ini  JaUre  1511  gegrllndete  Xikolaisehulc 

die  Jerubegierige  Jugend  nieht  mehr  t'assen  konnte.  gestattete  der 

Katli.  zuerst  bis  ant"  weitere  Verordnung.  aueh  kleine  Knaben  in  die 

Thomasscbule  aufzuuehnien.  Die  Uuterweisung  muBte  aidants  wie- 

dermn  dureb  SchUler  gesohehen.  sogenannte  Loeaten:  spitter  trateu 

an  deren  Stelle  Collaboratoren.    Die  Sehule  unii'aBte  nun  sieben 

Classen .  von  deneu  namentlieli  die  drei  uiedrigstell  eine  Zeit  lang 

sebr  jcetHUt  waren.  Das  Alumnat  war  gehliebeu.  die  Zahl  <fc»r  Stel- 

len  wurde  dureb  eine  Reihe  von  Stit'tungen  allniithlig  bedeutend  ver- 

grOBert.  Eine  Weile  betrug  sie  32.  wuehs  danu'aut'54  mid  eudlieh 

flurcli  die  Stiftung  eines  (iehoimraths  Bom  Mlf  .">5  an  1  .  Der  Haupt- 
zweek.  welehen  man  bei  der  Erhaltung  mid  Veruiehrung  des  Aluiu- 

nats  im  Auge  hatte.  war  die  Pflege  der  Kirelieniuusik.  Sehon  den 

regulirten  Augustiner-Chorhcrren  war  die  Mehrzahl  der  Leipziger 

Kirehen.  unter  ihnen  die  Thomas-  mid  Nikolai-Kirehe,  unterstellt 

gewesen.    Die  Reformation  hielt  an  einer  engeu  Yerbindung  von 

Kirehe  und  Sehule  test,  und  die  Alumnen  der  Thomassehule  waren 

demnacli  t'Ur  eine  inusikalische  Ausstattung  des  protestantisehcn  <  Jot- 

tesdienstes  die  naehstgegebeneu  Organe.    Mit  wie  groBem  Naeh- 

drueke  aber  Luther  die  I  bung  der  Musik  euiptahl.  wie  er  grade  von 

ihr  sieh  groBe  Ert'olge  flttr  die  Ausbreitung  der  neuen  Lehre  ver- 
spraeh.  ist  bekaunt. 

Der  Cantor  einer  solehen  Anstalt  war  also  eine  wiehtige  l'er- 

sonliehkeit.  doppelt  wiehtig,  da  er  von  jehcr  audi  wissensehaftliehen 

Uuterrieht  zu  ertheilen  gehabt  hatte.  Dies  druekte  sieh  auch  in  der 

Stellung  aus.  welelte  er  im  Lehrer-Collegium  einnahm.  Die  liang- 

ordnung  wies  ihm  in  demselben  den  dritten  Platz  an  •),  und  wUhrend 

:<  Alton  des  Lei|»iger  liatlis  »l)ie  Sehule  zu  St.  Tlmmat:  betr.  Fasc.  1. 

sign.  VIII.  \l.  '>.'•  und  »Fa*c.  II.  nigji.  VIII.  H.  «».«  —  Stallbauni,  Die  Tlumias- 
aehule  zu  Leipzig.  Leipzig,  I  —  Dorset  he.  liber  den  iuneru  Zusaiunieuhaug 

musikalischer  Bildung  der  .lugeud  mit  deni  ( iosaunntzweeke  des  Gymnasiums. 

Nobst  biogrnphisehen  Nachrieliten  iiber  die  (antoren  an  der  Thouiasselinle  zu 

Leipzig.  Leipzig.  Fritzstlie  IM2  . 

4  Im  Wahlprotokoll  s.  Auhang  li.  I  neunt  einer  der  liatlisherren  den 

(Cantor  Cnlleya  quart  n*.  Dies  ist  ein  ungenauer  Ausdruck  und  soil  sicli  nur  aut" 
den  wissensehaftliehen  Luterrieht  beziehen.  in  wehhein  allordings  der  Cantor 
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die  ttbrigcn  Lchrer  taglich  je  vier  Stunden  geben  nuiBten.  war  er 

nebst  dem  Rector  nur  zu  je  drcien  verpflichtet.  In  dieser  geringeren 

Belastung.  die  sich  mit  der  Zeit  noch  mehr  verringerte,  licgt  auch 

wohl  der  Grand,  weshalb  man  zu  sieben  Schulclassen  BchlieBlich 

acht  Lehrer  noting  liatte.  Die  Unterriehtszcit  war  Morgeus  von 

7—10  Uhr  nnd  Mittags  von  12—3  Uhr.  Vor  ErlaB  der  Schulordnung 

vom  Jahre  1634  liatte  der  Cantor  taglich  von  7—8  Uhr  lateinische 

Grammatik  —  nur  am  Sonnabcnd  Lathers  Inteinischen  Katechismus 

— .  von  12—1  Uhr  Musik.  von  1—2  lateinische  Syntax  mit  den  Tcr- 

tiauern  zu  trciben.  In  OemaBheit  der  envHhnten  Schulordnimg 

wurde  die  Zahl  seiner  Gesangstunden  urn  etwas  erhiiht.  diejenige 

der  lateinischen  Stundcn  bedentend  vermindert  nnd  von  der  Ublichen 

Ertheilung  von  drei  Lecrionen  tiiglich  einfacli  abgcschen.  Der  (*e- 

sangunterricht  fand  jctzt  am  Montag,  Dienstag  nnd  Mittwoeh  um  9  . 

and  12  Uhr,  am  Freitage  nur  um  12  Uhr  statt.  Er  eretrcckte  sich 

aut'alle  Classen  zusanimen.  d.  h.  auf  die  vierobersten  nnd  ursprlrng- 
liclien.  dcnn  die  Alumnen  gehorten  nur  diesen  an.  Am  Donnerstag 

t'riili  um  7  Uhr  hatte  der  Cantor  die  Schiller  zur  Kirche  zu  fiihren, 
und  war  ubrigcns  den  ganzen  Tag  frei :  am  Sonnabcnd  muBte  er  zu 

derselben  Stunde  den  Tertianern  und  Quartanern  den  lateinischen 

Katechismus  crklarcn:  an  den  Ubrigcn  Tagen  hatte  er  in  Tertia  je 

eine  lateinische  Stunde  zu  geben.  Dieser  Leetionsplan  erhielt  sich 

in  it  merkwUrdigcr  Stetigkeit  bis  zu  Hachs  Eintritt  und  trat  einst- 

weilen  auch  ftir  ihn  unverandert  in  Kraft,  nur  muBte  er  am  Freitag 

friih  mit  den  SchlUern  die  Kirche  besuchen.  und  war  dafllr  am  Don- 

nerstage  vollstSndig  frei*).  Gcsangunterricht  ertlieilte  der  Cantor 

nur  in  den  vier  obercn  Classen,  seine  wenigen  wissenschaftlichen 

Lecrionen  fast  nur  in  der  dritten  Classe,  deren  Hauptlehrer  sonst  der 

sogenannte  Tertius  war.  Mit  diesem.  dem  Hector  und  dem  Conrector 

tliatsa'cldieh  dcm  Tertius  naehstand.  Orduunfjsma'Gte  folgtc  or  auf  den  Con- 
rector,  dieser  auf  den  Rector;  s.  Ordnung  der  Schule  zu  S.  Thomae.  1723. 

S.  In  ff.  Wcnn  aber  die  Scliulordnuuf*  anpicbt.  es  luihe  vorlier  auCer  dem 

Hector  BOcfa  aclit  Lelirer  an  der  Anstalt  };e£ebcn.  so  pit  dieses  mindestens 

nirht  fiir  Kuhnaus  Zeit.  Nach  Ausweis  der  Acten  von  1717  existirtcn  damals 

auBer  dem  Hector  nur  sieben  Lehrer.  prade  so  wie  es  auch  zu  Bachs  Zeit  war; 

einen  Quartus  fiber  den  beiden  Baccalaureen  gab  es  nlcht 

*»  Ordnung  der  Schule  zu  .V.  Thomae.  1 723.  S.  .10. 
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bildete  er  den  Kreis  der  vier  oberen  Lehrer  '  superior  es  .  welche  sieh 

ge gen  die  Ubrigen.  den  Barral aureus  funerum,  Baccalaurem  noso- 

comii,  den  crsten  mid  zweiten  Collaborator,  oder.  wie  sie  seit  1723 

hieBen.  den  Quartus.  Quintal,  Sextus  und  Septimus  vornehm  ab- 

schlossen.  Den  elementaren  Gesanguiiterricht  in  den  drei  unteren 

Classen  pflegte  der  zweite  Collaborator  zu  ertheilen*).  Die  vier 

oberen  Lelirer.  und  also  aucli  der  Cantor,  waren  llberdies  noch  zur 

Inspection  der  Alumueii  verpfliclitet .  welche  unter  ihnen  wochen- 

weise  wechselte.  Sic  wohnten  dann  zcitweilig  ganz  init  ihnen  zusam- 

men  und  muBten  der  herrscbenden  Hausordnung  sich  anbequemen. 

nach  welcher  Morgens  urn  5  Uhr  des  Winters  urn  0  Uhr)  aufgestan- 

den.  urn  10  I'hr  zu  Mittag.  urn  5  Uhr  Nachmittags  zu  Abend  geges- 

sen  und  um  s  I'hr  schlafen  gegangen  wurde7  . 
Dieses  war  es.  was  dem  Cantor  inuerhalb  der  Schule  oblag. 

Der  Geffentlichkeit  gegentlber  envuchseu  ilnii  weitere  Vcrpflichtun- 

gen  aus  der  Stellung,  welehe  er  als  Director  verschiedencr  durch 

die  Alumnen  gebildeter  Kirchencbtfre  einnahm.  Die  beiden  Haupt- 

kirchen  der  Stadt  waren  die  Thomas-  und  Nikolai  -  Kirche.  Ira 

Jahre  1699  war  aber  die  reparirte  BarfllBer-Kirehe  unter  dem  Namen 

»>Neue  Kircbe«  dem  Gebrauche  wieder  Ubergeben  und  seit  Telemanns 

Anstellung  1704  mit  einer  eignen  Musik  ausgestattet  worden.  So- 

dann  hatte  man  1711  den  ganz  eingegangenen  Gottesdienst  in  der 

Peterskirche  wieder  hergestellr; .  Seit  dipser  Zeit  batten  die  Alum- 

nen der  ThomaSschule  sonntaglieh  in  vier  Kireben  die  Musik  zu  be- 

sorgeu .  an  den  hohen  Festtageu  auBerdem  in  der  Kirche  des  Hospi- 

tals zu  St.  Jobannis"; .  Sie  theilteu  sicb  demgemiiB  in  vier  Chore. 

6;  Acten  des  Leipziger  Ratha  .-Schuel  zu  S.  Thomas.  Vol:  III.  Stift.  VII 1. 

B.  2.«  Fol.  Mi  und  41*.  vrgl.  Pol.  63,  113  un<l  114.  —  »Acta,  Die  Verhjiltnisse 

des  Pfarrera  der  Nicolai-Kirehe  zu  Leipzig  zu  dem  Superintendenten  dasellist 

l>etr.«,  auf  dem  Ephoral-Arcliiv  zu  Leipzig,  einen  Lectionaplan  and  dem  .Jalire 
1714  enthaltend. 

T  Rathsaeten  -Die  Schule  zu  St.  Thnmae  betr.  Fase.  II.  VIII.  B. «»....  Notiz 

J.  M.  Gesners.  S.  auBerdem  Ordnung  der  Schule  zu  S.  Thontae.  1723.  S.  27  ft". 
Unter  Gesners  Rectorat  wurde  die  Hausordnung  etwaa  verandert.  S.  Gesetze 

der  Schule  zu  S.  Thmnae.  1733.  S.  12  ff. 

*i  Rathsacten  VII.  B.  110.  Fol.  77. 

!>  Sie  erhielten  hierfllr  ein  besonderes  Gratial.  friiher  Speisen  und  Ku- 

chen.  sparer  jiihrlich  13  Thlr.  3  gr.  Rechnungen  des  Hospitals  im  Archiv  der 

Stiftungsbuchhalterei  auf  dem  Rathhause  zu  Leipzig. 
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Der  Peterskirche.  in  welcher  nur  Choral-Musik  zu  singen  war.  war- 

den die  AnfHuger  uml  Schwachen  zugewiesen :  vennuthlich  bediente 

dieserChor  zugleieh  die  Johanniskirehe.  deren  Fest-Gottesdienst  nrit 

dem  der  Peterskirche  nicht  collidirte ,0) .  Die  Ubrigen  Sanger  wurden 

wohl  ziemlieh  gleieh  vertheilt,  doch  war  der  Dienst  in  der  Neuen 

Kirche  ein  verhaltniBmaBig  leichter.  da  hier  die  Bchttler  nur  Motet- 

ten  und  Chorale  unter  Direction  des  Chorpriifecten  zu  singen  hatten. 

an  den  Festtageu  aber  und  wahrend  der  MeBen  mit  anderen  Kraften 

eine  coneertirende  Kircheumusik  aufgefUhrt  wurde  n).  Dirigent  der 

letzteren  war  seit  Telemanns  Zeit  der  jedesnialige  Organist:  die 

Functionen  des  Thomas-Cantors  reichten  hier  nicht  weiter .  als  daB 

er  die  Kirchenlieder  und  wahrscheinlich  auch  die  Motetten  zu  be- 

stimmen  hatte.  welche  gesungeu  werden  sollteu  ,a).  In  der  Peters- 

und  Johannis-Kirche  war  er  gar  nicht  beschaftigt:  mithin  blieb  ihm 

die  Direction  der  Musik  in  der  Thomas-  und  Nikolai-Kirche.  An 

den  gewbhnlichen  Sonntagen  wurden  immer  nur  in  einer  der  beidcn 

Kirchen  eine  Cantate  und  Motetten  aufgefUhrt  und  zwar  in  regel- 

maBigerAbwechslung:  die  Cantate  sang  der  erste  Chor  unter  Direc- 

tion des  Cantors.  An  den  beiden  ersten  Tagen  der  drei  hoheu  Festc 

aber.  sowie  am  Neujahr-.  Epiphanias-.  Himmelfahrts- und  Trinitatis- 

Tage .  desgleichen  am  Tage  Mariii  VerkUndigung  wurde  in  beiden 

Kirchen  gleichzeitig  zweimal  concertireude  Musik  gemacht.  so  nani- 

lich.  daB  der  erste  Chor  dieselbe  Cantate ,  welche  er  Vormittags  in 

der  Nikolaikirche  gesungen  hatte .  am  Nachmittage  in  der  Thomas- 

kirche  vortrug,  an  einem  darauf  folgenden  zweiten  Fcsttage  aber  des 

Vormittags  in  der  Thomaskirche  sang  und  seine  Cantate  des  Nach- 

mittags  in  der  Nikolaikirche  wiederholte .  wtthrend  der  zweite  Chor 

es  umgekehrt  machte.  Letzterer  sang  unter  Leitung  seines  Prii fee- 

ten13).  Die  Proben  zu  den  sonnttiglichen  Kirchenmusiken  fanden 

10  Bach  bemerkt  in  einer  von  ilmi  aufgestellteu  Tabelle  der  vier  Chore 

zu  deui  vierten.  »Und  dieses  letztere  Chor  muB  auch  NB  die  Petri  Kirche 

besorgen«.  Kathsacten  -Schuel  zu  St.  Thomas  TV.-  IV.  Stiff.  VHL  B.  ».« 
Fol.  520. 

11  S.  Anhaug  B,  IV,  A.  —  Sicul,  Neo-Annalium  Lipsieminm  Continuatio 

II.  2.  Aufl.  1 7 1 «».  S.  .">«is.  —  AuCerdem  die  Actenstlicke  zuni  Streit  zwischen 
Bach  und  Ernesti  im  sechsten  Buche  des  vorliejrenden  Werkes. 

12  S.  Anhang  B.  IV.  A. 

13  Sicul,  a.  a.  O.  S.  5«*»  f. 
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regelmaBig  den  Sonnabends  nach  dew  auf  2  l  lir  Nachmittags  t'est- 

gesetzten  Vespergottesdienste  in  der  Kirehe  start  and  pflegten  bis 

4  Uhr  zn  dauern  14  . 

An  <lie  mit  dem  nffentlichen  Oottesdienste  in  unmittel barer  Ver- 

bindung  stehenden  Amtsgescliilfte  sehlossen  sieh  als  kirehliehe  Oli- 

liegenheiten  auBerordentlieher  Art  die  MusikaufAthrungen  bei  Trsiu- 

ungen  nnd  Leiehenbegiingnifiseii.  Waren  die  Leiehenbegangnisse 

solennen  ( 'harakters .  so  daB  die  gauze  Sehule  oder  wenigstens  die 

genannte  groBe  halbe  Sehule,  d.  li.  die  drei  obersten  Classen  nebst 

der  ftinften  die  Leielie  begleitetcn .  so  pflegte  vor  dem  Tranerhause 

eine  Motette  gesungen  zu  werden.  Wahrend  der  Proeession  nach 

dem  Kirehhofe  sangen  die  der  Leielie  vorausgehenden  Schiller  ein- 

fache  Chorale.  Fignral-Musik  nur  in  besonders  ausgezcichneteii, 

feierliehen  Fallen.  Der  Cantor  muBtc  bei  den  Leichenbegilngnissen 

innner  zugegen  sein  .  er  hatte  zu  bestininien  .  was  gesungen  werden 

sollte  und  dirigirte  wohl  die  Motette  in  der  Kegel  selbst.  DaB  er  sieh 

indessen  nicht  selten  aueh  dieser  Verpfliehtung  entzog  und  seine 

musikalisehcn  Funetionen  dem  Chorprafeefen  UberlieB .  lasscn  ver- 

sehiedene  amtliehe  Bestimmungen  dentlieh  erkeunen :  aueh  Bach 

wurde  es  dureh  seinen  Kevers  cingcseharft,  bei  Leichenbegilngnissen 

jederzeit  so  viel  wie  moglieh  neben  den  Sehtllern  herzugehen  ,v  . 

Was  die  Brautmessen  betrifft .  so  war  in  ihnen  die  Verwendung  der 

Musik  gleiehtalls  eine  verschiedcnartige.  je  naeh  Stand  und  Wnnseh 

der  betreffenden  Personliclikeiten.  Dem  Cantor  lag  in  alien  Fallen 

die  Anordnung  der  Musik  ob .  wcnngleich  er  sieh,  wann  es  nur  ein- 

t'aehen  Choralgesang  gait,  an  dem  Arte  selbst  garnicht  immer  be- 
theiligte.  Er  hatte  in  den  Prafeeten  der  verschiedcnen  Chore  seine 

Stellvertrcter.  welehe  ihn  nicht  nur  derMllhe  des  Dirigirens  sondern 

aueh  des  Einstudirens  vielfach  Uberhoben.  Dieser  Brauoh  herrsehte 

sehon  im  17.  Jahrhnndcrt.  Nachdem  dureh  die  Sehulordnung  von 

1634  Air  die  erstendrei  Wochentage  je  zwei  Singstunden  eingeriehtet 

14  Kiithsacten  »l>ie  Srlmlf  zu  St.  Thomuehvtr.  Fuse  I.  sign.  VIII.  B.  *>.«, 
hintCll  unter  "Aumerkungen  iiher  dieOnlnnng  der  Sehule  zu  St.  Thomas,  I.  I>es 

Herrn  Gvsntrs  Lit.  A.  2.  Des  Horru  liect.  Ernest i  Lit.  B.  <  S.  2.  —  S.  Anhunsr 

B,  IV.  B  unter  u  und  IV.  I). 

15]  Ordnung  der  Sehule  zu  6'.  Thomae.  \~Y.\,  S.  45  ff.,  35  f..  71.  —  An- 
hang  B,  II  unter  13. 
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waren,  petitionirten  bald  darauf  Kector,  Conreetor  mid  Tcrtius  bcim 

Rathe,  man  solle  doch  dem  Cantor  die  auf  12  Uhr  festgesetzte  Sing- 

stunde  wieder  nelmien  und  ihm  dafllr  eine  Stunde  wissenschaftlichen 

llnterrichts  zulegen:  dicse  Singstunde  sei  ihm  unbequem  wegen  des 

Mittagsesseus  and  deshalb  komme  er  nur  selten  in  dieselbe ;  Ubri- 

gens  sei  er  auch  niehts  nlltze  darin .  denn  die  Knaben  vermochten 

mid  pflegten  auch  zu  singen  ohne  ihn  l6).  Es  blieb  aber  bei  der  ein- 

nial  getrotfenen  Einriehtnng  und  sie  bestand.  wie  wir  sahen.  noeh 

zn  BaeliK  Zeit.  Ebenso  freilich  die  laxe  Praxis  des  Canton,  wie 

denn  auch  Bach  seinem  Hector  Job.  Aug.  Ernesti  AnlaB  zu  der  Klage 

gab  .  er  halte  nur  eine  Singstunde .  wahrend  er  doch  deren  zwei  zu 

halten  schuldig.  uud  folglich  wllrden  die  Knaben  in  der  Musik  nicht 

genug  gcttbt 17j .  Es  lag  aber  in  der  Natur  der  Sache,  dafi  den  l'ra- 

fecten  Kaum  zur  Entwicklung  einer  gewissen  Selbstandigkeit  ge- 

•  wahrt  wurde.  Denn  abgesehen  davon.  daB  ein  Schlilerchor  nicht 

selten  von  PersiJnlichkeiten .  welche  der  Schule  nahe  standen.  zu 

Hochzeits-  oder  andern  Festlichkeiten  verlangt  wurde  ,  urn  wahrend 

der  Tafel  durch  den  Vortrag  einiger  Gesangstucke  zu  erfreuenls  , 

so  batten  auch  die  Schiller  regelmiiBig  zu  bestimmten  Zeiten  des 

Jahres  ihre  Gesangsumgange  durch  die  Stadt  zu  halten ;  in  diesem 

wie  in  jenem  Falle  waren  sie  bei  der  Ausfllhrung  der  Gesiinge  ganz 

auf  Rich  selbst  angcwiesen.  Die  Umgange  fanden  in  der  Zeit  urn 

Michaelis  und  Neujahr ,  so  wie  an  den  Tagen  Martini  und  Gregorii 

statt »») .  Die  singfahige  Masse  der  Alumnen  unterlag  auch  bei  dieser 

Gelegenheit  einer  Zertheilung  in  vier  ChOre  oder  Cantoreien;  wahr- 

scheinlich  wurde  einem  jeden  derselben  eines  der  vier  Stadtviertel 

16  Rathsacten  -Schuel  zu  .S'.  Thomas.  Vol:  III.  SUft.  VIII.  li.  2...  Fol. 
113  und  114. 

IT  S.  daa  unter  Anmerk.  14  antfefiihrte  ActenBtiiek ,  unter  den  Anmer- 

kuufrcu  Erncstis  zu  Cap.  V,  $.  la  der  Sckulordnuntf. 

I*  (Jesetze  der  Scliule  zu  S.  Thomae.  17:»:t.  S.  23,  und  ana  den  Acten- 

atileken  zmn  Streit  Bachfl  tfegen  Ernesti  das  Promemoria  des  letzteren  voiu 

13.  Sept.  1 736. 

1!»  Naeli  deni  Protokoll  liber  die  im  Jahre  1TIT  jrehaltene  SchulviKitation. 

Kathsacten  »Die  Schule  zu  St.  T/tumae  betr.  Fuse.  I.  sign.  VIII.  B.  •'».«  In  der 

Schulordnung  von  1 72:*  ist  auf  S.  •"».'»  audi  von  einem  ».V»*i>-(»elde«  die  Pede, 
"So  im  Sommer  colligirrt  wird«.  Wann  und  in  welcher  Art  diese  sommerliehen 

Umgange  stattfanden,  weifi  ieh  nicht  zu  sagen. 

Si  ill  »  ,  J.  S.  Uach.  II.  2 



—    18  — 

als  Feld  seiner  Wirksamkeit  bestimmt.  Im  .lalir  1 7 1 S  waren  bei- 

spielsweise  die  vier  Cantoreien  folgcnderniaBen  besetzt :  die  ersto 

zahlte  drci  Bassisten.  dreiTenoristen.  zweiAltisten  und  drei  Discan- 

tisten :  die  zweite  je  zwei  Sanger  fllr  jede  Stimme:  die  dritte  je  zwei 

{Sanger  fllr  Bass.  Teuor  und  Alt  und  drei  t'Ur  den  Discant :  die  viertc 
zwei  Bassisteu.  dreiTenoristen.  zweiAltisten  und  drei  Diseantisten ; 

jede  Cantorei  liatte  aiiBerdcm  einen  oder  zwei  Lumiuantcn 20  .  Die 

Thatigkeit  des  Cantors  besehrankte  sicli  daraut'.  die  Cantoreien  zu- 

sainmenzusetzen  .  im  allgemeinen  zu  bestiinmen  .  was  bei  deu  l  in- 

gangen  gesungen  werden  sollte  und  allenfalls  bei  den  zu  diesein 

Zweck  gebaltenen  rebungen  bisweilen  zu  inspiciren:  das  Ubrige 

war  ttaehe  der  Prafeeten.  Nainentlich  die  Prafeeten  der  ersten  bei- 

den  Chore21  bekleideten  wichtige  Fosten.  Hie  muBten  die  sonn- 

u nd  festtiiglichen  Motetten  dirigiren  und  die  Lieder  in  der  Kircbe 

anfangen .  der  Priit'ect  des  zweiten  Chore  hatte  an  Festtagen  in  der 
Kirche.  in  weleher  der  Cantor  sich  nicht  befand.  die  Cantate  zu  diri- 

giren .  wahrend  der  erete  sich  dadurch  auszcichnete .  daB  ihm  die 

Leitung  der  Gesangsstticke  bei  Hochzeitstafeln  und  ahnliehen  fte- 

legenheiten  oblag.  daB  erin  derMichaeliszeit  mit  seinem  Choi  allein 

singen  ging.  und  daB  er  bei  Verhinderung  des  Cantors  diesen  in 

der  Direction  der  Cantate  vertrat22  . 

Fitgt  man  nun  noch  hinzu.  daB  der  Cantor  als  Musikdirector  an 

den  beiden  stiidtischen  Hauptkirchen  audi  die  Inspection  Uber  die 

Organisten  dereelben  und  Uber  die  Stadtpfeifer  und  Kunstgeiger 

20  Rathsacten  -Die  Schule  zu  Si.  Thorn**  betr.  Fair.  1.  sign.  VIII.  B. 

21  Es  iat  anzunelttnen ,  dafi  die  vier  Kirclienclmre  etwas  anders  zusain- 

mengesetzt  waren.  als  die  behufs  der  ffesangsumgange  gebildeten  vier  Can- 
toreien. Aneli  letztere  konnen  nieht  bei  alien  Uingiingen  gleich  stark  gewesen 

seiu:  zu  Xeujahr  saugeu  im  (Janzen  nur  i'2  Alumnen.  also  in  jeder  Cantorei, 
eine  Einrichtung.  die  offenbar  aus  der  Zeit  beibehalten  worden  war.  da  es  in 

der  Anstalt  iiberhaupt  nur  32  Alumnenstellen  gab.  Hieraus  erkliirt  es  Bioh 

audi,  wenn  in  den  Ac-ten  und  der  Sehulordnung  bin  und  wieder  von  den  S  Co»- 
eentores  die  Rede  ist. 

22  S.  aus  den  in  Anmerk.  18  erwalinten  Aetensttieken  die  Eingabe  Backs 

vom  12.  Aug.  1738  uud  Ernestis  Prouiciuoria  vom  13.  Sept.  1 73fi.  —  Das  Au- 

stimmen  der  Lieder  gehorte  eigcntlich  zu  den  Obliegenlieiten  des  Cantors,  aber 

dem  Herkommen  gemaB  thaten  es  die  Priifeeteu  und  dabei  blieb  es  auch,  wie 

in  so  manchen  andern  Dingen  ebenfalls ,  trotz  den  Bestimniungen  der  .Schnl- 

ordnung  von  1T2:<. 
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hatte.  welche  bei  den  Kirchenmusiken  mitwirken  niuBten21  .  so  sind 

seine  Berufsprliehten  siimnitlich  genannt.   DaB  dieselben  sehr  drtt- 

ekend  gewesen  wiiren.  wird  nicht  bebauptet  werden  konnen.  AuBer 

frinf  Iateiuischen  Leetionen.  von  dencn  w  ie  wir  sahen  Bach  sicb  bald 

firei  tnachte.  waren  wochentlich  sieben  Gesaugstunden  zn  ertheilen, 

aber  die  Nachmittagsstunden  unter  diesen  l)lieben  hiiufig  ganz  den 

Prafecten  Uberlasseu.    Ferien  gab  es  an  der  Thomasschule  nicht 

wenige.  Wiihrend  jeder  Messe.  also  am  Ostein.  Micbaelis  und  Neu- 

jahr.  war  eine  Woehe  vollig  nnd  einc  zweite  an  den  Nachmittagen 

frei.  In  den  Himdstagen  tielen  vier  Wocben  lang  die  Nachmittags- 

stunden aus.   Bei  der  Feier  der  Aposteltage.  bei  Parentationen  in 

derlniversitatskirche  nnd  den  vierteljahrlichen  akademischen  Kede- 

actea  kamen  die  Yormirtagsstunden  in  Wegfall.  Bei  den  Namenstagen 

der  vier  oberen  Lehrer  war  je  ein  Tag  frei.   Zur  Einttbung  auf  das 

Xeujahr-.  (iregorii-  nnd  Martini-Singen  solltcn  jedcsmal  acht  Tage 

freigegeben  werden.  doeb  so.  daB  Montag.  Dienstag.  Mittwocb  und 

Sonnabend  Vonnittagsstunden  wilren.  »>und  niemals  dabev  ansge- 

schlafenc  wllrde.   So  bestinunte  es  die  Sebulordnung  -*}.  Thatsach- 

lieh  aber  waren  zur  Vorbereitung  auf  das  Neujahrsingen  nicht  weni- 

ger  als  vier  Wochen  genommen  worden.  Im  Jabre  1 73H  maehte  dann 

der  Hector  den  Versucb.  die  Vorbercitungszeit  fllr  den  Gregorius-Tag 

anf  seehs  bis  acbt  Nachniittage .  filr  den  Martinns-Tag  auf  vier.  fttr 

die  Xeujahrs-Unigiinge  auf  zwOlf  bis  vierzehu  Nacbmittage  einzu- 

schriiuken.  Wiihrend  dieser  Vorbereitungen  fielen  siimmtliche  Nach- 

mittags-Singstunden  des  Cantors  aus»).   Auch  der  Kircliendienst 

datierte  nicht  das  ganze  Jahr  hindurch.   In  der  Fastenzeit  wurdc 

keine  coucertirende  Kirchennmsik  gemacht.  ausgenommen  am  Feste 

derVerkiindigung  Maria:  dassclbe  gait  von  den  drei  letzten  Advent- 

sonntagen «  .   Sonst  hatte  der  Cantor  jeden  Sonntag  eine  Cantate 

23  Selmlordnung  von  1723,  S.  37. 

24  Ratlisacten  »Schuel  zu  S.  Thomas.  Vol:  111.  Stifi.  VIII.  B.  2.«  Pol. M, 

23  Bemcrkungen  Job.  Aug.  Erncstis  zu  Cap.  V.  §.  13  dor  Schulordnung 

von  1723,  in  tlem  nnter  Aumerk.  11  angefiilirten  Actenfascikcl. 

2fi  »Leipziger  Kirclien-Staat,  \h»  ist  Deotlicher  Unterricht  vom  (rottes- 

Dienst  in  Leipzig,  wie  ea  bey  solchem  so  wohl  an  hohen  nnd  andern  Festen. 

aU  auch  an  dencn  Sonntagen  ingleichen  die  gantze  Woche  Ubcr  gehalten  \vird,« 

u.  9.  w.  .LEIPZIG  verlegts  Friedrich  Groschuff,  171<).«  S.  Befindlich  auf  der 
PonickauscheirBibliothek  zu  Halle.    S.  32  und  34, 

2* 
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aufzuftthren.  Nur  an  Festtagen  war  or  stark  in  Ansprueh  genom- 

men ,  besonders  zur  Zeit  der  drei  hohen  Feste ,  wo  er  fUr  je  zwei 

Fest-Tagc  je  zwei  Kirehenmusiken  zu  besorgen.  und  von  eincrjeden 

derselben  zwei  Auflflihrungen  zu  veranlassen  hatte.  wenn  ilwn  audi 

der  zweite  Chorprafeet  taglieh  die  Direction  der  einen  von  ihnen  ab- 

nahm. 

Der  Cantor  liatte .  wie  sehon  berilhrt  worden  ist .  einc  freic 

Dienstwohnung.  Sein  Ubriges  Jahreseinkoinmen  belief  sieh  nnge- 

talir  auf  700 Thaler27),  entzog  sieh  indessen  seiner  Xatur  nach  einer 

ganz  genauen  Herechnung.  Der  teste  Gehalt  betrug  von  Seiten  ties 

Kaths  nur  100  Gulden  =  87  Tlilr.  12  ggr.  und  13  Thlr.  3  ggr.  Holz- 

und  Lichtgeld.  AuBerdem  erhielt  der  Cantor,  wenigstens  zu  Baehs 

Zeit.  1  Thlr.  16  ggr.  aus  der  Bergerschen.  die  gleiehe  Sunnne  wie 

es  scheint  aus  der  Frau  Bergerschen .  die  gleiehe  Sunnne  aus  der 

Adlershelmsehen  und  5  ggr.  jahrlieh  aus  der  Meyersehen  Stiftung, 

femer  nahm  er  rait  grbBeren  oder  kleineren  Betriigen  3  Thlr.  18 ggr., 

21  ggr..  10  ggr.  6  Pf.  u.  s.  w.  an  einigen  der  Thomasschule  zuge- 

wendeten  LegatenTheil,  endlich  wurden  ihm  an  Naturalien  1 6 Sehef- 

t'el  Korn,  2Klafter  Scheitholz  und  aus  den  Mitteln  derThomaskirche  je 
zwei  Kannen  Wein  a  10  ggr.  zu  Ostein.  Ptingsten  und  Weihnaebten 

geliefert 2s  .  Alles  Ubrige  waren  Accidentien.  Diese  flossen  zunaehst 

ausdeni  Schulgelde.  Woehentlieh  zweinial  gingen  aehtThoinassehli- 

ler  mit  BUchsen  dureh  dieStadt.  urn  von  einer  bestimmten  Anzahl  von 

Wohlthatern  der  Schule  milde  Gabon  —  das  sogenannte  Currende- 

Geld  —  einzusannneln.  Hiervon  wurden  fUr  jeden  SchUler  seehs 

Pfennige  als  wbchentliehes  Sehulgeld  abgezogen  und  dieses  nionat- 

licb  unter  die  vier  oberen  Lehrer  vertheilt 2M) .  Der  sehr  geringe  Satz 

27   Nach  eigner  Anjfabe  Baehs  iu  seinein  Briefe  an  Krdmaun. 

2s  ».Jahres  Reehnung  lies  Baths  der  Stadt  Leipzig  liber  Einnalnne  mid 

Ausgabe  vom  29.  Attgusti  172H.  bis  2«».  ,Uln  1724...  —  »Die  Schule  zu  St.  Tho,„ae 

betr.  Fuse  II.«  VIII .  B.  »>.  —  Kechnungen  der  Schule  zu  St.  Thomae  von 
LichtmeC  1 72:*  bis  Lichtmefi  1724. 

2V  So  wurde  es  unter  dem  Reetorat  Joh.  Heinr.  Emestis  gehalten,  aueh 

nachdem  die  Sehulordnung  von  1723  bestimuit  liatte,  daO  nur  fiir  jeden  Alum- 

nen  Schultfeld,  und  zwar  im  Betrage  von  wiichentlieh  12  I'fennigen  berechnet 

werden  sollte.  Oberhaupt  giebt  die  obenstehende  Darstellung  die  Vcrhklt- 
uinse,  wie  sie  zur  Zeit  von  Baehs  Eiutritt  wirklieh  waren,  nicht  wie  sie  den 

Vtirsehrilten  des  Bathes  geiuaG  sein  sollten;  ersteres  deckte  sieh  keineswegs 
uberall  mit  letzterem. 
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tindet  seine  Erklarung  in  dem  Principe,  vorzugsweise  die  Kinder  un- 

bemittelter  Eltern  in  derThomassehule  zu  erziehen.  Von  dem  Gelde. 

welches  heiden  Miehaelis-  und  Neujahr-Umgangen  gesammelt  wurde, 

erhielt.  nach  Abzug  eines  Thalers  fUr  den  Kector.  der  Cantor  zu- 

uaehst  •  und  nat'u  Abzug  von  1  M  fttr  den  Courector  and  Ui/  X.  Mr 

die  Sanger  uochmals  »/4  des  Restbetrages.  In  ahnlicher  Weise  wurde 

ein  gewisses  ini  Sommer  gesammeltes  Geld  vertlieilt 30  .  Was  am 

Gregorins-Tage  einkani,  diente  zu  l/J0  zunachst  dem  Kector  fur  An- 

richtnng  eines  Conckiums .  das  er  den  vier  obern  Lehrern  zu  geben 

hatte.  von  dem  Rest  erhielt  der  Cantor 11  .  Eiue  weitere  Einnahine 

waren  die  Leiehengelder.  Ging  die  ganze  Schule  in  it  und  wurde  vor 

dem  Trauerhause  eine  Motette  gesungen,  so  erhielt  der  Cantor  1  Thlr. 

1")  ggr. .  ohne  Motette  15  ggr.,  bei  der  groBen  halben  Schule  bekam 

er  1  Thlr..  bei  der  kleinen  halben  Schule  1  ggr..  ̂ bei  der  Viertels- 

Schule  t>  Pfennige  ,2} .  Von  Brautmessen  erhielt  der  Cantor  2 Thlr.5'}. 

Ein  groBtentheils  auf  Accidentien  gegrllndetes  Einkommeu  hatte 

natUrlich  seine  miBlichen  Eigenschaften.  Es  lieB  sich  menials  in  it 

Sicherheit  im  Voraus  Ubersehlagen  und  war  von  alien  mftglichen  Zu- 

talligkeiten.  ja  buchstablieh  von  Wind  und  Wetter  abhiingig.  Deun, 

sehreibt  Bach  an  Erdmann ,  wenn  eine  gesunde  Luft  in  Leipzig 

herrscht,  so  giebt  es  weniger  Leichen  und  folglieh  eine  emptindliche 

EinbuBe  in  den  EinkUnften  des  Cantors.  Nach  dieser  Theorie  hatte 

eigentlich  das  Behagen  des  Cantors  mit  der  zunehmendeu  Sterblich- 

keit  der  Bllrgerschaft  wachsen  mtlssen.  Viele  versuchten  auch,  dutch 

I'mgehung  der  gesetzlichen  Vorschrifteu  und  Durchbrechung  altlier- 
gebrachterSitten  den  Cantor  urn  seine  Gebllhren  zu  bringen.  Kuhnau 

muBte  es  dem  Rathe  klagen .  daB  viele  vornehme  Brautpaare  sich 

ohne  Sang  und  Klang  oder  gar  auf  dem  Lande  trauen  lieBen ,  daB 

an  den  Soun-und  Wochentags-Stunden.  an  welchen  sonst  nur  solenne. 

eintragliehe  Brautmessen  batten  statttinden  dtlrfen .  jetzt  alles  und 

jedes  zur  Training  zugelassen  wcrde,  daB  viele  auch  ihre  Verstorbe- 

30;  8.  dartiber  Aumerk.  I".). 

Rathsaeten  >l>ie  Schule  zu  St.  Tkomae  betr.  Fast,  I.  rign.  VIII.  B.  '».« 
32  Schulordnung  von  1723.  S.  IT  tf. 

33  Zu  Kuhnaus  und  seiner  Vortfantfer  Zeit .  s.  Rathsaeten  unter  An- 

merk.  31.  Die  Schulordnung  von  1723.  S.  'Mi.  widerspricht  dem  freilich  und 
aetzt  I  Thlr.  fest. 
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nen  mit  der  kleinen  halben  Sehule.  aber  weil  sie  rich  (lessen  vor  der 

OfTentlichkeit  sehamten.  in  der  Stille  beisetzen  lieBen :  nene  Compo- 

sitions fllr  solche  Gelcgenbeiten  wllrden  vollends  selten  noch  bei 

ihm  bestelh34}.  Auch  fltr  das  Unwttrdige  einer  Einriohtung.  welche 

geschehen  lieB.  daB  einem  hervorragenden  Kirclien-  und  Schul-Be- 

aniten  seine  Subsistenzmirtel  bei  Groschen  nnd  Pfennigen .  und  sum 

Theil  gar  durch  Yermittlung  spendensammelnder  Schiller  ins  Haus 

gebracht  wurden.  fehlte  trotz  mancher  Verschiedenheit  jetziger  und 

frtiherer  Ansehaunngen  die  Empfindung  nicht.  Bei  der  zunehmenden 

Naseweisheit  der  Jugend.  nieinte  der  Hector  Gesner,  wttrde  eg  gehr 

wlinsehenswerth  sein  und  vieler  liblen  Nachrede  die  Wurzel  ab- 

schneiden.  wenn  das  I'nterrichtsgeld  flir  die  Lehrer  nicht  mebr 

von  den  Currende-Geldern  abgezogen  wlirde.  Die  Vertheilung  der 

Leicbengelder  hatte  Joh.  Heinr.  Ernesti  selbst  tlbernommen,  urn  nur 

das  viele  Klagen .  den  VerdruB  und  die  Unruhe  zu  vermeiden.  die 

jeder  Zeit  dieses  Geldes  wegen  erregt  worden  seien.  Hierbei  mllsse 

cr  aber  Wei  leiden  und  sich  auf  dem  Kathhause  und  in  der  ganzen 

Stadt  als  der  ungercchteste  Mann  verleumden  lassen ;iV  .  Aber.  wie 

dem  auch  sein  mochte ,  so  viel  stand  test .  daB  das  Einkommen  des 

Thomas-Cantors  selbst  einem  Bach  mit  seiner  zahlreichen  Familie 

in  bttrgerlich  einfachen  Verhiiltnissen  bequem  zu  leben  gestattete. 

Zeugen  daflir  sind  die  wohlgeordneten  Finanzen  und  das  solid  aus- 

gestattete  Hauswesen.  welches  Bach  bei  seiriem  Tode  zurlicklieB. 

In  Beziehung  also  auf  amtliche  Stellung  und  Besehaftigung,  so- 

wie  auf  materielle  Versorgung  war  die  Lage  des  Thomascantors  eine 

gllnstige  zu  nennen.  Blickt  man  Uber  das  ZunUchstliegende  hinaus. 

so  fallen  freilich  in  das  helle  Bild  verschiedene  tiefe  Schatten.  Die 

Thomasscliule  war  seit  dem  Beginne  des  IS.  Jahrhunderts  in  einem 

Zustande  erschreckenden  Verfalles.  Zum  Theil  lag  die  Sehuld  an 

ihrer  Organisation.  In  GemaBlieit  der  Stiftungen,  auf  welche  sie  sicli 

grlindete .  sollte  sie  einerseits  eine  l'rlegestatte  kirchlicher  Musik. 

audrerseits  vorzugsweise  eine  schola  pauperum  sein.  Grlindlichkeit 

und  Stetigkeit  der  geistigen  Ausbildung ,  strenge  und  unablassige 

Ueberwachung  der  Schiller  wurden  durch  die  vielfachen  Verwen- 

M  S.  Annan*  B.  IV.  1>. 

:«.r>  Rathsaeten  unter  Anuu'rk.  31. 
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dungen.  welche  dieselben  zu  musikalischen  Zwecken  fanden .  fast 

unmbglich  gemacht.  Und  doeh  war  solches  bei  den  Kindern  der 

niedern  Classen,  und  vollends  unter  der  damaligen  Generation.  doj>- 

pelt  von  nothen.  Allein  es  hatte  auch  unter  den  Lehrern  zu  lange 

an  den  Personlichkeiten  gefehlt.  welche  ihrer  Stellnng  gewachsen 

waren.  Als  Bach  sein  Amt  antrat,  fand  er  als  Hector  der  Schule 

einen  Greis.  der  diese  Stelle  sehon  nahezu  40  Jahre  bekleidetc.  Jo- 

hann  Heinrieh  Ernesti  war  ini  Jahre  1652  als  Sohn  cines  sachsischcn 

Dorfpredigers  geboren .  stndirte  in  Leipzig  Theologie  und  Philoso- 

phic, wurde  16S0  Sonnabendsprediger  an  der  Nikolaikirche  und 

Conrector  an  der  Thomasschule ,  1684  an  dieser  Anstalt  Hector, 

1691  zugleich  Professor  poexeos  an  der  Leipziger  Tniversitat 3,i  .  Ein 

nicht  ungelehrter  Mann  scheint  er  librigcns  zur  Lcitung  einer  offent- 

lichen  lTnterrichtsanstalt  dieser  Art  wenig  geeignet  gewesen  zu  sein. 
Weder  Lehrer  noch  Schiller  wuBte  er  im  Takte  zu  halten.  Das 

Lehrercollegiuni  lebte  in  Uneinigkeit .  Eifersucht  und  mangelhafter 

Pfiiehterttlllung  dahin,  die  Sehttler  verkamen  in  Zuchtlosigkeit  und 

Unreinlichkeit.  Jahrelang  war  die  Thomasschule  ein  Heerd  wider- 

licher  Krankheiten .  die  sich  um  so  tiefer  einnisten  mochten .  als  — 

wofUr  freilich  der  Rector  endlich  nicht  verantwortlich  war  —  in  den 

Haumlichkeiten  der  Schule  die  grOBte  Beschranktheit  herrschte: 

vor  deni  ini  Jahre  1731  nnternommenen  Ausbau  des  Schulhauses 

wurden  die  Secundaner  und  Tertianer  einerseits,  und  andrerseits  die 

Quintaner,  Sextaner  und  Septimaner  in  einem  und  dcmselben  Locale 

von  ihren  verschiedenen  Lehrern  zu  gleicher  Zeit  nnterrichtet 37) . 

l)ie  Folge  war,  daB  die  Frequenz  der  Schule  sich  sehr  verringerte. 

Allerdings  auf  das  Aluninat  waren  immer  genug  Aspiranten  vorhan- 

den,  sicherte  dieses  doch  eine  fast  kostenfreie  Existenz  und  Uberdies 

einen  nicht  unbetrachtliehen  Verdienst.  Wie  zu  der  Schule  des  reich 

dotirten  Michaelisklosters  in  LUneburg  so  zogen  auch  zu  dem  Aluninat 

der  Thomasschule  selbstaus  entlegenen  Gegenden  die  Knaben  heran. 

Aber  im  Ubrigen  fing  die  bessereWelt  an.  sich  von  der  Ubel  beleum- 
deten  Anstalt  fern  zu  halten.  Am  klarsten  lieB  sich  dies  aus  dem 

3t>  Sicul.  Leipziger  Jahrbueh.  i.  Bd.  8.  920  ff.,  und  Neue  Zeitunpen  von 

Kelehrten  Sachen.  Leipzig.  1729.  S.  T!M  f. 

37-  S.  Annan*  B  IV.  B  11.  und  IV.  D.  —  Rathssicten  »Die  Schule  zu 

St.  'lhotnat  betr.  JW.  II.  sign.  VIII.  B.  M.« 
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Besuch  der  drei  untersten  Classen  erkemieu.  Sie.  die  in  Ernestis 

trliheren  Jahren  zusammen  oft  liber  120  Schiller  geziihlt  batten, 

wiesen  im  Jahre  1717  im  Ganzen  nur  53  Schiller  aui'  '\.  Wer  seine 

Kinder  in  der  Nikolaisehule  nicht  nnterbraehte.  gab  sie  lieber  in  eine 

der  zahlreichen  Winkelschulen  oder  hielt  sich  einen  Privatlehrer. 

was  auch  nicht  allzu  kostspielig  war.  denn  eine  Privatstunde  wnrde 

dainals  in  Leipzig  mit  12  bis  18  Pfennigen  bezahlt.  In  die  nntern 

Classen  der  Thoinasschule  gingen  nur  Kuaben  der  allersehleehteston 

Qualitiiten.  die  sich  aus  dem  l^eichensingen  einen  Vcrdienst  macheii 

wollten.  von  den  Lebrera  angehalten  werden  muBten.  nicht  barfuB 

neheu  den  Leichenzligen  herzulaufen.  und  die  gelegentlich  in  der 

Stadt  umherbettelten  .  Vor  diesem  verwahrlosten  Zustande  konnte 

der  Kath  endlich  nicht  mehr  die  Augen  versehlieBen.  Es  wurde  eine 

Visitation  der  Schule  und  eine  Hevision  der  Schulordnung  beschlos- 

sen.  Einstweilcn  blieb  cr  bei  dem  guten  Vorsatze.  Der  voin  Kathe 

bestellte  Vorsteher  der  Schule.  Dr.  BandiB.  mahntc  im  .Jahre  1700. 

die  Schule  babe  die  liuigst  beschlossenc  Visitation  sowohl  der  Lehrer 

als  der  Schiller  wegen  hiichst  noting 10  :  man  scheute  sich  offenbar. 

die  Sache  anzurllliren  und  lieB  die  wlisje  Wirthschaft  tortdauern. 

Kndlich  im  Jahre  1717  wurde  mit  der  Reform  scheinbar  Ernst  ge- 

macht.  Die  Visitation  erfolgte,  aufierdem  hatte  jeder  Lehrer  ein 

(tutachten  liber  den  Stand  der  Schule  abzugeben  und  seine  Wllnsche 

auf  Verbesserungen  vorzutragen.  Hier  kamen  denn  sehr  uuerfreu- 

liche  Dinge  zu  Tage.  Der  alte  Ernesti  muBte  selbst  gestchen :  »Son- 

sten  kanu  ich  bev  dieser  (ielegeuheit  nicht  verhalten,  wasmaBen  bey 

denen  (Jlassibas  inferioribus  ein  gar  betrllbter  Zustafld  bishero  sich 

liervorgethan  .  und  sind  sie  beynahc  dahin.  So  kann  ich  auch  nicht 

auders.  als  mit  Wehinuth  scbreiben .  daB  bey  Besehaftenheit  dieser 

Zeiten  unter  den  miperioribus .  sonderlich  bey  dem  C/toro  musiro 

Protokoll  Uber  die  an  •'».  und  April  ITIT  gehaltene  Schnlviaitation. 
in  dm  Rathsaeten  »l>ie  Sclmli*  zu  St.  Thomae  betr.   Fane.  I.  sign.  VIII,  H. 

Xacli  einein  wahrscheiulich  von  (iesner  herrUhrenden  Kntwurf,  wie 

nun  die  tlrei  unteraten  (.Maasen  der  Thoinagschule  ganz  eingehen  lassen  ktiuute. 

in  den  Rathsacten  »I)ie  Schule  zu  St.  Thomae  betr.  Fu»c.  II.  sign.  VIII.  B.  •"».« 

-  Aufierdem  ».  Schnlordnung  von  1723,  8.  4«». 

Hi  Rathsacten  »Schnel  zu  S.  Thomas.   JW.  111.  .Stift.  VUI.  B.  2.«  Pol. 
•'Ui4>>. 
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melir  schliuinies  zu  besorgen.  als  gutes  zu  lioffen  41  .  Dann  vergingen 

wieder  einige  Jajire.  1721  lag  der  Entwurf  einer  neuen  Schulord- 

imng  vor,  1723  wurde  er  publicirt.  Thatsachlich  wurde  dadurch 

wenig  oder  garnichts  gebessert.  Ernesti  striiubte  sich  aufa  iiuBerste 

gegen  alle  Anderungeu.  Soweit  sie  sich  aut'  die  Vertheilung  des 

Sehul-  und  Sing-Geldes  unci  andre  pecuniiire  Dinge  bezogen.  8ah  er 

darin  eine  Kriinkung  seines  Alters  und  eine  Verkitr/.ung  seiner  Emo- 

lutnente.  und  von  dem  Cantor  wurde  ihm  hierin  secundirt.  Man 

•daubte  wohl  Grund  zu  haben ,  dem  alten  Manne  nieht  allzu  wehe 

than  zu  sollen.  So  blieb  denn  bis  zu  seineni  Tode  1G.  Oct.  1729) 

ziemlieh  alles  beim  Alten .  oder  richriger .  die  Zustilnde  verschlim- 

inerten  sich  noeh  mehr.  Am  1 1 .  Nov.  des  Jahres  der  Reorganisation 

rauBten  sehon  wieder  siimmtliehe  Alumnen  vor  den  Bath  citirt  und 

wegen  uugebUhrliehen  Lebeuswandels  und  I'nbotmaBigkeit  gegen 

ibre  Lehrer  ernstlieh  verniahnt  werden42).  Am  30.  Aug.  1730  be- 

riehtete  der  Schulvorsteher ,  Appellationsrath  Dr.  Stiglitz.  die  Uu- 

einigkeit  der  Herreu  Praeeeptoren  und  wie  nicht  alle  und  jede  Hires 

Amtes  gehfirig  wahrnHhmen .  ebenso  der  Verfall  der  Disciplin  und 

die  L'nordnung  in  dem  Leben  und  Wandel  der  Alumnen  seien  nur 
allznbekannt.  Die  Schule  sei  »sonderlich  in  Abfall  und  bevnahe  in 

verwildertes  Wesen  gerathen«<  43, .  Bald  darauf  war  die  Frequenz  der 

Schulerzahl  in  den  drei  nnteren  Classen  so  gesunken .  dafi  der  Vor- 

schlag  gemaeht  werden  konnte,  sie  ganz  eingehen  zu  lasseu. 

NatUrlicherweise  wirkten  diese  ZustHnde  auf  die  Beschaffenheit 

der  Singchore  zurllck.  Man  dart"  ohnehin  von  den  Leistungen  der 
Schulchdre  im  17.  und  IS.  Jahrhundert  nieht  allzu  gUnstig  denken. 

Das  freimttthige  Wort  an  das  deutsche  Volk,  mit  welchem  J.  A.  Hiller 

seine  <>Anweisung  zum  musikaliseh  riehtigeu  Gesange»<  (1774)  eriiff- 

nete :  »Jedermann  singt.  und  der  grOBteTheil  singt  —  schlechK  war 

fllnfzig  und  hundert  Jahre  trlllier  eine  noch  viel  zutrettendere  Wahr- 

heit.  Damals  gab  es  wirklich  Uberall  unter  den  Deutsclien  keine 

eehte  Gesangskunst .  geschweige  daB  sie  in  den  SchUlerehoren  eine 

Heimath  gefnndea  hiitte.   Aus  ungebildeten  Knaben-  und  unreifen 

41  Rathaacteu  »Die  Scluile  zu  St.  Thomue  betr.  Faac.  I.  »if?n.  VIII.  B.  •">.« 
42  Rathsiicteu  >>Krt<etzimfc  Dorer  Hehul-Dieuste  iu  heyden  Scliuleu  zu  Si. 

Thnmae  und  St.  Xirolai.    Vol.  II.  VII.  B.  117.«  Pol.  Mfl.  " 
4.J  Kathsaeten  -Die  Schule  zu  St.  Thomat  bc;tr.  Faw.  II.  sign.  VIII,  B.  ti.« 
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Mannerstimmen  ware  ein  vorzllgliches  Chormaterial  anch  dann  nicht 

zu  gewinnen  gewesen ,  wenn  glinstigere  allgemeine  Culturverhait- 

nisse  und  hiJhere  Kunstanschauungen  geherrscht  hUtten,  als  daB 

niichst  der  Ehrc  Gottes  die  Gesangstunden  im  Leetionsplan  dem 

Zwecke  dienten,  die  Verdauung  der  Schiller  zu  befordern44  . .  Die 

allgemeine.  Jahrhunderte  alte  Sitte  des  Current -Singens  hat  un- 

zweifelhaft  sehr  viel  beigetragen .  im  Volke  die  Liebe  znr  Musik  zu 

nahren  und  den  innern  Zusamraenhang  zwisehen  Vulk  und  Tonkunst 

zu  wahreu.  lTnz\veitelhaft  ist  aber  auch,  daB  das  Current-Singeu  die 

Entwieklung  der  Gcsangskunst  mindestens  in  gleicliem  MaBe  gehin- 

dert  hat.  Diese  langdaueniden,  fast  immer  in  die  rauheste  Jahreszeit 

lallenden  Umgiinge ,  bei  vvelehen  die  Schiller  entweder  in  nebliger, 

kalter  Luft  stundenlaug  von  Hans  zu  Haus  sangen.  oder  in  athem- 

loser  Hast  dnrch  alle  Stockwerke  kletterten .  um  vor  der  Thllr  eiues 

jeden  Bewohners  ihre  Lieder  horen  zu  lassen,  waren  ein  Kuin  t*lir 
die  Stimmen.  Kuhnau  sprach  aus  langjHhriger  Erfahrung,  wenn  er 

1717  berichtete.  daB  die  beaten  SUnger  und  besonders  die  Diseanti- 

sten ,  wenn  sie  bei  dem  vielen  Leiehen-,  Hochzeits-  und  Current- 

Singen  nicht  geschont  werden  konnten,  ihre  Stimmen  eher  verliiren, 

als  sie  es  auch  nur  zu  einer  miiBigen  Geschicklichkeit  im  Gesange 

gebracht  hiitten 4i) .  Nun  denke  man  sich  als  diese  Sanger  zuchtlose 

junge  Leute.  die  das  durch  ihren  (Jesang  erworbene  Geld  in  uner- 

laubten  Vergnllgungeu  vergeudeten .  auBerdem  durch  Krankheiten 

geplagt  und  geschwacht  waren.  Es  mufite  wenig  erfreulich  sein.  mit 

cinem  solchen  Materiale  zu  arbeiten. 

Es  kam  noch  etwas  hinzu ,  was  in  den  ersten  Uecennien  des 

is.  Jahrhunderts  den  Thomanerchor  vollstandig  herunter  brachte. 

Leipzig  lag  in  gefahrlicher  NUhe  von  Dresden  und  WeiBenfels.  zwei 

der  Opernmusik  sehr  ergebenen  Hbfen.    Bei  dem  starken  Fremden- 

U  Die/wrt  Cantoris  war  allgemein  von  12 — I  Uhr,  also  gleich  nach  dem 

Mittagsessen ;  8.  Ungewitter,  Die  Kutwickclung  des  Gesangunterrichtes  in  den 

(iymnasieu  seit  der  Reformationszeit.  Konigslicrg  i.  Pr.  1*72.  S.  I!.  Auf  der 

Thomasschule  war  dies  Ircilieh  nicht  der  Fall,  da  hier  um  10  Uhr  zu  Mittag 

gegessen  wurde.  Aber  noch  ein  so  teiner  Gcist,  wie  Gesner.  kouute  vorschla- 

gen,  das  Mittagsessen  um  eine  Stunde  hiuauszuschieben  und  unmittelbar  naeh 

<lemscll>en  Singstunde  zu  halten.  denn  die  Singstunde  diene  zur  Keslindesten 

Uewegung  naeh  Tische  Rathsaeten  unter  Anmerk.  39'. 
4r>  S.  Aiihang  U  IV,  D. 
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zuflnfi  erschien  es  ein  zeitgeiuaBes  Unternehmen.  als  im  Jahre  1693 

Xikolaus  Strungk  am  Brllhl  ein  eignes  Opernbaus  einrichtete ,  urn 

in  demselben  wahrend  der  Zeit  der  Messen  »gewisse  Operetten  zu 

halten«.  Die  Leipziger  Oper  hat  freilich  ebensowenig  Bestand  ge- 

habt,  wie  die  Hamburger,  hinter  der  sie  ubrigens  schon  desbalb  weit 

zurllekstand ,  weil  sie  nur  in  bestiminten  kurzen  Zeiten  den  Jahres 

existirte.  Sie  wurde  im  Jahre  1729  geschlossen  und  das  Opernhans 

abgetragen.  Aber  sie  dauerte  dooh  lange  genug,  um  einige  Jahr- 

zehnte  hindurch  das  dortige  Musikleben  merklieh  zu  beeinfiussen. 

In  dem  ErlaubniB-Deeret  hatte  der  Churfllrst  die  Hoffnung  ausge- 

sprochen ,  es  werde  die  Leipziger  Oper  zur  Beftirdernng  der  Kunst 

beitragen  und  zugleieh  eine  Art  Vorschule  flir  die  Dresdener  Oper 

abgeben,  er  meinte  hinsiehtlich  der  Instrumentalisten.  denn  deutsche 

Sanger  konnte  er  unter  seinen  Italianern  nicht  brauchen 4«) .  Sicher 

ist  zunachst .  daB  die  Oper  die  originalen  Musikeinrichtungen  Leip- 

zigs  fur  langere  Zeit  ruinirte.  Derjenige,  weleher.  vielleicht  unbe- 

wuBt.  den  ersten  entscheidenden  StoB  gegen  sie  flihrte ,  war  Telc- 

mann ,  und  es  ist  eine  eigne  Fligung ,  daB  nach  Kuhnaus  Tode  der 

Hath  sich  eifrigst  bemUhte ,  grade  ihn  an  die  Spitze  desjenigen 

Iustituts  zu  bringen ,  dem  er  so  sehr  geschadet  hatte.  Es  ist  er- 

wiihnt  worden,  daB  Telemann .  wahrend  er  in  Leipzig  studirte. 

eine  rege  Thiitigkeit  als  Dichter,  Componist  und  Darsteller  von 

Ojiern  entwiekelte.  Im  Jahre  1704  wurde  ihm  mit  dem  Organi- 

stenamt  aueh  die  Direction  der  Kirchenmusik  an  der  Xeuen  Kirche 

iibertragen.  Den  gewohnliehen  Kirehenehor  bildeten  Thomaner,  and 

daB  man  den  Thomascantor  bei  der  Direetionsfrage  ganz  ignorirte, 

empfand  Knhnau  mit  Keeht  als  eine  Kriinkung.  Die  direete  Verbin- 

dung .  welche  in  Telemanns  Person  zwischen  Oper  und  Kirche  her- 

gcstellt  war,  Ubte  sofoit  ihren  unheilvollen  EinfluB.  Frtlher  hattcn 

die  Thomanerchore  (lurch  musikalische .  stimrabegabte  Studenten, 

die  zum  Theil  selbst  der  Schule  angehiirt  batten  und  Anhiinglichkeit 

an  sie  bewahrten.  eine  nicht  unbetrachtliche  Verstiirkung  erfahren. 

Auch  als  die  Oper  eingerichtet  war  und  die  gesangsfUhigen  Studen- 

ten  in  ihr  Vergnligen  und  Gewinn  suchten .  blieb  die  Sitte .  sich  flir 

die  Sonn-  und  Festtags-Aufftlhrungen  dem  Thomanerchore  anzu- 

4(»  Gcschichte  des  Theaters  in  Leipzig.  Von  (lessen  ersteu  Sptirm  bis  auf 

die  neueste  Zeit   Leipzig,  ism  Verfasser   B.  liimner  .  s.  :<2  ff. 
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scblieBen.  unter  ibnen  bestebcn.  Seit  aber  eiuer  der  Ibrigen  die 

Opern  fUr  sie  sebrieb .  einen  Musikverein  unter  ilinen  grtlndete  und 

Kireheninusiken  dirigirte.  gingen  sie  mit  diesem  und  lieBen  Kuliuau 

im  Sticb 17  .  Die  AuffUbrungen  in  der  Neuen  Kirelie  fanden  eine 

rascb  wachsende  Theilnahme.  Hier  konnte  man  uieht  nur  inuntere. 

opernbafte  Weisen  boren.  sondern  sicb  audi  an  einer  friscbon.  trett- 

lichcn  Execution  ertreuen.  Der  Musikverein.  welelier  diese  Auftuh- 

rungen  veraustaltete.  nahra  bald  bedeutende  Dimensionen  an :  zwan- 

zig  .lalire  bindureli  und  lander  war  er  Leipzigs  hervorragendstes 

musikalisebes  Institut.  Seine  Dirigenten  waren  die  Organisten  an 

der  Neuen  Kirebe.  es  maebte  sicb  snmit  von  selbst.  daB  der  Verein 

mit  dieser  Kirebe  in  engsten  Reziebungen  bliob.  I  nter  dem  Nacb- 

folger  Telemanns.  Melcbior  Hoffmann  1 7o"> — 1 71  .V .  sebcint  er  seine 
Glanzperiode  erlebt  zu  baben.  Er  ziiblte  oft  gegen  00  Personon. 

welebe  sicb  wocbentlicb  zweimal.  niimlieb  Mittwocbs  und  Freitags. 

von  S  Ids  1(1  Ubr  Abends  zu  gemeinseliaftliehen  tbungen  versam- 

nielten.  Seine  Productionen,  die  nur  an  den  bobeu  Festen  und  in  der 

MeBzeit  stattfanden.  waren  fllr  das  musikliebende  Publicum  jedes- 

mal  ein  EreigniB.  Mit  der  Oper  bielt  er  sicb  scbon  durcb  seinen 

Dirigenten  in  Verbindung.  der  auch  bicrin  in  Telemanns  FuBstapfen 

trat.  daB  er  fllr  die  Leipziger  Bllbne  eoinponirte.  I'berhaupt  aber 
ging  es  in  jenem  Kreisc  lusrig  her:  des  Tages  musicirte  man  in 

froblicben  Gesellscbaften.  des  Nacbts  auf  den  (Jassen.  und  audi  bei 

den  regelmaBigen  fbungon.  die  in  einem  Kafleehause  am  Markte 

stattfanden.  und  ZubOrer  nicbt  ausscblossen 4s) .  herrsebte  eine  Hei- 

terkeit.  die  gegen  Sehul-Singestundcn  scbarf  contrastirtc.  Die  Hofl- 

nung.  welclie  der  Cburfilrst  .lobann  Georg  auf  die  Leipziger  Oper 

gesetzt  batte,  ging  zum  Tbeil  an  dem  Collegium  mttsicum  der  dortigcn 

Studenten  in  ErfUllung.  Verscbicdene  Male,  wenn  die  siicbsiscbcn 

und  andre  Landesberren  naeb  Leipzig  kamen,  durfte  es  sicb  vor 

ibnen  boren  lassen.  und  seine  besten  Krafte  fanden  Engagements  an 

ftlrstlicben  und  andern  Capellen.    So  gingen  Pisendel  und  Bloch- 

47  s.  Annan*  H.  IV.  A. 

4S  Mii8ikali.»clie  Bililiothek  0<U*r  (irUndliehe  Njiclirielit,  nebst  uuparthcy- 

ischciu  L'rtheil  von  Mnwikalist  hni  Schrifften  und  Blicliern.  Krstcr  Tlieil.  Leip- 
zig, Annn  I  73B,  S.  S.  04. 
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witz  nach  Dresden,  liohm  nach  Darmstadt,  die  Sanger  Bendler  und 

I'etzhold  nach  Wolfenblittel  und  Hamburg.  Andere.  die  sehon  an- 

derswo  in  Opern  gesungen  hatten,  traten.  wenn  sie  nach  Leipzig  ka- 

men.  in  das  Collegium  ein.  I'brigens  war  der  Gesang  darin  schwii- 
clier  vertreten,  als  das  Instrumentenspiel,  wie  es  in  jener  Zeit  das 

gewohnliche  war.  Bei  den  Aurtuhrungen  in  der  Xeuen  Kirche  war 

jede  Singstimme  nur  ehifach  hesetzt.  Stolzel.  der  zwischen  1707 

nnd  1710  dem  Vereine  ebenfalls  angehOrte,  hat  uns  die  Namen  der 

.  vier  damaligen  Sanger  autbewahrt.  Bassist  war  Langmasius,  spater 

Kammerrath  zu  Eisenach.  Tenorist  Helbig,  nachmals  Kegierungs- 

Secretiir  zu  Eisenach  und  Dichter  von  Cantaten-Texten  «*) ,  Sopranist 

Markgraf ,  der  hemach  als  Conrector  in  Augsburg  wirkte.  uml  als 

Altistens  glaubte  sich  Stolzel  eines  gewissen  Krone  zu  erinneni.  wel- 

cher  als  Kammemiusiker  in  Weimar  starb.  Hoffmann  selbst  war  ein 

feiner  Musicus.  der  sich  auch  bemlihte.  seine  Kuust  in  der  Fremde 

zu  zeigen:  er  soil  1710  cine  zweijiihrige  Kunstreisc  unternommen 

uml  auf  ihr  auch  England  besucht  haben.  lrnterdessen  vertrat  ihn 

im  Musikverein  der  treffliche  (leiger  JMsendel  50  .  Hoffmanns  Xach- 

folger  wurde  Johann  Gottfried  Vogler,  »cin  muntrer  Componist  und 

starker  Violinist",  wie  Telemann  sagt.  Eine  gewisse  >.Munterkeit< 

sclieint  ihm  auch  im  Leben  eigenthumlich  gewesen  zu  sein :  er  ge- 

rieth  in  Schnlden  und  1719  zur  Zeit  der  Miehaelismesse  maciite  er 

sich  heimlich  aus  dem  Staube51).  Die  Sache  erregte  bedeutendes 

Autsehen:  man  scheint  ihn  auch  wieder  eingetangen  zu  haben,  denn 

er  erhielt  noch  Besoldung  bis  zum  ersten  Quartale  des  folgenden 

.lahres  einschlieBlich.  fllr  das  zweite  Quartal  wurde  sie  zurllckbc- 

halten.  weil  er  der  Kirche  einige  Instrumente  entiYemdet  und  noch 

nicht  wieder  herbeigeschafft  hatte  M] .  Mit  dem  dritten  Quartale  trat 

49  S.  Bd.  1.  S.  624. 

■"»«»  Matthcson,  (iroCo  (ieneral-Bass-Schule.  S.  I  T.J.  —  Derselbe ,  Ehren- 

pforte,  S.  117  f.  —  "Dan  Anno  1713.  yf«r»Vende  Leipzig.  Zu  Jfinden  bei  C.  F. 

Kiunpffen.«  S.  30.  —  Sieul,  »De»  Leipziger  Jalir-Huclin  Andere  Probe,  Auf 

das  1 7 Hi  Jahr  ausgefertigeK  12.  S.  414.  —  (ierber,  L.  I.  Sp.  666.  —  Anhan^ 
B.  IV,  A,  B  und  E. 

61  •Continuation  Derer  Leipxigischen  JalirbiU-lier  von  Anno  1714  bis  I72\« 

Manuscript  in  Fol.  auf  der  Leipzigcr  Stadtbibliothek.  Fol.  I*. 

52  Rechnungcn  der  Neuen  Kirche  zu  Leipzig  voti  LiclitineC  1719 — 1 720, 
S.  27;  you  LichtmeS  1720—1721,  s.  26. 
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dann  Georg  Balthasar  Sehott  ein.  den  wir  als  Mitbewerber  Bachs  urn 

das  Thomas-Cantorat  Bchon  genannt  baben. 

Wahrcud  so  der  studentisehe  Musikverein  and  die  Oper  den 

Ton  angabon.  hatte  der  Thomascantor  sehleehte  Tage.  Der  Ausfall 

an  Mitwirkenden  war  fllr  ihn  inn  so  empfindlicher.  als  er  immer  an 

den  Festtagen  and  in  der  MeBzeit  am  siehersten  eiutrat.  wo  er  selbst 

zahlreicherer  Kriifte  bedurfte  und  vor  den  Piremden  gern  ini  gllnsti- 

gen  Lichte  erseheinen  wollte.  Da  konnte  er  denn  zusehen.  wie  er 

sieh  rait  einera  wltsten  Haufen  kriitziger  Selililer.  die  sieh  anf  den 

Oassen  heiser  gesehrieen  batten,  and  einigen  mittelmaBigen  Stadt- 

musikanten  behalf.   Kunstvollere  Stlieke  konnte  er  garnieht  nielir 

singcn  lassen :  wenn  er  es  eininal  versnelite.  fiel  die  Ausfiihrung  so 

jammerlieh  aus.  daB  er  sieli  vor  der  Zuhorersehaft  nur  sehainen 

mnBte.   Frtiher  hatte  der  Hath  der  Stadt  znr  Hebung  des  Chores 

wohl  ein  Ubriges  gethan.  Zu  Johann  Sehelles  Zeiten  hatte  er  ge- 

stattet,  daB  iraraer  vier  bis  fllnf  Aluranen  niehr.  als  den  Stipendien 

nacli  gesehehen  sollte.  in  der  Thoraassehule  Anfnahine  fanden.  Mittel 

zu  ihrer  Yersorgung  waren  reiehlieh  vorhanden.  and  der  Masik  kam 

die  Toleranz  zu  gate.  Als  aber  Sehelle  starb  und  seine  Wittwe  die 

Schnlspeisung  erhielt.  bezeigte  ihr  der  Rath  sein  Wohlwollen  da- 

dureh ,  daB  er  die  liberziihligen  Aluranen  absehaffte :  sie  brauehte 

fllr  dasselbe  Geld  nun  weniger  zu  koeheu.    Kuhnau  beinllhte  sieh 

unablassig  urn  Wiederherstellung:  der  friiheren  Einrichtung.  oder  ir- 

gend  einen  Ersatz  fllr  dieselbe.  Er  stellte  vor.  wie  eine  Yermehrung 

der  musicirenden  Krafte  nieraals  niithiger  gewesen  sei.  als  jetzt:  der 

Sehulvorsteher  untersttttzte  seine  Yorstellungen  —  sie  bliebeu  olme 

nennenswerthen  Erfolg.   Nieht  eininal  soviel  konnte  er  erreiehen. 

daB  zwei  Diseantisten  nur  fllr  die  Kirehenmusik  verwendet  und  aller 

andcrn  Gcsangsverpfliehtungen  enthoben  warden.  Da  sie  dann  an 

den  Leiehen-  und  Current-Geldern  keinen  Theil  batten  hnben  kiin- 

nen,  so  ware  eine  Entsehadigung  nothig  geweseu.  Das  Geld  dafUr 

wollte  der  Rath  nieht  aufwenden.  Es  bestand  die  Einriehtang.  jedes- 

mal  zwei  Knaben  nur  von  den  Ncajahrsumgangen.  welche  die  an- 

greifeudsten  waren.  zu  dispensiren :  sie  crhielten  dagegen  jiihrlieh 

im  Ganzen  vier  Gulden.  Hierbei  blieb  es53  .  Augenseheinlieh  fehlte 

53;  S.  Anhantf  B,  IV,  L>:  ferner  die  Rechnuusen  der  Thomas-  und  Niko- 

lai-Kirch e. 
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das  Interesse.  die  Musik  in  der  Thomas-  and  Nikolai-Kirche  zu  un- 

terstUtzen.  naehdem  man  in  der  Nenen  Kirche  so  viel  Besseres  zu 

horen  glaubte.  Naeh  Voglers  lUtcktritt  inachtc  Kuhnau  den  letzten 

Versucli.  die  verlorene  Position  wieder  zu  gewinnen.  Er  legte  dar. 

wie  das  Treiben  der  »Operisten«  in  der  Neuen  Kirche  der  Bttrgcr- 

schaft  alien  Sinn  for  ecbte  Kirchenmusik  beuahme.  wie  die  Orgel 

zu  ihrem  Verderben  bald  von  dieseu,  bald  von  jenen  »ungewasehenen 

Handed  bearbeitet  wlirde .  da  der  Musikdirector  eutweder  nicht 

>elbst  spielen  kfinnte.  oder.  uach  Operisten-Art.  alle  Augenblick  ver- 

reiset  sei.  Es  ware  besser.  wenn  ein  wirklicher  bestiindiger  Orga- 

nist dort  waltete*  die  Direction  der  Musik  aber  dem  Thomaseantor 

flbertragen  wllrde.  Dann  ktmne  man.  wie  jetzt  sonntiiglicli  in  zwei 

Kirchen  abgewecbselt  werde,  so  kUnftighin  in  dreien  reibeum  mu- 

niciren.  Und  wenn  an  den  Festtagen.  wie  bisber.  in  alien  drei  Kir- 

chen Cantaten  aufgeftlhrt  werden  sollten .  so  vennoge  der  Cantor 

aucb  dieses  zu  leisten.  denn  er  babe  dann  freie  Verfllgung  Uber  eine 

Meuge  von  Studenten  und  kbnne  sie  nacb  seinem  Ennessen  in  die 

Kirchen  vertheilen.  Den  Studenten  mllsse  ein  Gratia!  gewiibrt  wer- 

den. damit  sie  Lust  zur  Sache  bebielten :  aucb  als  Organisten  in  der 

Neuen  Kircbe  kbnne  man.einen  Studenten  anstellen.  Wolle  aber  der 

Kath  auf  alles  dieses  sich  nicbt  eiulassen,  so  mllsse  wenigstens  auf 

ein  Mittel  gesonnen  werden.  diejenigen  jungen  I^eute.  welcbe  von 

der  Tbomasscbule  die  Uuiversitat  beziigen  an  den  Thomanercbor  zu 

fes»eln*V  Aucb  dieses  Mai  batte  Kuhnau  vergeblicb  geschrieben. 

Schott  erhielt  das  Organistenamt  nebst  der  Direction,  und  es  blieb 

alles  beim  Alten.  Machte  Kuhnau  einmal  einen  schUchternen  Oppo- 

fitionsversnch,  wie  1 722.  wo  er  sich  wegen  Herleihung  der  Thomaner 

zur  Passionsmusik  in  der  Neuen  Kirche  schwierig  zeigte.  so  wurde 

er  vom  Kathe  rUcksichtslos  zur  OTdnung  gerufen  hb: . 

I'm  die  Zerrttttung  vollstiindig  zu  macheu.  wurden  die  Thomas- 
schUler  selbst  voin  Opernfieber  ergriffen.  Es  war  eigentlich  kein 

Wunder.  da  sie  das  verlockende  Treiben  iminer  vor  Augen  batten. 

Sohald  sie  auf  der  Schule  zu  einer  gewissen  Fertigkeit  im  Gesange 

und  in  der  Musik  gekommen  waren.  sehnteu  sie  sich  aus  der  Euge 

des  Alumnats  hinaus  in  die  Freiheit.  triiumten  von  Kllnstlerlorbee- 

M:  S.  Anbaag  B.  IV.  K. 

W  Rathsactei.  Beimel  zu  .S7.  Thomas  Vol:  IV.  Stiff.  VII.  B.  117."  Fol.  21  s. 
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ren,  und  waren  auf  der  Schulbank  nicht*  nlitze  mehr.  Macliten  *ie 

dann  mit  Opemunternehmern  Bekannt*chaft.  so  erhielten  die  Tttch- 

tigsten  unter  ihnen  wohl  ancli  Anerbietungen.  Nun  verlangten  sie 

flugs  ihre  Entlassung  ana  dem  Schulverbande  und  vvurde  dieae  nicht 

gewHhrt.  so  liefen  sie  eigenmachtiger  Weise  davon.  kamen  mit  ir- 

gend  einer  Openitruppe  in  der  MeBzeit  wieder  und  erregten  dnrch 

ihr  Anftreten  im  Theater  und  in  der  Neuen  Kirche  den  Neid  ihrer 

einstigen  Schulkanieraden.  Ein  Discantist.  Namens  Pechucl,  war 

mit  ErlauliniB  deR  Bathes  bisweilen  nach  WeiBenfels  gegangen.  urn 

in  der  Oner  mitzuwirken.  Er  wollte  mit  der  Zeit  diesc  Kunstreisen 

weiter  ausdehnen  und  audi  in  Naumburg  Gastrollen  geben.  Das 

verbot  der  Katli :  das  junge  (ienie  sprengte  die  unwUrdigen  Fesseln 

und  entfloh.  Dies  gesebah  im  Jabre  1 7(M>.  Zwei  Jabre  spiiter  lief 

ihm  ein  Bassist.  Namens  Pezold.  nach6"  .  Bei  beiden  hatte  ein  ehr- 

samer  Leipziger  Burger  den  Helfershelfer  gemacht57).  Man  ersieht 

unschvver.  auf  weleher  Seite  damals  die  Sympathien  des  Publicum* 

waren.  Als  Kuhnau  fUr  immer  die  Augen  schloB,  lag  die  Musik  des 

Thomanerchors  ganzlieh  am  Boden,  und  das  einjahrige  Interreg- 

num, welches  bis  zum  Eintritt  des  neuen  Cantors  herrschte,  tmg 

sicherlich  nichts  dazu  bei.  sie  wieder  aui'zurichten. 

Es  ist  unmoglich ,  daB  liaeh  von  alien  diesen  Dingen  nicht  ge- 

nauc  KenntniB  gehabt  haben  sollte.  da  er  doch  ein  Bekannter  Kuh- 

naus  und  mehre  Male  selbst  in  Leipzig  gewesen  war.  Wie  oben  er- 

ziihlt  wordeu  ist.  schwankte  er  langere  Zeit.  ob  er  wohl  daran  thate, 

Kuhnaus  Nachfolger  zu  werden.  Sein  Schwanken  war  in  mehr  als 

einer  Beziehuug  wohl  begrttndet.  Hot  Leipzig  sonst  noefa  etwas,  das 

ihn  als  Musikcr  hatte  locken .  ihm  Anregung  und  Handhabe  zu  er- 

sprieBlichem  kUnstlerischen  Wirken  hatte  bieten  kbnnen  I  Die  Frage 

laBt  sich  kaum  bejahen.  Bedeutende  Tonkllnstler  gab  es  damals  dort 

nicht.  Der  einzige  .  der  in  seinem  Fache  neben  Kuhnau  etwas  her- 

vorragenderes  geleistet  hatte.  Daniel  Vetter5s),  war  v<»r  zwei  Jahrcn 

56  Wahrscheinlich  dorsHbe.  welchcr  sich  spiiter  im  Cofhyium  mumntm 
hervorthat. 

r>7  Rathsacten  »Schuel  zu  Thomas.  Vol:  III.  Stift.  VIII,  B.  2.«  Fol. 

34Kb  un,i  351.  -  Anhang  B.  IV,  B. 

r>s  Herr  Vetter.  als  der  vornelimste  Orguniais  allhier.<  Bericht  liber  die 

rieue  Pauliner-Orfrel  in  -Die  Andere  Beylajre  zu  dem  Leipziger  Jahr-Buche, 
nufr  Jahr  171S-.  S.  19^  f. 
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als  Organist  der  Nikolai-Kirch e  gestorben.  Dicsen  Mangel  konnte 

Bach,  ein  Mann  von  so  gewaltiger  Productionskraft  und  so  entschie- 

dener  Selbstandigkeit,  allerdings  verscluner/en,  hiitte  cr  nur  irgcnd 

brauchbare  Organe  znr  Verfliguug  gehabt ,  um  selbst  etwas  zu  ge- 

Btalten.  Leipzig  war  eine  volkreiche,  viel  besuchte.  durch  verschie- 

dentache  Interessen  belcbte  Stadt ;  ein  Kunstniittelpunkt.  wie  Dres- 

den, Wien.  Mllnchen.  ja  selbst  Hamburg ,  war  sie  nicht.  Es  wurde 

allerdings  ziemlich  viel  musicirt .  aber  das  geschah  in  Deutschland 

Uberall.  Von  eineni  Bestrcben  der  Bltrgerschaft,  aus  ihren  Mittelu 

heraus  etwas  kunstlbrderliches  zu  schaften ,  ist  in  jener  Zeit  gar- 

nichts  zu.  merken ;  erst  als  Bach  dein  Greisenaltcr  nahe  stand  und 

es  fUr  ihn  zu  split  war,  beginnt  ein  andrer  Sinn  sich  geltend  zu 

machen.  Einzig  unter  der  Studentenschaft  herrschte  Lust  und  Frische 

zurMusik.  Es  hiitte  Kuhnan  wohl  gelingen  kunncn.  die  akademische 

Jugend  an  sich  zu  fesseln ,  wenn  er  etwas  wcniger  zaghaft  and  cou- 

servativ  gewesen  ware.  Selbst  neben  dem  so  machtig  cinporbluhen- 

den  Telenianuschen  Musikverein  war  das  noch  moglich.  Aber  er 

wuBte  die  Sache  nicht  richtig  anzugrcifen.  Er  sah  ,  wie  sein  laiij;- 

jUhriger  SchUler  Fasch  ein  zweites  Collegium  musicum  unter  den 

Studenten  grtlndete,  mit  diesem  in  der  L'niversitUtskirche  Musikauf- 

fUhrungen  veranstaltete.  trotzdem  Kuhnau  selbst  der  eigentliche  Uni- 

versit&ts-MuBikdirector  war.  Nur  mit  Anstrengung  gelang  es  ihm, 

wenigstens  vorliiutig  zu  verhindern ,  daB  dieses  Collegium  tnusuum 

sich  in  der  Uuivereitatskirche  eben  so  festsetzte.  wie  das  Telemann- 

sche  in  der  Neuen  Kirche5').  Zu  der  im  Herbst  1716  vollendeten 

neuen  Orgel  wurde  in  Johann  Gottlieb  Gbrncr  ein  hochst  rlihriges 

Individuum  berufen.  Es  ist  nicht  nachzuweisen.  ob  es  Faschs  Musik- 

verein war,  (lessen  Direction  GiJrner  ubernahm,  und  ob  jener  Verein 

tiberhaupt  bis  dahin  Bestand  gehabt  hat.  Nur  das  wisscn  wir  bc- 

stimmt,  daB  Gorner  an  der  Spitze  eines  zweiten  durchaus  lebens- 

kr&ftigen  Collegium  musicum  stand,  als  Bach  die  Stellc  an  der  Tho- 

masschule  antrat«°  .  Gorner,  geb.  1097.  war  nacli  Vetters  Tode 

Organist  an  der  Nikolai-Kirche  geworden.   Als  im  Herbst  1729  der 

59)  S.  Anhnns  B,  IV,  C;  dazu  die  spiiter  folj?enden  Scliriftatilcke  Baehs  in 
seinetn  ConHict  mit  der  Univerwitiit. 

60;  Das  jetzt  lel>endo  und  /fonrende  Leipzig.  Leipzig,  bey  J  oh.  Thendmi 
Boetii  8eel.  Kindem.  172:i.  If.  8.  5». 

Spitta,  J.  S.  Bach.  II.  3 
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alte  Christian  Grainier  gestorbeu  war.  t'olgte  er  ibm  im  Jannar  1730 
als  Organist  der  Thomaskirelie .    Er  war  also  gewissermaBen 

Baehs  I'ntergebener.    Aber  es  tiel  ilnn  niebt  ein,  sicb  besclieiden 
vor  diesein  GroBen  zurdekzubalten.  Vieluiehr  trat  er  keek  als  Rival 

anf.  Als  einmal  im  Winter  1727  2s  Lanilestraner  berrscbte .  erbat 

er  sieh  die  BrlaubniB.  trotzdem  seine  inusikalisehcn  Versammhuigeu 

weiter  lialten  zn  dHrfen.  Denn.  gab  er  an,  in  seinem  Vereine  briicb- 

ten  die  von  den  Sehnlen  konnnenden  Studenten  die  musikaliseben 

Fertigkeiten .  welelie  sie  sicb  bis  dabin  erworben  batten,  zur  Voll- 

koinmeubeit.  priisentirten  sieh  durcb  die  AuffUbrungeu  znr  MeBzeit 

den  Eremden  and  tanden  auf  diese  Weise  den  Weg  zu  Cantoren- 

nnd  Organisten-Stellenr-  .   Also  wenn  ein  Thoniauer  die  Bachsebe 

Lehre  verliefi,  wollte  ihni  Giirner  den  letzten  Seblifl*  gebeu.  Sein 
dreistes  Betragcn  ninunt  am  so  inebr  Wander,  als  er  im  Grunde  nur 

ein  reeht  mittelmiiluger  Musiker  gewesen  zu  sein  sebeint.  Ein  Leip- 

ziger  Kunstgenosse .  Jobann  Adolpb  Sebeibe ,  fallt  im  Jabre  1737 

Uber  Giirner  ein  sebr  berbes  I'rtbeil.  das  vielleiebt  durcb  persiinliehe 
Gereiztlieit  etwas  beeinflubt  worden  ist,  aber  im  Ganzen  doeb  die 

Walirbeit  niebt  allzuweit  verfeblt  baben  kann.    »Er  bat  die  Musik 

seit  vielen  .labreu  getrieben.  und  man  sollte  meiuen.  die  Erfahrung 

habe  ibn  einmal  auf  den  reehten  Weg  gebraebt:  allein,  es  ist  niehts 

unordentlieheres.  als  seine  Musik.    Das  innere  Wesen  der  verschie- 

denen  Scbreibarten  naeb  ihren  verscbiedenen  Abtheilungen  ist  ibm 

ganz  und  gar  unbekannt.    Die  Regeln  siud  solcbe  Sachen,  die  er 

tiiglieb  entbebren  kann,  weil  er  sie  niebt  weiB.  Er  setzet  keine  reine 

Zeile:  die  griibsten  Selmitzer  Bind  die  Zierrathen  aller  Takte.  Mit 

eiuem  Worte :  er  weiB  die  Unordnung  in  der  Musik  am  allerbesten 

vorziistellen  u  Dann.  zu  seinem  Cbarakter  Ubergebend :  -Der  Hoeli- 

mutb  und  die  Grobheit  baben  ibu  dabei  so  eiugenommen ,  daB  er 

sieh  vor  dem  ersten  selbst  niebt  kennt,  durcb  das  andre  aber  unter 

einer  groBcu  Menge  seinesgleichen  den  Vorzug  erbiilt«,    Hei  ciner 

spateren  Gelegenbeit  vcrscbiirft  Sebeibe  dieses  Urtbcil  noeb  und  fllgt 

hinzu:  »Er  wlirde  dasjenige  uicbt  sein,  was  er  doeb  ist,  wenn  niebt 

ein  gewisser  Mann  alles  fur  ibn  getban  batte.    Dennoeh  bat  der  Er- 

61    Ratfwactcn  VII.  B.  K»s.  Fol.  ill.  Ebeuda  Fol.  III. 

B2   Ephoralarchiv  zu  Leipzig  •Trauer-Feicrn  helm  Absterben  der  saclisi- 
selicn  Fiirttten.  Vol.  1«. 
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folg  gezeigt,  daB  er  bei  einer  gcwissen  Gelegenheit,  da  er  sich  auf 

eine  edle  Art  batte  dankbar  erzeigen  kttnnen  uud  sollen,  uichts  weui- 

ger  als  dankbar  gewesen  ist ,  sondern  daB  er  vielmehr  das  erzeigte 

Gute  durcli  eine  heimtttckische  Bosheit  vergolten  hat«(il, .  Wer  unter 

jeneni  Wobltbater  zu  verstehen  ist,  liiBt  sicb  nicbt  angeben.  FUr  die 

Leipziger  Zustiinde  aber  ist  es  bezeiebnend ,  daB  cin  Mann  wic  die- 

ser  Giirner  ein  Menschenalter  bindurcli  dort  nebeu  Baeb  eine  Rolle 

spielen  konnte.  Auch  an  der  Universitatskirche  batte  er  reclitzeitig 

so  festeu  FuB  zu  fassen  gewuBt.  daB  es  Bach  trotz  der  Maebt  seines 

Namens  und  seiner  Personlichkeit  nicbt  geliugen  sollte,  ibn  aus  die- 

ser  Stellung  zu  verdriingen. 

Wir  werden  nun  die  Lage  Baebs  wobl  nach  alien  Hicbtungcn 

bin  Uberscbauen.  Mebr  als  bei  jedcm  friibereu  Orts-  und  Berufs- 

weebsel  batte  er  dieses  Mai  eiuen  Sehritt  ins  Ungewisse  getban.  Er 

batte  ibn,  urn  mit  seiuen  eiguen  Worten  zu  reden,  in  des  Hochsten 

Namen  gewagt.  Der  Drang  seiner  Kliustlerseele.  wieder  in  Verlialt- 

nissen  zu  leben,  wo  es  fllr  die  Musik  der  Kircbe  bedeuteudes  zu 

wirken  gabe,  scbien  in  Leipzig  Befriedigung  finden  zu  kiinuen.  Der 

Schritt  vom  Ca])ellnieister  zum  Cantor  abwiirts  —  denn  ein  solcbcr 

war  es  naeb  der  Schiitzung  jener  Zeit — wurde  ibm  erleiebtert  dureb 

das  bohe  Ansehen,  in  welehem  das  Thomas -Cautorat  unter  den 

Musikern  stand.  Seth  Calvisius,  Hermann  Schein.  Tobias  Michael, 

Sebastian  Kniipfler,  Johann  Schclle  und  .Jobann  Kubnau.  die  nach- 

einander  wiibrend  der  letzten  125  Jabre  die  Stelle  bekleidet  batten, 

wareu  siinnntlich  hervorragendc.  zumTbeil  scbr  bervorrageude  prak- 

tiscbe  KUnstler  und  gelebrte  Manner  gewesen.  Hire  Keilie  fortzu- 

setzen  war  eine  Ebre  und  Bach  enipt'and  sie  als  eine  solcbe.  AuBer- 
dem  aber  bot  das  Cantorat  praktische  Vortbeile,  und  es  scbeint.  daB 

dicse  den  Ausscblag  gegeben  baben.  Die  Stelle  gait  fllr  gut  dotirt, 

und  der  Dienst  war  kein  scbwerer.  Es  soli  damit  nicbt  gesagt  sein. 

daB  er  zur  exacten  Erfltllung  allcr  Pflichten  nicbt  scinen  Maun  er- 

fordert  biitte.  Aber  eine  Uberbtlrdung  mit  Amtsgescbaften  war  nicbt 

vorbanden,  es  blieb  fur  Baeb  zum  eignen  Scbaflcn  frcic  Zeit  genug. 

Endlich  war  ibm  jetzt  gestattet,  ohnc  allzu  emphndlicbe  Opfer  sei- 

63]  Johaun  Adolph  Scheibens  Critiselier  Musikus.  None  Auflage.  Leipzig, 

1745.  S.       8.  Anhang  A.  Nr.  2. 
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nen  Sohnen  eine  hohere  Ausbildung  zu  verschafleu.  Wie  sehr  ihm 

grade  dieses  letztere  am  Herzen  lag.  geht  aus  einem  rlihreuden  klei- 

nen  Zuge  lien  or.  Am  22.  December  1723  —  er  war  also  ungefHhr 

ein  halbes  Jahr  in  Leipzig  —  begab  er  sieh  nach  der  Univereitiit  und 

lieBden  Namen  des  dreizehnjahrigen  Wilhelm  Fricdemann  als  klinf- 

tigen  akademischeu  Burgers  in  das  StudentenverzeichniB  eintragen, 

obwobl  derselhe  thatsaehlieh  erst  am  5.  April  1729  die  Universitat 

bezog64).  Solchc  frilhzeirigc  Anmeldnngen  waren  niebts  unerhortes: 

es  kam  audi  vor.  daB  die  Fmversitats-Matrikel  als  Pathengeschenk 

gegeben  wnrde :  Ilaeh  sclieint  sie  seinem  Lieblingssohne  haben  zum 

Weihnaehten  sebenken  wollen.  Erwog  er  gegeuUber  alien  diesen 

Vortbcilen  die  sehr  erlieblichen  Scbattenseiten  dcrStellung,  so  boffte 

er  wohl,  vermittelsi  des  groBen  Hnfes.  den  er  genoB,  und  durcb  die 

Kraft  seiner  Persiinliehkeit  besserc  mnsikalisehe  ZnstUnde  in  dem 

Thomanerchor  herbeiflihmi  and  die  Leitnng  der  rausikaliscbeu  An- 

gelegeuheiten  Lcipzigs  allmahlig  gauz  in  seine  Hand  bekommen  zu 

konneu.  Von  wie  groBer  Tliehtigkeit  aueh  seine  Amtsvorganger  ge- 

wesen  wareu.  an  (Jlanz  des  Namens  Uberstrahlte  der  weitberllhmte. 

von  einem  Flirstenliofe  kommende  and  an  Ftirstenhofen  wohlgelittene 

Virtuose  sie  oline  Fragc  weit.  Audi  blieb  er  uicht  nur  cothenischer 

Capellmeister  von  Haus  aus,  sondera  wurde  in  dem  Jabre  seines 

Eintritts  in  Leipzig  vom  WeiBenfelser  Hofe  mit  derselben  Auszeich- 

nung  bedacbt  •») . 

in. 

Die  Direction  der  Musikauffilhrungen  in  der  Universitatskirehe 

bing  nieht  untrennbar  mit  dem  Amte  des  Thomas-Cantors  zusam- 

men.  Indessen  war  es  von  Alters  her  Ublieb  und  vom  stiidtiscben 

Rathe  gestattet  gewesen,  daB  er  sie  besorgte.  Solange  die  L'uiver- 
sitatskirehe  nur  an  den  drei  boheu  Festen,  am  Keformatiousfeste 

und  zu  den  viertcljiihrliehen  Rcdeacten  benutzt  wurde,  erwuchs  clem 

Cantor  aus  dieser  <  Jbliegenheit  keine  sonderliche  Belastung.  Seit 

1710  jedoch  wurde  aueh  dort  ein  regelmaBiger  sonntiiglieher  Gottes- 

B4j  -Bach.  Wilhelm  Fricdemann,  Vinario-Thuringvusino  unter  den  Depo- 

siti,  nondum  inncripti  vom  22.  Dec.  1 723. 

05  Walther,  Lexicon  S.  64.  Unter  den  BestellunKen  des  WeiBenfelser 

Holes  von  1712— 174">,  welche  iui  Staatsarchiv  zu  Dresden  aufbewahrt  werdeu, 
fehlen  alle  in  das  Jahr  1723  ̂ chorige,  und  somit  aueh  diejeuige  Bachs. 
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dienst  gehalten  und  hierdurch  bekam  der  Posten  den  Universitats- 

Musikdirectors  einc  erhohte  Bedeutung.  Kulinau  wuBte  sich  auf 

demselben  zn  behaupten,  obgleich  antanglich  durcb  Fasch  der  Ver- 

such  gemacbt  wordeu  war,  ein  vom  Cantor  unabhangiges  studen- 

tisches  Collegium  musicum  dort  in  Thiitigkeit  zu  sctzcn.  Unter 

Anstrengungen  und  Opfern  gelang  es  Kubnau,  diesen  Versuch  in 

vereiteln ;  er  erklarte  sich  nitmlich  bereit  die  neue  niclit  geringe  Ar- 

beit oh ne  Entgelt  zu  verriehten  nnd  fUr  ein  derartiges  Anerbieten 

war  die  Universitat  sehr  empfanglich Nach  Knhnaus  Tode  hatte 

einstweilen  Oorner  dessen  Stelle  als  Universitats-Musikdirector  ver- 

waltet.  Es  verrath  Bachs  genaue  KenntniB  der  Verhaltnisse,  daB  er 

es  seine  erste  Aufgabe  sein  lieB,  Gfirnern  diese  Function  wieder 

aus  den  Hiinden  zu  nehmen.  Nur  wenn  er  sich  unter  den  Studenten 

einen  festen  Anbang  zu  verschaffen  wuBte,  war  Aussicbt  fUr  ihn  vor- 

handen.  auf  das  Leipziger  Musikleben  in  seinem  Sinnc  einzuwirken. 

Seine  Anstellung  war  am  13.  Mai  definitiv  geworden.  Die  erste  von 

ihm  als  Thomascautor  componirte  Kircbencantate  brachte  er  am 

30.  Mai,  dem  ersten  Trinitatis-tfonntage,  einen  Tag  vor  seiner  Ein- 

ftthrung  auf  der  Tbomasscbulc  zur  Auffiihrung,  hiermit  seine  niusi- 

kalische  Thatigkeit  als  Cantor  gleicbsam  crflffnend.  Als  Universitlits- 

Musikdirector  hatte  er  schon  vierzehn  Tage  frlllier.  am  1.  Pfingst- 

tage,  zu  functioniren  begonnen,  jedenfalls  aueb  mit  einer  eignen 

Composition^.  Aber  Gtfrner  wuBte  ebensogut.  urn  was  es  sich  han- 

delte,  und  war  entschlossen  soviel  fUr  sich  zu  retten,  wie  nioglich 

war.  An  den  vier  genannten  Festtagen  und  den  Quartal-Acten  muBte 

er  schon  zurliektreten,  bier  wurden  die  Ansprliclie  des  Cantors  durcli 

ein  anerkanntes  Gewohnheitsrecht  zu  kraftig  untersttltzt.  Anders 

verhielt  es  sich  mit  dem  Dienst  an  den  gewfihnlichen  Sonn-  und 

ttbrigen  kirchlichen  Fest-Tagen.  Es  scheint.  daB  GoYuer  der  Uni- 

versitat einleucbtend  gemacbt  hat,  der  Cantor  k6nne  bei  seincn 

Obliegenheiten  in  der  Thomas-  und  Nikolai-Kirche  den  balbwegs 

gleichzeitigen  Dienst  in  der  Paulinerkirche  nicht  tlberall  mit  der  n<3- 

thigen  PUnktlichkeit  versehen.  Jedenfalls  fungirtc  Giirner  audi  jetzt 

noch  in  dem  sogenannten  neuen  Gottesdicnste  als  UniversitUtsmusik- 

1)  S.  Anhang  B.  IV,  C. 

2)  S.  das  unten  folgende  ausfiihrlicho  Schriftstlick  Backs,  in  Betreff  seines 

Conflictes  mit  der  Universitat,  gegen  Ende. 
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director  weiter.  An  dritter  Stelle  kamen  die  auBerordentlichcn  Uni- 

versitiitHfeierliehkeiten  in  Frage.  Bach  ging  von  dem  Grundsatze 

aus.  dieselbcn  scicn  langst  vor  Einrichtung  des  nenen  Gottesdienstes 

iiblich  gewesen  and  immer  vom  Cantor  besorgt  worden :  folglich  ge- 

horten  sic  zn  seincn  Dienstpflichten.  Er  handcltc  anch  Bofort  nach 

diesem  Grundsatze.  Am  Bfontag  dem  9.  August  1723  wurde  der  Ge- 

burtstag  des  Hcrzogs  Fricdricli  II.  von  Sachscn  -  Gotha ,  eines  um 

Forderung  der  Wisscnschaft  and  Kirche  besondcrs  verdienten  FUr- 

stcn,  fcierlich  begangen  :  ein  Baccalaurcus  der  Philosophic,  Namcns 

Georg  Grosch ,  hielt  cine  Hcde  de  mcritis  Serenissimi  Fridcriri  in 

rem  Htterariam  vt  vcram  piefatem  H  .  auf  sie  folgte  eine  von  Bach 

componirte  and  aufgcfuhrte  lateinische  Ode,  »cinc  vortrefFIiehe  Mu- 

sik«.  wie  der  Leipziger  Chronist '}  bcrichtct.  »>so  daB  sich  diese  *SV>- 

lennitiit  zu  jedermanns  Vergnligen  Vormittags  gegen  1 1  Uhr  gliick- 

lich  gcendiget".  Heinrich  Nikolaus  Gerber,  der  im  Jahre  1724  die 

Leipziger  Universitat  bezog,  erziihltc  spiiter  seinem  ttohne,  er  habe 

schon  damals  manehcs  Concert  unter  Bachs  Direction  angehiirt &) . 

Dieses  kann  sieh.  da  an  Kircbenmusik  bier  nicbt  za  denken  ist,  und 

Bach  ein  eignes  Collegium  mitsintm  nodi  nicbt  dirigirte.  ebenfalls 

wobl  nar  anf  akademiscbc  Aufftthnmgcn  beziehen"  .  Indessen  end- 

gUltig  entscbieden  war  durcb  Bachs  energiscbe  Besitzcrgreifang  die 

Sacbe  doeh  keincswegs.  Corner  war  augenschcinlich  ein  Glinstling 

der  an  der  Universitat  maRgcbenden  l'ersonlicbkeiten.  Er  empfing 

Dberdies  ein  llonorar  ana  den  filr  die  Dienstleistangen  des  Cantors 

ausgeworfcncn  Mittcln.  Das  ging  denn  Bach,  der  wobl  zu  rechnen 

verstand  and  in  finanziellen  Dingen  iiaBerst  genau  war ,  doch  cnd- 

lich  liber  den  Sclierz.  Nacbdem  er  langcr  als  zwei  Jahre  lang  gute 

Miene  zum  boseu  Spiclc  gemacht  hatte,  meinte  er,  wenn  cs  ihm 

■V  Grosch  war  ein  gothaisches  Landcskind  ,  wurdc  1721  Prinaenerziehcr 

niitl  bekleidete  spiiter  vcrsehiedene  Pfarrstellen  im  dortigen  Landc  nach  Mit- 
theilungen  aus  dem  herznglielien  Areliiv  zu  Gotha  . 

I  Vogel,  'Continuation  Derer  Leipzigi*chen  .lahrbiieher  von  Anno  1714  bis 

I72S«,  u,,d  die  in  Amnerk.  ti  angefiihrten  .ACTA;  1721.  .S.  231  f. 

5)  Gerber,  L.  I,  Sp.  491. 

«i  In  den  ACTA  LITSIEXSIVM  ACADEMIC  A.  Leipzig,  1723.  S.  514 

wird  Bach  »Cantor  und  CoUrgii  Musici  Director-  genannt.  Vermuthlich  ist  »CW- 

Ugii»  nur  ein  Schreib-  oder  Druckfehler  fur  »Chori« ,  gewiB  aber  ist  hier  der 
Thomanerchor  gemeint. 
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sehon  nicht  gelingen  wollte,  die  gesammte  Direction  dem  zahcn  Giir- 

ner  wieder  zu  entreiBen.  wenigstcns  sieh  sein  Einkommen  siehern 

zu  sollen.  Er  wandte  sieh  also  mit  einer  Eingahc  an  den  Konig- 

Churflirsten  in  Dresden,  von  dem  er  eine  durchgreifende  Sichcrung 

seiner  Interessen  ura  so  ehcr  erwarten  zu  konuen  glaubte,  als  er  sieh 

bei  Hofe  wohlgelitten  wuBte. 

»Aller  Durchlauchtigster. 

GroBmUchtigster  Konig  and  Chur  Fllrst, 

Allergnadigster  Ilerr. 

Eure  Konigliche  Majcstat  and  Chur  Ftlrstliche  Dnrchlaueht  wol- 

len  allergnadigst  geruhen,  Sieh  in  alleruntertbanigster  Submission 

vorstellen  zu  laBen.  welcher  gestalt  das  Directorium  der  Music  des 

alten  and  nelien  Gottesdienstes  bey  Einer  Lobliehen  lTniversitiit  zu 

Leipzig,  nebst  der  Besoldung  und  gcwohnliehen  Acridentien  mit  hic- 

sigeni  Cimforat  zu  tf.  Thomas  iedesmahl.  auch  bey  Lcb/.eiten  meines 

Antcressoris ,  verknlipft  gewesen,  naeh  dcBen  Absterben  aber  in 

wahrender  Vacant  solches  dem  Orgsmisten  zu  S.  Nivolai,  Gbrnern, 

gegeben,  nud  mir  bey  Antretung  meines  Amtes  das  Directorium  des 

so  genandten  alten  Gottesdienstes  zwar  wiederum  UberlaBen.  die 

Besoldung  aber  hernachmals  abgesehlagen ,  und  solehe  nebst  dem 

Director™  des  nelien  Gottesdienstes  vorgedachtem  Organisten  zu 

S.  Nicolai  zugeeignet 7  worden;  und  ob  wobl  bey  Einer  Lobliehen 

Universitat  ich  mich  geziemend  gemeldet,  und  daB  es  bey  der  vormah- 

ligen  VerfaBung  gelaBen  werden  mochte.  Ansueliung  gethan,  dennoeh 

mehr  nicht  erhalten  konnen,  als  daB  man  mir  von  dem  Sahtrio,  wel- 

ches sonstin  zwolft* Gulden  bestehet.  die  TIelftYe  desselben  angeboten. 
Alldieweil  aber,  Allergnadigster  Konig  und  Chur  Fiirst.  Eine 

Lobliehc  Universitat  mich  zur  Bestellung  der  ̂ [usi^•  bey  dem  alten 

Gottesdienste  ausdrllcklich  erfordert  und  angen<»inmen  hat.  ich  sol- 

ches Amt  biBher  auch  verrichtet,  das  Sularium,  welches  man  zu  dem 

Direclorio  des  nelien  Gottesdienstes  geschlagen  mit  dcmselben  vor- 

mahls  gar  nicht.  sondern  eigentlich  nut  dem  alten  Gottesdienst  ver- 

bunden,  auch  das  Directorium  des  nelien.  zugleich  auch  beym  An- 

fang  des  nelien  Gottesdienstes  mit  dem  alten  vcrknlipflfet  worden.  und 

wenn  ich  auch  schon  das  Directorium  des  nelien.  dem  Organisten  zu 

7)  Original:  zugeignet. 
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S.  Nico/ai  nicht  streitig  maehen  woltc,  mir  doch  die  Entziehung  des 

Salariij  so  allerdings  iederzcit,  ehe  noch  der  nelle  Ctdtus  angestellet 

wortlen,  zu  dcm  vorroahligen  gehffret  hat,  httchst  betrlibt  und  nach- 

theilig  ist,  audi  Kirchen  Patroni,  was  cinmahl  zu  der  ordentlichen 

Bosoldung  cines  Kirchcndiencrs  angesetzt  und  bestimiuet  ist,  anders 

zu  disponiren,  und  cntweder  giintzlich  zu  entziehcn,  oder  auch  zu 

verkilrzen.  sonst  nicht  gewohnet  sind,  und  ich  doch  racin  Amt  hey 

obbemeldeten  altcn  Gottcsdicnst  sclion  Uber  zwey  Jahr  UniBonst  ver- 

richten  milBen.  A1k  ergehet  an  Eurc  Kimigliehc  Maycstiit  und  Chur- 

flirstliehe  Durchlaucht  mein  allerunterthanigstes  Suchcn  und  Bitten, 

es  wollcn  Diesclben  an  die  Lobliche  UnivcrsitUt  zu  Leipzig,  damit 

Sie  hey  der  vonnahligen  Einriehtung  cs  bewenden,  und  nebst  dem 

Diredorio  des  alten  Gottesdienstes  mir  auch  das  Dircctorium  des 

neiien,  insonderlieit  aber  die  volligc  Besoldung  des  altcn  Gottesdien- 

stes und  bcydcrseits  vorfallende  AccidvnWeu  fernerweit  angedeyen 

laBcn  mbge,  allergniidigsten  Bcfehl  crtheilen.  Vor  solche  Aller- 

hochste  Konigliche  Gnade  werde  lebenslang  beharrcn 

Eucrcr  Kiiniglichen  Mayestat  und  Churflirstlichen  Durchlaucht 

allerunterthanigst  -  gehorsamster 

Leipzig:  (icn  14.  Sept:  1725.  tJohann  Sebastian  Bach. 

[  Adrcssc :  I 
Dem  Allerdurchlauehtigsten ,  GroBmachtigsten  FUrstcn  und  Herrn, 

Herrn  Fricdrieh  Augusto.  Kbnig  in  Pohlen  [folgt  vollstandiger  Titel] 

Meineni  allergnadigsten  Ki'mig.  ChurfUrsten  und  Herrn H).« 

Bach  hattc  sich  in  seiner  Anna  lime  nicht  getHuscht.  Schon  am 

17.  Sept.  erging  vom  Ministerium  aus  Dresden  cine  Auffordcrung  an 

die  Universitiit,  den  Supplieantcn  klaglos  zu  stellen,  oder  vorzubrin- 

gen,  was  sic  etwa  dagegen  einzuwenden  hattc.  Die  Expedition  der 

Sadie  war  so  schleunig  betrieben  worden,  daB  man  sich  nicht  ein- 

mal  die  Zeit  genommen  zu  haben  schcint.  Bachs  Eingabe  genau  zu 

lesen :  in  dem  Keferat  Uber  den  Inhalt  seiner  Bcsehwerdeschrift  bc- 

finden  sieh  UiirichtigkeitjA  durch  welchc  die  Angelegenheit  theil- 

weise  in  ein  falsches  Licnt  geriith0). 

8)  Staatsarehiv  zu  Dresden:  »Rescripte.  1721-  1728..  Loc.  2127.  Bl.  115n. 
Abschriftlich  dnreli  Herrn  Moritz  FUrstenau  Kefalligsl  veruiittelt. 

9)  Dieses  sowie  die  iui  Folgenden  erwahnten  oder  mitgetheilten  Acten- 
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Die  Universitiit  snchte  sich  nun  ausftlhrlich  zn  rechtfertigen  und 

setzte  Bach  von  deni  Abgange  ihres  Berichtes  in  KcnntniB.  Bach 

fand  guten  Grand  zu  glauben,  daB  in  diesein  Berichte  seine  Sache 

nicht  wahrheitsgemaB  dargestellt  sei.  Um  einer  ihm  ungltnstigen 

Entecheidung  vorzubeugen ,  schrieb  er  zum  zweitcn  Male  an  den 

Konig. 

»Allerdurchlauchtigster, 

GroBmUchtigstcr  Konig  und  ChurfUret, 

AllergnUdigster  HeiT. 

Naehdem  Euere  Konigliche  Mayeti&t  anf  mcin,  in  Sachen  mich 

Impetrantexi  ernes  und  die  hiesigc  Universitat  Impetraien  andern 

Theils  bctreflfend,  allerunterthauigst  beschehencs  ntppliciren,  aller- 

gnadigst  ergangenen  Befehle  zu  allcrgehorsamstcr  Folge,  bcmeldte 

Umversitiit  den  erfodcrten  allerunterthanigsten  Bericbt  erstattet, 

aucb  deBcn  Abgang  mir  behbrig  notifiriret,  und  ieh  hingcgcn  meine 

fernere  Notbdurfl't  darbey  zu  beobacbten  vor  nothig  eraebtc :  Als  er- 
gehet  an  Euere  Kiinigliche  J/ayestat  und  Churfurstliche  Durcblaueht 

mein  alleruntertbanigst  gchorsamstcs  Bitten.  Sie  wollen  gedacbten 

Bericbt  diescrwegen  in  Abschrift  mir  zu  rommumciren,  und,  biB  ich 

darwieder  das  benttthigste  fllrgcstellet  babe,  Dcro  allerhfichste  lie- 

solution  annocb  anstehen  zu  laBen,  allcrgnadigst  gcruhen:  ich  werde 

solches  bestmtfglichst  zu  beschlennigen  nicht  ermangeln,  und  Zeit 

Lebens  in  allertiefster  Siibmifzion  beharrcn 

Eurer  Kbniglichen  3/oyfStat  und  Churfurstlichen  Durchlaucht 

alleruntertbanigst  -  geborsanistcr 

Leipzig,  den  3.  Novembris  1725.  Jobann  Sebastian  Bach. 

(Adre8sc: ) 

Deni  Allcrdurchlanchtigsten ,  GroBmachtigstcn  Fllrsten  und 

Herrn,  Ilerrn  Friedrich  Augiisto,  Konig  in  Poblen  |folgt  vollstandi- 

gerTitel]  Meinem  allergnadigsten  Konig,  Churflirsten  und  Herrn  10).« 

stlicke  befinden  sich  im  Archiv  dcr  Universitiit  Leipzig,  Kepert.  21.  Nr.  22. 

Litt.  B.  Sect.  I.  »ACTA  das  von  dom  Cantore  zu  St.  Thomas  Johann  Sebastian 

Bachen  gesnehte  Solarium  voin  Nouon  Gottesdienste  in  der  Fauliner  Kirche 

betreffend.  de  Anno  1725«. 

10}  Der  Brief  ist  durchgiingig  autograph.  Das  Siegel  scheint  die  Rosette 

mit  der  Krone  gewesen  zu  sein  ;  vrgl.  Bd.  I,  S.  3S,  Anmork.  2U. 
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Seiner  Bitte  wnrde  gewillfahrtet.  Er  verfaBte  darnaeh  eine 

grllndliche  Widcrlegung  der  von  der  IJniversitiU  eingereichten  Recht- 

fertigungsachrit't.  Das  Document  ist  Hehr  interessant,  da  es  wie  kein 
anderes  Bachs  dnrchdringendc  Verstandesschiirfe  and  schneidige 

Ausdrucksweisc  dartliut. 

»Allerdurchlauchtigster,  GroBmachtigster 

Konig  und  Churflirst 

AllergnHdigster  Herr. 

DaB  Euerc  Koniglichc  Majestat  und  Ohurflirstlictie  Durchlaueht 

mir  von  demjenigen  was  die  Universitiit  alliier  auff  meine  wegen  des 

Directorii  Musices  bey  dem  alten  und  neuen  Gottes  Dicnst  in  der 

Pauliner  Kirche  und  des  zu  dem  erstern  gehorigen  ,  biBher  verwei- 

gerten  Salarii  wieder  sie  geflllirte  Beschwerde  darwieder  eingewen- 

det  Abschriflt.  ertheilen  zu  laBen  allcrgnadigst  gerulien  wollen.  sol- 

ehes  erkenne  mit  allem  unterthanigsten  Danck.  01)  ieli  nun  wohl 

venneinet ,  es  wtlrde  die  Unicersitat  mich  sofort  geblllirend  Klaglos 

stellen ,  und  mcinem  wohlgcgrundctcn  Suehen  ohnc  Wcitlauffigkeit 

stat  geben :  So  muB  doch  ersehen,  wie  selbige  darwieder  uutersehie- 

dencs  einzuwenden ,  und  zu  Hirer  Kntschuldigung  flirzustellen  sich 

Mllbe  gegeben,  dafi  nemlich 

1.  )  ieli  obne  alien  Grund  angegeben.  es  ware  das  Directorium 

der  Music  bey  dem  alten  und  neuen  Gottesdicnste  mit  des  Cantoris 

zu  Si.  T/iomae  Amtc  nothwendig  verknllpfft,  da  gleicbwobl  die  Uni- 

versitiit bey  Vergebung  des  bemeldten  Directorii  sich  mi  libertaie 

naturali befande,  worbey  sie  iedoeh  das  Directorium  des  alten  Gottes- 

diensts  mir  nicht  streitig  macben  noch  dafi  sie  mir  Krafft  eingefllhr- 

ter  Obsercanz  deswegen  ein  Honorarium  gcreichct,  in  Abrede  seyn. 

Hiernechst 

2.  )  mein  Vorgeben,  als  hftttc  ich  meine  Arbeit  seithero  iimsonst 

verrichten  mUBen ,  sie  11m  desto  mehr  befremde,  da  aus  denen  lla- 

tionibus  liectoralibus  erbelle ,  weleber  gestalt  mir  sowohl  bey  alien 

Quartal-Orationibus,  als  bey  denen  Drcyen  hohen  Festen.  wie  aueh 

bey  dem  Festo  rtformationis  Lutheri  ein  besondercs  und  ergiebiges 

Honorarium  an  13.  Thlr.  10.  gr.  gereiebet  worden.  und  ich  solches 

biBbero  iederzeit  empfangen  hatte.  Ferner 

3.  )  daB  ich  denen  gewtfhnlichen  Quartal-  Orationibus  bishero 
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zum  offtern  in  eigener  Person  nicht  beygcwohnet.  sondern,  laut  der 

deshalben  beygefUgten  Registrator,  die  Absingung  derer  Molcten 

(lurch  Praefectos  dirigircn  la  Ben.  Ingleiehen 

4.  daB  der  Cantor  zu  St.  Thomae  wegen  seiner  Sonn-  und  Fest- 

tagigen  Amts-Verrichtungen  Keincsweges  ini  Stande  sey,  aneh  zu- 

gleich  da8  Directorium  der  Music  in  der  Universitafa - Kirche  olme 

Praejudiz  und  Unordnnng  zu  tlbernehmen.  immaBcn  er  fast  zu  eben 

der  Zeit  in  der  Kirehen  zu  St:  Thomae  und  St:  Nicolai  die  Music  zu 

dirigiren  hatte ;  Besondcrs 

5.  )  ist  gar  sorgfaltig  vorgestellet  worden,  daB  meinem  Anfeces- 

sori  vor  das  Directorium  Musices  bey  dem  neuen  Gottes-dienst  ganz 

von  neuen  ein  neues  Gratial  von  12.  fl.  zugeschlagen  worden;  Im 

ftbrigen 

6;  sieh  so  viele  von  dem  Rath  wegen  der  T/iomassehiMcr  und 

derer  Stadt-  und  Kunst-Pfeiflfer  gemachte  Difficult  aHm  ereignet, 

daB  die  Vniversitoet  sieh  der  Beyhiilfte  derer  Studiosorum  bedienen, 

und  anftein  ander  Subjectutn  bedaeht  seyn  mltBen,  welches  der  Direc- 

tion der  Music  in  eigener  Person  ungehindert  vorstehen.  und  das  gute 

Yernelnnen  mit  denen  Studiosis.  welche  sieh  dem  Contort  ohne  Ent- 

geld  beyzustehen  venveigert,  beBer  nnterhalten  Kftnnte :  Wozu  noch 

dieses  komraen  ware, 

7.)  daB  bey  langwieriger  Vacanz  des  officii  nach  erfolgten  Tode 

des  vorigen  Cantoris ,  die  Unicersitaet  das  Directorium  Musices  bey 

dem  neuen  Gottes-Dienst  Jobann  Gottlieb  Goraern  iibergeben ,  und 

das  dazu  gewiedmete  neue  Solarium  der  12.  fl.  assignirct,  dieses  So- 

larium auch  mit  dem  ehmaligen  Directorio  bey  dem  alten  GotteB- 

diengt  gar  keine  Verwandschaft't  hatte,  sondern  ein  neues  institutum 
ware. 

Es  werden  abcr,  Allergnadigster  Kbnig ,  ChurfUrst  und  Herr, 

diesc  der  Unicersitaet  eingewendete  Exccptiones  im  Gmnde  nicht 

be&tehcn,  und  gar  leicht  zu  wiederlegen  seyn.  Denn  was  anfiinglich 

1.)  die  Verknttpffung  des  neuen  Gottesdicnstes  mit  dem  alten 

betrifft.  so  ist  von  mir  nicht  gesaget  worden,  daB  so  thane  Connexion 

nothwendig .  sondern  nur,  daB  das  Directorium  des  letzteren  mit 

dem  Ersten  sonst  combinixi  gewesen  sey,  und  gleichwie  die  Macht 

und  Freyheit  solches  zu  verbinden  oder  zu  separiren  von  mir  nicht 

darff  untersuchet,  sondern  an  seincn  Ort  Kann  gestellet  werden: 
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also  acccptire  hingegen .  daB  das  Directorium  des  alten  Gottesdien- 

stes  nach  hergebrachter  Obsercanz.  in  dem  allerunterthiinigsten  Be- 

richt  mir  gegonnet  and  zugestanden  warden.  Ist  aber  dieses,  so  wird 

das  Directorium  der  Music,  bey  denen  Promotionibus  Doctoralibus  und 

andern  bey  der  Unicersitlit  in  der  Paulincr-Kirehe  vorkommenden 

solennen  Actibus  nebst  dem  Honorario  mir  nicht  zu  entziehen  seyn, 

weil  dieses  alles,  ebe  noeh  der  neue  Gottesdieust  angeordnet  worden, 

vorber  ohnstreitig,  zum  wenigsten  was  die  Music  anbetrifft.  ein  Con- 

tiexum  des  alten  Gottesdienstcs  und  in  tiblichcr  Obsercanz  gewesen 

ist.  Hiernechst 

2.  )  befremdet  mich  nicht  wenig ,  wie  die  Universitat  sich  anf 

ein  ergiebiges  Honorarium  an  13.  Tlilr.  10.  gr.  so  ieh  von  ihnen 

solte  empfangen  haben,  bcziehcn,  und.  daB  ieh  die  Arbeit  Zeithero 

Umsonst  verrichtet  habe.  laugnen  und  mir  widersprechen  konnen, 

immaBen  das  Honorarium  was  a  jwrtea  auBer  dem  Salario  deren 

12.  fl.  ist  und  das  Gratia!  die  besoldung  nicht  auBschlieBet.  wie 

denn  auch  meine  lieschwerdc  nicht  wegen  des  Honorarii,  sondern 

wegen  des  sonst  gewblinlichen  und  zum  alten  Gottesdienst  gehbrigen, 

mir  aber  higher  entzogenen  Salarii  an  12.  fl.  geftthret  wird  :  Ja,  wie 

numehro  aus  denen  von  der  Unwersitat  selbst  angegebenen  Rationi- 

bus  Rectoralibus  zu  ersehen,  so  ist  mir  auch  dieses  Honorarium,  wel- 

ches in  13.  Thlr.  10.  gr.  sol  bestanden  haben  nicht  einmahl  vollig 

gereichet.  sondern  mir  durch  die  hoyden  iW<7/eii.  welche  es  eydlich 

werden  aussagen  konnen,  iedes  Quartal,  an  start  derer  in  Rationibus 

Rectoralibus  angesezten  30.  gr.  6.  Pf.  mehr  nicht  als  16.  gr.  6  Pf. 

und  bey  den  drey  hohen  Festen,  wie  auch  bey  dem  Fcsto  Reforma- 

tionis  Lutheri  iedesmahl  anstatt  2.  Thlr.  1 2.  gr.  mehr  nicht  als  1 .  Thlr. 

also  an  statt  13.  Thlr.  12.  gr.  zusammen  nnr  0.  Thlr.  18.  gr.  jahr- 

lich  gezahlet.  auch  meinen  Antecessoribus  Schellen  und  Kuhnauen, 

laut  derer  Wittwen  ausgestellten  Attcstatis,  so  hiermit  sub  lit:  A  et  B. 

beyfllgen  wollen,  vor  die  Quartal  und  VeA-Musiqucn  ein  mehrers 

nicht  gegeben,  so  fort  auch  von  ihnen  ttber  ein  mehrers  nicht  quittirt 

und  gleichwohl  in  dem  Extract  aus  ihren  Ratiombus  Rectoralibus  ein 

viel  hohers  quantum  gesezet  worden.    DaB  ich 

3.  )  denen  Quartal-  Oratiottibus  zum  offtern  in  eigener  Person 

nicht  beygewohnet,  und  die  Registratur  vom  25.  Octobris  1725  sol- 

ehes  bezeuge,  wird  ohne  Erhebligkeit  seyn;   Denn  gleichwie  aus 
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dem  Monatl)  und  der  Zeit  erscheinet,  daB  die  Registrator  erst  als 

denn  sich  gefttget  nachdein  zu  vorher  Uber  die  Universilat  ieh  raich 

beschweret  gehabt,  vor  der  Zeit  aber  nichts  wieder  mich  zu  regi- 

striran  gewesen :  Also  wird  meine  Abwesenheit  doch  mebr  alB  ein- 

oder  zweymahl  nicht  geschehen  seyn,  und  dieses  zwar  oh  impedi- 

menta legitima,  da  icb  nothweudig  zu  verreisen,  insonderbeit  das 

anderemabl  in  DreBden  zu  verrichten  gehabt ;  Uber  dieses  sind  audi 

zu  bemeldter  C2war/a/-Verrichtung  die  Praefecti  subordinirt,  so  daB 

von  meinen  Antecessoribus  Scliellen  und  Kuhnauen  solcbes  nie  selb- 

steu  verrichtet,  sonderu  die  Absingung  der  Motetcn  durch  die  Prae- 

fertos  dirigiret  und  bestellet  worden,   Noeh  weniger  Kami 

4.  )  dieses  etwas  in  reressu  haben,  wenn  die  Umcersitat  urgiret, 

daB  die  Abwartung,  der  Music  in  beyderseits  Kirchen  vor  eine  Per- 

son nicht  compatible  sey :  Denn  so  wird-  gewiB  eine  fnstanz,  welche 

man  von  dem  Organisten  zu  St:  Nicolai Giirnern  allbier  gebenkann, 

noch  wichtiger,  und  die  Music  in  bey  den  Kirchen  .zu  dirigiren,  vor 

seine  Person  noch  weniger  compatible  seyn,  weil  der  Organist  nicht 

nur  ebenfalls  zu  einer  Zeit  in  der  Kirche  zu  St:  Nicolai  und  zugleich 

in  der  7'atj/t»er-Kirche  vor  und  nach  der  Predigt  die  Music  abzu- 

warten,  sondern  audi  biB  zum  allerletzten  Liede  die  Orgel  zu  sehla- 

gen  hat,  dahingegen  der  Cantor  nach  verrichteter  Music  herausgehen 

kann,  und  den  Kirchen-Liedern  biB  zum  BeschluB  des  Gottesdienst 

eben  nicht  beywohnen  darif.  gestalt  auch  der  sel :  Kuhnau  zu  seiner 

Zeit  beydes  ganz  wohl  ohne  Praejtuliz  und  Confusion  verwaltet  hat, 

auch  in  der  Kirche,  wo  nicht  Musica  formalis  zu  bestellen,  die  ge- 

meine  Music  durch  Vicarios  und  Praefectos  garwohl  kauu  dirigirei 

werden.  Was  insonderheit  * 

5.  )  die  streitigen  12.  fl.  anbelanget,  so  wird  die  Universim  mit 

Grunde  nimmermebr  behaupteu  kbnnen.  daB  sie  meiuem  Anfecessori 

Kuhnauen  vor  die  Direction  der  Music  beym  neuen  Gottesdienst 

solche  12.  fl.  von  neuen,  als  ein  Uratial  zugeschlagen.  Es  hat  viel- 

mehr  diese  BewandnttB.  daB  die  12.  fl.  von  uhralten  Zeiteu  her. 

das  Solarium  vor  die  Bcstellung  der  Mime  beym  alten  Gottesdienst 

ieder  Zeit  gewesen  sind,  meiu  Antecessor  auch  andere  ihm  nach- 

theilige  ̂ ind  aus  der  Separation  des  Directorii  zu  besorgende  Suiten 

zu  verhUten.  die  Music  beym  neuen  Gottesdienst  Umsonst  dirigiret, 

und  nie  einen  Pfennig  davor  verlanget,  auch  keiu  vorgegebenes 
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neues  Gratial  von  12.  fl.  genoBen  bat.  Ja  es  ist  nicht  allein  von 

Kuhnauen  sondern  auch  von  Sehelleu  und  also  noch  vorher,  ehe 

noch  jemand  an  den  neuen  Gottesdienst  gedacht,  iedesniahl  Uber 

solche  12.  fl.  eine  Quittung  ausgestellet  wordeu.  Und  gleichwie  der 

Schell-  und  Kuhnauischen  Wittwen  Attestata  .sub  Lit :  A  et  B.  deut- 

lich  besagen,  daB  die  12.  fl.  iederzeit  das  Salarium  vor  die  Bestel- 

luug  der  Music  des  alten  Gottesdienstes  gewesen:  Also  wird  be- 

meldete  Quittuugen  die  Univcrsim  zu  a/iren  sicb  nicht  entbrechen 

kounen.  Solchergestalt  Kami  auch 

li.;  dein  mit  der  Music  des  alten  Gottesdienstes  verknllpfften 

Salariv  nicht  praejudiciren,  obvormahls  bey  Hex  Direction  des  neuen 

Gottesdienstes  mit  deneu  Studiosis  kein  gutes  Vernehmen  gewesen, 

und  sie  dem  Contort  die  BeyhUlffc  iimsoust  nicht  leisten  wollen: 

Deun  wie  man  dieses  weder  zugeben  noch  wiedersprechen  mag.  und 

wie  man  weiB,  daB  die  Sttuliosi,  welche  Liebhaber  der  Music  sicb 

allzeit  gern  und.willig  dabey  finden  laBeu:  So  hat  sicb  meiuerseits 

mit  deneu  Studiosis  einiges  Unvcrnehmeu  niemahls  ereignet.  sie 

pflegeu  auch  die  Vocal-  und  Instrumental-Music  bey  mir  uuverwei- 

gerlich  und  bis  diese  Stunde  gratis  und  ohne  Entgeld  zu  bestellen. 

lin  Ubrigen 

7.)  wenn  das  Directorium  Musices  bey  dem  neuen  Gottesdienst, 

zur  Zeit  uud  was  Gorners  Person  betrift't,  in  statu  quo  verbleibeu 
solte,  wenn  auch  nicmand  in  Zweiftel  zu  Ziehen  begehret.  daB 

wegen  solcher  neuen  Einrichtung  ein  neues  Salarium  ausgemachet 

werden  kiinne  :  So  ist  doch  das  biBher  ihm  assignirtc  Salarium  derer 

12.  fl.  Kcinesweges  ein  neues  institufum,  noch  zu  dieser  neuen  Di- 

rection als  was  neues  gewidmet  wordeu .  sondern  man  hat  solcbe 

dem  Directorio  Musices  bey  in  alten  Gottesdienst  eutzogen,  und  erst 

nachbero  bey  wiibreuder  /  'acanz  des  Cantorats  zu  St.  Thomae  uud 

als  Gorner  das  ueue  Directorium  erhalten ,  zu  diesem  neuen  Dire- 

ctorio geschlageu. 

Es  ist  solches  bereits  vorhiu  dargethan  wordeu.  ja  bey  denen, 

welche  biBher  mit  der  Music  in  beyderseits  Kirchen  zu  thun  gehabt, 

bernhel  dieses  alles  in  Notorietalc.  und  kann  (lurch  derselben  AuBage 

auch  ternerweit  wo/oriseh' gemacht  uud  bestareket  werden.  Wie 

wohl  ich  werde  geniithiget,  auch  numehro  diesen  besonderen  Urn- 

stand  auzuiUhren,  daB  vor  zwey  Jab  re  n.  als  mit  dem  damahligen 
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Rectore  Magni/ico  Junio  ich  des  Directorii  wegen  zu  reden  Gelegen- 

heit  nahui,  und  dereelbc  mir  aus  einem  geschriebcnen  Kechuungs- 

Bueue,  welches  vennuthlich  eiii  Liber  Rationum  Rectoralium  gewe- 

sen,  remonstraiion  thun  wolte,  es  sich  so  fligen  muBen,  dafi  mir  auf 

dem  aufgeschlageuen  Blat  die  Redlining  und  die  deutlichen  Worte, 

da  Schellen  pro  Directorio  Musiees  12.  fl.  Salurium  aufgezcichnet 

gestandeu,  in  die  Augeu  gefallen,  solches  auch  dem  Rectori  Ma- 

gnijico  Junto  damahls  sogleieh  von  mir  gezeiget  und  vorgestellet 

worden. 

Endlich  so  hut  die  UnicersitM  durch  I).  Ludovici,  welcher  vori- 

gen  Sonimer  das  Rectorat  verwaltete,  mir  allbereit  die  Heltt'te  der 
Besoldung  derer  12.  fl.  bewilliget  und  angcboten,  und  wllrden  sie 

dieses  gewiB  nieht  gethan  haben,  wenn  sie  nicht  selbst,  daB  die 

Saehe  auff  guten  Gruude  beruhe.  wiireu  Uberzeuget  gewesen,  Dahero 

diese  Verauderung  mir  Um  soviel  hUrter  zu  seyn  seheinet.  wenn  Sie 

uumehro  von  gar  kcincu  Salario  was  wiBeu  nud  mir  solches  gantz 

abschlagen  wollen;  Nachdein  ich  auch  diese  beschehene  Offerte  in 

meinem  allerunterthanigsten  Memorial*  ausdrllcklich  erwehnet.  die 

Univentitixt  aber  in  ihrer  (iegcn-Vorstellung  diesen  Punct  Ubergau- 

geu  und  nichts  darauft*  geantwortct :  So  ist  in  der  That  dureh  dieses 
Stillschweigeu  der  Grund  meiner  Practension,  und  die  Billigkeit 

mt'iner  Sache  auffs  ncue  von  ihnen  selbst  bestatiget,  und  wie  sie 

selbst  uberzeuget  siud,  stillschweigeud  zu  erkennen  gegeben  worden, 

Da  nun  die  Universit&X  naeh  ihrem  eigeneu  GestlindnuB  und 

denen  von  ihnen  beygetiigteu  Rutionibu-s  Rectoralibus  sub  0  et  ̂ ) 

bey  den  Quurtal-Orationibus  jiihrlich  3.  Thlr:  10.  gr.  und  den  drey 

holien  -  wie  auch  dem  Reformations  -  Fest  mir  jiihrlich  ein  abson- 

derlichcs  Honorarium  an  10.  Thlr.  uud  also  zusammen  jiihrlich 

13.  Thlr.  10.  gr.  kraff't  eingefllhrter  Obsercunz  reichen  und  ich,  seit 
meiner  bey  der  UmversilM  Ao.  1723.  am  PfiugstFest  augctreteueu 

Funrfion  biB  zum  AuBgange  des  172.r).  Jahrcs,  welches  zwey  und 

dreyviertel  Jalir  ausmachet,  zusammen  3G.  Thlr.  18.  gr.  G.  Pf.  em- 

pfangen  sullen,  abcr  so  viel  nicht,  sonderu  nur  vor  11.  Fent-Musiquen 

soviel  Thaler  uud  vor  11.  Quartal-Urationes  7.  Thlr.  13.  gr.  6.  Pf. 

zusammen  18. Thlr.  13.gr.  G.  Pf.  empfangen  und  also  uoch  18.  Thlr. 

5.  gr.  zu  fodern  habe;  Das  ordeutliche  Solarium  an  12.  fl.  aber  mir 

auch  2  '/4.  Jalir  lang,  also  33.  11.  restirvt:  Sie  die  Unicersif'iit,  da  sie 
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zugeben  sich  erboten,  eo  ipso  meine  Foderuug  vor  unrccht  und  un- 

gegrtlndet  nicht  gehalten.  sonde rn  eingeraumet,  auch  da  sie  dieses 

in  ihren  allerantertliiinigsten  Bericht  niit  Stillschweigen  llbergaiigeii. 

hierdurch  tnir  solches  nochmahls  tarite  zugestanden,  und  im  tibrigen 

nicht  das  geringste  von  einiger  Krliebligkeit  einzuwendeu  vermogeud 

gewesen:  Alfi  gelanget  an  Euere  Kbnigliche  Majestiit  und  Chur- 

furstliche  Durchlaueht  mein  allerunterthanigstes  Bitten ,  uuniebro 

der  LWrrrsitttt,  daB  Sie  nicht  allein  bey  der  vonnahligeu  Eiurich- 

tung  es  beweuden  und  rair  die  vullige  in  12.  fl.  bestehende  Besol- 

dung  des  alten  Gottesdienstes,  nebst  dcnen  vorniahl  damit  verknttpfft 

gewesenen  Arridentieu  derer  J*romotiomim  Dortoralium  und  anderer 

Artuum  Solennium  Kunfftighin  angedeyen  laBen,  sondern  auch  das 

rUckstiindige  Honorarium  an  18.  Thlr.  5.  gr.  und  restircmle  ordent- 

liche  Solarium  an  33.  fl.  mir  noch  entrichten.  auch  alle  diBfalls  ver- 

ufirsachte  Unkosten  erstatten,  oder  wofeni  die  I'niversiGkt  sich  durch 

das,  was  biBhero  augeftihret  worden,  noch  nicht  Ubcrzeugct  befinden 

moehtc.  daB  dieselbe,  die  von  Schellen  und  Kuhnauen  so  wohl  liber 

das  ahsonderlichc  Honorarium,  als  Uber  das  ordentliche  Sahritim 

ausgestellten  Qnittungen  edircn  solle ,  allcrgnadigst  anzubefehlen. 

Diese  hohe  Gnade  werdc  Zeit  lebens  rait  allerunterthanigstera  Dauck 

erkenncu  nnd  verharre 

Euerer  Kiiniglichen  Majestiit  und  Chnrflirstlichen  Durchlaueht 

allerunterthHnigster 

Leipzig,  den  31.  Dccembris  allergehorsainster 

Anno.  1725.  Johann  Sebastian  Bach. « 

Adresse :  voller  Titel  wie  oben  »)] 

Darauf  erfolgte  unter  dera  21.  Januar  1726  ein  Schreiben  aus 

Dresden  in  nicht  dnrchaus  bestiininter  Fassung,  doch  scheint  Bach 

in  deraselben  wesentlich  Kecht  zu  erhalten.  AuffUlliger  Weise  fand 

die  Priisentation  des  Schreibens  bei  der  Universititt  erst  am  23.  Mai 

desselben  Jahres  statt.  Ob  wiihrend  dieser  vier  Monate  Versuche 

geraacht  sind,  eine  glltliche  Vergleichung  lierbeizufllhren,  fa"  lit  der 

II  Ohne  Siepd.  Die  bei  don  Al  ton  dor  Universitiit  befindlkhe  Absehrift 

dieses  Schriftstuckes  ist  vein  Bach  uur  nnterzeichuet. 

» 
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Vermutbung  anbeim.  Audi  Uber  die  Erledigung  der  immer  eutscbie- 

dener  in  den  Vordergrund  treteuden  Geldfrage  lieli  sich  etwas  be- 

stimnites  nicbt  herausbriugen.  Eine  Zusanimenstellung  vcrscbiedener 

aus  den  folgenden  Jahren  vorliegender  Notizen  crgiebt,  dali  die  Be- 

sorgung  des  ueuen  Gottesdienstes  Gbruern  verblieb.  Flir  die  aulJer- 

ordentliehen  Universitats-Feierlichkeiten  scbeint  bald  dieser,  bal<l 

jener  der  beiden  Rivalen  berbeigezogen  zu  sein,  baufiger  jedoih 

Bach.  Naebdein  er  zuin  3.  August  1725  das  fur  deu  Xamcnstag  des 

Professors  August  Friedrich  MUller  geforderte  Dramma  per  musiva 

•Der  zufriedengestellte  Aeolus«  coiuponirt  batte,  sebrieb  cr  sebon 

zum  1 1 .  December  des  folgenden  Jabres  wieder  eine  C'antate  flir  die 

Promotion  des  Magister  Gottlieb  Korte  zum  auBerordeutlieben  Pro- 

fessor, daun  zum  12.  Mai  1727,  deui  Geburtstage  des  damals  grade 

in  Leipzig  anwesendeu  Konigs  Friedricb  August,  abermals  ein 

Drama  musicum,  welcbes  die  Couvictoren  der  Uuiversitiit  unter  sei- 

uer  Leitung  aufflihrteu,  femer  die  Musik  zu  den  am  17.  October  des- 

aelbenJahres  in  der  Universitatskircbe  abgebalteueuTrauerfeierlicb- 

keiten  flir  die  am  5.  September  verstorbene  Kbnigin  Cliristiane  Eber- 

hardiue.  Gorner  dagegen  war  mit  der  Composition  der  lateiniscbeu 

Ode  beauftragt  worden,  welcbe  zu  der  erwabnten  Geburtstagsfeier 

des  Konigs  in  der  Universitatskircbe  vorgetragen  wurde.  Audi  zu 

der  am  25.  August  1739  von  der  Universitiit  begangenen  200jabrigen 

.lubelfeier  der  Annabme  der  evangeliscben  Lebre  in  Sacbsen  com- 

pouirte  Gorner  eine  lateinische  Ode ,  von  welcber  der  erste  Tbeil 

vor,  der  audere  nacb  der  Predigt  aufgefllbrt  wurde  '-).  Er  wird  bei 

der  erstereu  dieser  beiden  Gelegeubeiten  ganz  bestimmt  "Director 

Chori  musici  ueademici  bei  dem  neuen  Gottesdieiistc*am  Paulino  a 

genannt 13  .  Ein  Bericht  aus  dem  Jabre  173G  kennt  freilicb  als  aka- 

demischen  Musikdirector  nur  ibn,  and  fUgt  biuzu,  daB  bei  festlicben 

Veranlassuugeu  solenne  Musikeu  von  Studiosen  und  audern  Musi- 

kern  unter  seiner  Direction  gemacbt  wltrden  H) .  Jedocb  braucbt  sicb 

12  Gretschel,  Kirchliche  Zu»t;inde  Leipzig  vor  und  wiilireud  der  Refor- 
mation. S.  293. 

13  Christoph  Ernst Siculs  |  ANNALIVM\  UPSIFSSIVM  \  MA XI ME 

A  CAD  EMI  COR  I'M  I  SECTIO  xxix.  |  u.  s.  w.  Leipzig  beyiu  At 'TO  RE 172b.  8. 

14,  »Da»  jetzt  lebende  uud ytort'rende  Leipzig.*  8.  32. 
Smtta.  J.  S.  Bach.  II.  4 
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letztcres  nicht  auf  akademische  Aufftthruugen  zu  beziehen,  da  die  • 

Collegia  musica  selbstiindige  Festcoueerte  zu  veranstalten  pflegten : 

so  brachte  z.  B.  grade  im  Jahre  1736  Gbrners  Verein  zum  Geburts- 

tage  des  Kbnigs  eine  von  Job.  Joachim  Schwabe  gedichtete  Cantate 

zu  Gehor15).  Und  priicis  unterscheidend  heiBt  es  aiiB  dem  Jahre 

1 728,  die  Paulinerkirche  babe  einen  besouderen  Musikdirector,  Heim 

Job.  Gottlieb  Gorner,  fur  die  gewOhnlichen  8onn-  und  Fest-Tags- 

Musiken,  bei  den  Fest-  und  Quartal-Orationen  aber  habe  solches 

Directorium  der  Cantor  zu  St.  Thomae  von  Alters  her ,n) . 

Bach  konnte  schlieBlich  mit  dem  Resultat  seiner  BemUhnng 

auch  wohl  zufriedcn  sein.  Er  hatte  jedenfalls  unter  der  inusiklie- 

benden  akademiscben  Jugend  eine  sichere  Position  gewonnen.  Sie 

befestigte  sich  noeh  mebr,  als  Schott  im  Jahre  1 729  als  Cantor  nach 

Gotba  gegaugen  war  und  Bach  die  Direction  des  alten,  berUhmten 

Telemauusehen  Musikvereins  in  die  Hand  bekam.  Soweit  unter  den 

herrschenden  Verhaltuissen  von  einer  gttnstigen  Zeit  fllr  die  bffent- 

liche  MusikUbung  ttberhaupt  gesprochen  werden  kanu,  war  sie  da- 

mit  fltr  ihn  gekommen.  Er  musicirre  mit  seinem  Verein  wSchentlich 

einmal  und  zwar  im  Sommer  des  Mittwoch  Nachmittags  von  4  bis 

6  Uhr  im  Ziramermannschen  Garten  auf  der  Windmtthlengasse ,  im 

Winter  Freitag  Abends  von  8  bis  10  Uhr  im  Zimmermannschen 

Caffee-Hause  auf  der  KatharineustraBe  (das  Eckhans  am  Biittcher- 

GiiBchen,  jetzt  Nr.  7  :  zur ZeitderMessen  wurde  wochentlich  zweimal, 

namlich  Dienstags  und  Freitags,  musicirt.  Der  Verein  that  sich  unter 

seiner  Leitung  durch  mehre  Festconcerte  lienor.  Am  8.  December 

1733  ftihrte  er  zur  Geburtsfeier  der  Kbuigin  das  Drama  per  musica 

nTfinet  ihr  Palfken.  erschallet  Trompeten«  auf,  im  Januar  1734  eiu 

Werk  gleicher  Gattung  »Blast  LJirmen,  ihr  Feinde,  verstiirket  die 

Macht«  zum  Kronungsfeste  Augusts  III. .  beides  natUrlich  Bachsche 

Compositionen ;  auch  muBte  die  alte  weimarische  Cantate  »Was  mir 

behagt  ist  nur  die  muutre  Jagd«  noch  einmal  mit  veraudertem  Text 

IV  Der  deutsehen  (resellsc-haft  in  Leipzig  Oilen  uud  Cautaten.  Leipzig, 

1738.  S.  120.  —  Einft  FestaufftiliruuK  zum  Geburtatage  des  KOniga  veranatal- 

tete  ira  Jahre  IT2S  Sehotta  Musikverein;  der  Text  war  von  Gottached  uiid 

steht  in  (lessen  Gedichten  II.  S.  270  ff. 

Hi  ASTQXI1  WEI '/A I  Verbesaertea  Leipzig.  Leipzig,  172b.  S.  12. 
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zur  Geburtstagsfeier  des  Kiinigs  ihre  Dienste  thjin'7).  Was  aber 

mehr  war :  der  Verein  horte  auf  in  der  Neuen  Kirche  zu  musiciren 

und  wurde  dadurch  fUr  eine  Mitwirkung  in  den  Baehschen  Kirchen- 

musiken  frei.  Der  an  Schotts  Stelle  berufene  Organist  Carl  Gottlielf 

Gerlach  war  ein  Schtttzling  Bachs  und  durch  dessen  Verwendung  in 

Besitz  des  Postena  gekommen  ■•) .  Er  muBtc  sich  gefallcn  lassen,  daft 

sein  Gunner  ibm  den  Musikverein  entzog.  Indessen.  war  es  nun  aus 

Billigkeitsgefuhl,  war  es  aus  alter  Vorliebe  fUr  die  MusikauffUhrun- 

gen  in  der  Neuen  Kirche  —  der  Rath  unterstlltzte  ilin  mit  verhlilt- 

niBm&Big  reichliehen  Mitteln,  um  sich  einen  eignen  kleiucn  Ohor  fttr 

die  Bedllrfnisge  der  Neuen  Kirche  bilden  zu  kiinnen.  In  spate  ren 

Jahren  kam  Gerlach  auch  noch  da/.u,  den  Telemannschen  Musik- 

verein zu  leiten.  indem  Bach  sich  von  demselben  wieder  zurllckzog. 

Wir  wissen  nicht  genau,  wann  dieses  geschehcn  ist :  nur.  daB  der 

Kilcktritt  nach  1730  stattfand,  steht  fest.  Doch  kchrten  die  alten 

Zeiten  fur  die  Neue  Kirche  nicht  wieder;  der  Verein  scheint  ihr 

auch  ferner  fremd  geblieben  zu  sein,  wie  er  denn  llbcrhaupt  seine 

frtthere  Bedeutung  verlor  und  von  einer  Hand  in  die  andere  ging. 

Der  Sammelpunkt  der  musikalischen  KrUfte  Leipzigs  war  Anfang 

der  vierziger  Jahre  ein  anderer  geworden  ,9). 

Die  I>eitung  der  Kircheninusik  in  der  Thomas-  und  Nikolai- 

Kirche  nahm  Bach  selbstverstandlich  von  Anfang  an  mit  allem  Kifer 

in  die  Hand.  Bezeichnend  ist  es  fUr  ihu,  daB  er  sein  Cantorat  viel 

weniger  als  ein  Leh  mint  an  einer  fiffentlichcu  Schule  auffaBte  —  was 

es  doch  zunachst  und  vor  allem  war  — ,  wie  als  ein  stadtisches  Mu- 

sikdirectorat,  mit  welchem  gewisse  Schulstunden  verbunden  waren. 

Diese  Auffassung,  welche  er  wiihrend  der  ganzen  Zeit  seiner  Wirk- 

samkeit  geltend  machte.  tritt  sehon  auBerlich  in  seiner  Manicr  sich 

zu  betiteln  lien  or.  Die  Amtsvorganger  hieBeu  einfach  Cantoren : 

wurde  einirlal  ein  lHreHor  musires  hinzugefllgt  so  geschah  es  unter 

Hinblick  auf  die  Univcrsitatskirche       Bach  unterschreibt  und  nennt 

17)  S.  Bd.  1,  S.  559. 

IS;  Gerlach  hatte  noch  vicr  Mitbewerber,  aber  or  \v:ir  »von  Ilcrrn  Bachen 

gelobet  worden*.  Prot»coli  in  den  Drey  Kiithen  vom  31.  Amj.  1722.  his  Is.  July 

1736.  aign.  VIII,  43.  Pol. 

W)  S.  Anhang  A.  Nr.  3.  " 
20  Johann  Schelle  •  wurde  1677  Cantor  auf  der  Thomas  Schule,  wohey 

4  • 
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sich  fast  iminer  und  von  Anfang  an  Director  Musires  oder  Chori 

MusiciunH  Cantor,  audi  wohl  Director  Musiees  allein2,;,  nur  aus- 

nalinisweise,  wo  es  sich  inn  GesangsprUfungen  innerhalb  der  Schule 

haudelte ,  bloB  Cantor.    Aucb  seine  Schiller  geben  ihm  jenen  Ti- 

ter22;, ini  Leipziger  Adressbueh  von  1723  findet  er  sich  ebeufalls  so 

vermerkt23  :  er  wollte  ofteubar  naeh  alien  Seiten  bin  seine  Stellung 

als  eiue  libenviegend  musikaliselie  und  selbstilndige- kennzeiebnen 

und  mocbte  dieses  init  um  so  groBerer  Betiissenheit  thuu,  als  die 

Beborden  hartniickig  bei  deni  einfaebcn  Titel  Cantor  verharrten. 

Charakteristisch  ist  dies  Bestreben,  welches  ibn  in  uiancherlei  Con- 

tliete  hineinfuhrte.  aucb  desbalb.  weil  der  auBeren  Seite  eine  innere 

entsprieht.    Die  protestantisehe  Kirclienmusik  hatte  stets  von  der 

Schule  abgebangen,  und  was  sie  war.  das  war  sie  eben  mittelst  der 

Schlilercliore  geworden.  GewiB  wurde  Bach  uicbt  durch  Hoehmuth 

und  Laune  veranlaBt,  grade  seiu  VerhaltniB  zur  Schule  als  ein  ne- 

bensaehliehes  Ding  anzusehen.  Obne  Zweifel  ist  Bachs  Musik  noch 

stilvolle,  ecbte  Kirclienmusik:  aber  daB  sie  in  sich  schon  die  Keime 

selbstiindiger  Concertmusik  triigt.  kann  nicbt  verkannt  werden,  und 

tritt  such  ini  Verlaufe  von  Bachs  Wirksainkeit  hier  und  da  iiuBerlich 

hervor.    Er  hatte  ein  (ief'tihl  von  dieser  Eigentbtimlichkeit  seiner 
Kllnstlerschaft :  das  giebt  sich  durch  die  scharfe  Betonung  seiner 

Stellung  als  Musikdirector.  und  nicbt  als  Schul-  und  Kircheu-Be- 

amter,  zu  erkennen. 

Der  Rath  der  Stadt  hatte  ihn  achtungsvoll  aufgcnonimen,  aber 

Mil  seinerseits  zur  Uebung  der  Kirchentuusik  beizutragen,  hatte  er 

tiefer  in  den  Geldbeutel  greifen  mUssen.  als  ihm  thunlich  erschien. 

• 

ihm  zugleieh  die  Utiivemitiit  das  Directorinm  Chori  mmici  in  der  I'auliner 

Kirehe  uiiflfcetrajren* ;  handsehriftlieher  Naehtrag  in  (J.  M.  Telemanns*  Exem- 

plar von  Matthewms  Khrenpforte  auf  dor  ktinigl.  Bibliothek  zu*  Berlin,.  Im 

Leipziger  Leieheuregister  steht  hoi  Kuhnaus  Tode:  -Director  Musices  bey  der 

Liibl.  Univertntaet  und  Cantor  hey  der  Sehulen  zu  »S7.  Thomac*. 

21  So  in  seiner  Denkschrift  liber  »eiue  wohlbestallte  Kirchenuiutrik"  void 

.lahre  1730,  ohgleich  diese  sieh  fast  durehaus  mil  deu  Thomaswchttleru  befaGt. 

22  Heinrieh  Nikolaim  (ierber  st  hreiht  auf  seine  Copien  der  franzosischen 

und  euglischeu  Suiten  immer .  »Joh.  Seb.  Bach.  H.ochflirstlich;  A.tuhalt 

C.[otheniarher   Cap<ll-  Meister,  Dir.[t-<  tor]  Ck.[on]  M.  usici]  L.[ipsien$U]  et 

oder:  »aueh«  Cant. [or]  8.[tmeH]  T.[homae]  S.lcholae]  Lips. [  tennis]". 

23  -Dan  jetzt  lehende  und  Jtonreudc  Leipzig.-  Leipzig,  1723.  S.  78. 
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Bachs  niichster  Vorgesetzter  im  Kirchendienst  war  der  Superinten- 

dent der  Leipziger  Diocese,  damals  Dr.  Salomon  Deyling.  Derselbe 

erfrente  sich  in  dem  Bereiche  seiner  Amtsthatigkeit  und  liber  den- 

selben  hinaus  einer  verdientcn  hohen  Achtung.  Er  war  ein  Mann 

von  ausgebreitetem  Wissen,  kriiftigem  Charakter  und  unzweifel- 

hafter  administrativer  Bcfahigung.  Als  armer  Leute  Kind  im  Jahre 

1677  zu  Weida  im  Voigtlande  geboren  hatte  er  sich  in  Dlirftigkeit 

and  Noth  mit  groBer  Energie  zum  Wittenberger  Studenten  durchge- 

arbeitet,  habilitirte  sich  1 703  in  der  philosophischen  Facultat,  wurde 

zwei  Jahre  spater  Archidiaconus  in  Plauen,  scbon  170S  Superinten- 

dent in  Pegau  und  1716  Generalsuperintendent  in  Eisleben.  Inzwi- 

schen  hatte  er  sich  die  Wllrdc  eines  Licentiaten  der  Theologie  er- 

rnngen  nnd  war  1710  in  Wittenberg  zum  Dr.  tkeol.  gemacbt  worden. 

Seine  Berufung  nach  Leipzig  als  Pastor  an  der  Nikolaikircbe  und 

Su|>erintendent  der  Ditfcese  erfolgtc  1720.  Er  trat  diese  Amter  und 

zugleich  eine  auBerordentliche  Professur,  welche  sich  mit  der  Zeit 

in  eine  ordentliche  verwandelte.  im  Jabre  1721  an.    Audi  wurde 

er  Assessor  des  Consistoriums.  Seine  in  diesen  Verba  ItnisRen  ent- 

wickelte  reiche  Thatigkeit  endigte  erst  der  Tod,  welcber  ihn  im 

Jahre  1755  binwegnahm 24) .  Die  Fragc.  welche  uns  hier  vor  allem 

interessirt,  ist,  wie  er  sich  zur  Kirchenmusik  stellte.  Oelegenheit, 

seine  Meinung  hierttber  zu  entdecken,  hatte  er  genug  gehabt:  die 

Zahl  der  von  ihm  verfiffentlichten  Schriften  ist  eine  sehr  groBe.  Die- 

felben  behandeln  philosophische,  philologische,  mathematische,  an- 

nqaarische.  haupts&chlich  aber  fbeologische  Dinge  und  zwar  excge- 

rischer,  dogmatischer ,  historischer  und  praktisch-theologischer  Be- 

whaffenheit.  Der  grCBte  Theil  seiner  lateinischen  Dissertatiouen  ist 

in  den  Obsertationes  sacrae  enthalten,  welche.  dreimal  flinfzig  an 

Zahl.  in  drei  Theilen  zu  Leipzig  in  den  Jahren  1708.  171 1  und  1715 

erechienen.    In  ihnen  zeigt  er  sehr  viel  Gelehrsamkeit  und  eine 

fltreng  conservative,  alt-lutherische  Gesinnung.  Von  musikalischen 

Sachen  handelt  unter  den  150  Abhandlungen  nur  eine  einzigc.  Sie 

24  Sicul,  Leipziger  Jahr-Geschichte  1721.  S.  227  f.  —  Adelung,  Fort- 

sotzungen  zu  JtJchers  Gclehrten-Lexieon.  Bd.  2.  Leipzig.  17S7.  Sp.  »>H4  ff.  — 

Dejiings  Oelgeiniilde  hiiiigt  im  Chor  der  Thomaskirche,  eiu  Kupferstieh  findot 

sich  in  »Geographischer  Sehau-Platz  Aller  vier  Tlieile  der  Welt  von  Christian 

Ehrhardt  Hoffmann.  Anderer  Band*  (Leipziger  Stadtbibliothek). 

Digitized  by  Google 



—    54  — 

ist  iiberschrieben :  Hymni  a  Christians  decantartdi  (III,  XLIV;  S. 

336 — 340, .  Aber  auch  sie  ist  fast  durchaus.  theologisch-antiquari- 

schcn  Inhalts:  was  die  Gricclicn  untcr  einem  Hymnus  verstanden, 

wie  vicl  Artcn  von  Gesilngen  die  Juden  unterschieden,  bei  welchen 

Gelegenheiten  die  Gricchen  Gesange  anzustiramen  pflegten,  in  wie 

wcit  die  ersten  Christen  ihnen  darin  hatten  nachahmen  sollen,  nnd 

in  wie  weit  nicht,  dieses  und  einiges  andere  wird  mit  AnschluB  aD 

zwei  Stellen  aus  dem  Epheser-  und  Colosser-Brief  weitlaufig  und 

gelehrt  erortcrt.  Erst  im  letzten  Paragraphen  kommt  er  darauf  zu 

sprechen,  daB  bei  den  Hcideu  bestimmte  Leute  von  Obrigkeitewegen 

bestellt  waren,  um  bei  groBen  Feierlichkeitcn  Gesange  tfffentlich 

vorzutragen  und  schlieBt  dann  die  Abhandlung  mit  der  Nntzanwen- 

dung :  Cum  igitur  prof  anus  hominum  coetus,  et  a  cero  Dei  ctdtu  per- 

alwnus ,  tn  commentitiorum  numinum  honorem ,  et  ad  Utudes  coram 

deeantandas ,  publica  quondam  l*|ivcuouiv  et  naiavioruiv  in  Templis, 

aliisque  eoncentibus,  institucrint  Collegia,  ac  inter  ipsas  epulas  con- 

sucverint  ujxvoXoYeiv :  quanto  mugis  Christianos  deeet  esse  Hymnologos 

et  Pacanistas  cert  Dei?  Quanto  hos  magis  deeit  ̂ aXjxoTi;  xat  ujivot?, 

xai  cpoat?  xvEujictrixat?  Dei  beneficia  et  lattdes  in  cotwiviis,  ac  Tcmplis, 

publire  priratimqne  eelebraref  (Da  also  einstmals  unheilige  und  der 

wahren  Gottesverehrung  frerade  Mensclien  zu  Ehren  falscher  Gott- 

liciten  und  um  deren  Kuhm  zu  besingen  bftentlichc  Gcnossenscbaften 

von  Siingern  und  Musikern  ftlr  ihre  Gottesdienste  und  andre  Zusam- 

nienkiinfte  eingerichtet  baben.  und  selbst  bei  Gelagen  Hymnen  an- 

zustimmen  gewohnt  waren,  wie  vicl  mehr  geziemt  es  den  Christen, 

Siingcr  und  Musikcr  dcs  wahren  Gottes  zu  sein;  wie  viel  mehr 

zienit  es  rich  fur  sie,  rait  Psalmen  und  Hymnen  und  geistlichen  Ge- 

sangen  Gottes  Wohlthaten  und  Rubra  bei  Gelagen  und  in  den  Kir- 

chen  bffeutlieh  und  im  hauslichen  Kreise  zu  verherrlichen  1)  Dies 

ist  alles,  was  Deyling  in  den  Observations  sacrae  ttber  Kirchen- 

musik  auBert,  um  seine  Stellung  zu  ihr  zu  kennzeichnen,  genllgt  es 

aber.  Die  Parallele  zwischen  den  Hymnodcn  und  Paeanisten  einer- 

seits  und  den  protestantisclien  Kirchenchbren  andrerseits  ist  in  die 

Augen  fallcnd.  und  bei  den  Convivalgesangen  hat  er  offenbar  die 

Siftte  im  Auge.  gemaB  welcber  die  Schlilcrchiire  bei  Festlichkeiten, 

namentlieh  Hochzeiten,  Tafelmusik  zu  raaehen  pflegten.  Man  muB 

nun  bedeukeii.  daB  er  Obiges  in  Zeiten  schrieb,  als  liber  die  Figu- 
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ralmusik  beim  Gottesdienste ,  namentlich  darllber,  ob  und  in  wie 

weit  selbstandige  MuBikchtire  sich  mit  ihr  zu  befassen  hUtten,  hef- 

tiger  Streit  herrschte.  Deyling  hielt  also  eine  Kirehenniusik ,  wie 

sie  Bach  vertrat,  fur  wUnachenswerth.  Ob  er  lcbhaftere  und  apeci- 

ellere  musikalische  Intereasen  hatte,  darf  man  nach  der  Dttrftigkeit 

der  darllber  von  ihm  gemachten  AuBerungen  bczweifeln.  Es  ge- 

nttgte  aber  vollst&ndig,  wenn  er  Bach  freie  Hand  lieB.  Was  man 

von  einer  Keorgani nation  dee  Cultus,  welche  Bach  und  Deyling  ge- 

meinschaftlich  in  Angriff  genommen  hiitten,  erz&hlt  hat,  ist  auf  un- 

begrltndete  Vermuthungen  und  unrichtige  Anschauungen  znrlickzu- 

ftthren25).  Ein  MiBverhaltniB  zwischen  dem  Inhalt  der  jedesmaligen 

Kirchenmusik  und  den  von  derGemeindegesungenen  Liedern  konnte, 

wenn  anders  der  Cantor  ttberhaupt  seine  Aufgabe  begriff,  nicht  Btatt- 

finden,  da  fur  die  Festtage  die  zn  singenden  Gemeindelieder  ein  fUr 

allemal  bestimmt  waren,  fur  die  gewohnlichen  Sonntage  aber  die 

AuBwahl  der  Lieder  zu  den  althergebrachten  Befngnissen  des  Can- 

tors gehflrte.  Ein  Mangel  an  Zusammenhang  zwischen  der  Cantate 

und  den  jedesmaligen  Epistel  -  und  Evangelientexten  war  deshalb 

nicht  wohl  miJglich,  weil  die  den  Cantaten  zu  Grunde  gelegten  Texte 

fur  die  betreffanden  Sonn-  und  Festtage  mit  Bezug  auf  deren  kirch- 

lichen  Charakter  und  den  Inhalt  des  znr  Behandlung  kommenden 

StUckes  der  heiligen  Schrift  eigens  gedichtet  zu  werden  pflegten. 

Eine  Anderung  gar  des  Cultusganges  zu  Gunsten  der  Musik  hfttte 

eine  Verletzung  der  Amtspflichten  Bachs  bedeutet,  da  er  bei  seinem 

Antritt  vom  Rath  ausdrttcklich  angewieaen  worden  war,  im  Gottes- 

dienste  keinerlei  Neuerung  vorzunehmen ;  der  Cultus  war  und  blicb 

zu  Bachs  Zeit  genau  der  n&mliche,  wie  wfthrend  Kuhnaus  Cantorat 

25;  Rochlitz ,  Sebastian  Bachs  groBe  PasBionsmusik ,  nach  deui  Evange- 

liiten  Johannes.  FUr  Freunde  derTonkunst.  4.  Bd.  Aufl.  Leipzig .  Cnobloch. 

18B8.  S.  271  ff.  Zum  Theil  abgedruckt  iin  Vorwort  zu  B.-G.  IV.  S.  XIII— XV. 

DaB  die  von  Rochlitz  gegebcno  Darstcllung  vom  Leipziger  Cultus  vor  und  zu 

Bachs  Zeit  zum  Theil  ganz  unrichtig  ist,  wird  des  weitern  noch  aiiB  (Jap.  IV 

dieses  Abschnittes  hervorgehen.  Rochlitz  crzahlt  auch,  Bach  habc  jedesmal 

zu  Anfang  der  Woche  raehro  auf  den  folgenden  Sonntag  gerichtete  Texte  sei- 

ner KlrchenstUcke  (gewOhnlich  dreii  dem  Superintendenten  zugeschickt  und 

dieser  daraus  gewahlt.  Eine  BeBtUtigung  diesor  Behauptung  kann  ich  nicht 

beibringen;  untndglich  ist  es  nicht,  daC  Rochlitz,  der  von  1782  an  selbst 

Alumne  der  Thomaeschule  war,  hier  einer  verlSfllichen  Tradition  gefolgt  ist. 
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Er  hot  audi  zur  Entfaltung  der  Musik  ttberreichen  Raum,  welchen 

Bacb  niclit  einmal  vollstitndig  auszunutzen  pflegte.  Allerdings  muBte 

cr  die  von  ihm  gewahlten  Compositions-Texte  derCcnsurdes  Super- 

intcndcnten  unterwcrfen.  Ein  Zusammenarbeiten  wird  das  weniger 

genannt  wcrdcn  konnen.  als  cine  dem  Kllnstler  unbequeme  Frci- 

heitsbesehrankung,  wie  denn  lioerhaupt  Bach  sich  jeder  Beaufsich- 

tigung  gern  cntzog  und  in  seinem  Bereiche  selbsthcrrlich  zu  schalten 

liel»tc.  Ein  Vorgang.  der  allerdings  in  eine  spatcre  Zeit  fallt,  aber 

seines  Inlialtes  wegen  schon  hier  eine  passende  Stellc  findet,  mag 

diese  Behauptnng  begriinden.  Zum  Charfreitag  1739  hatte  Bach 

durch  Umherschickung  gedruckter  Texte,  wie  er  zu  thun  pflegte, 

eine  Passionsmusik  augekiindigt.  Der  Rath  wollte  wieder  einmal 

am  unrechten  Orte  seine  Oberhoheit  geltend  machen.  Ein  Baths- 

diener  wurde  heauftragt.  dem  Cantor  mlindlich  anzuzcigen,  daB  die 

angekiindigtc  Passionsmusik  zu  untcrbleiben  habe.  bis  eine  ordent- 

Iiche  ErlnuhuiB  seitens  der  Obrigkeit  ertlieilt  sei.  Bach  zeigte  sich 

sehr  unwirsch.  »Er  sei  dieses  Mai  nicht  andcrs  zu  Wcrke  gegangen, 

als  sonst.  und  was  den  Text  betreffe.  so  habe  derselbe  nichts  ver- 

fangliches.  da  das  Werk  ja  schon  mehre  Male  aufgefUhrt  sei.  Ubri- 

gens  lage  ihm  garnichts  daran ,  ob  die  AurTUhrung  stattfinde  ,  oder 

nicht.  er  habe  doch  nur  Mtihe  davon  und  keinen  Gewinn.  Er  werde 

dem  Herm  Supcrintendentcn  anzeigen,  daB  ihm  vom  Bathe  die  Auf- 

fllhrong  verboten  sei  .«  Bath  und  Consistorium  geriethen  einander 

haulig  ins  Gehege.  Der  hieraus  entstehende  Wirrwarr  muBte  fUr 

Bach  eine  Veranlassung  mehr  sein.  auf*  eigne  Faust  zu  handeln27). 

Ebenso  wie  die  Cantaten-Texte  unterlagen  die  Gemeindelieder 

der  Censnr  der  Kirchenbehorde.  Ein  gewisser  Kreis  von  Liedern 

war  ein  filr  allemal  sanctionirt:  innerhalb  dessen  konnte  sich  der 

Cantor  frei  bewegen .  aber  er  durftc  Um  nicht  Uberrfchreiten.  Es  ist 

mbglich.  daB  Bach  dieses  doch  einmal  versucht  hat  und  es  dem  Con- 

sistorium hiuterbracht  worden  war.  Es  licB  am  16.  Fcbruar  1730 

dem  Superinteudenteu  die  Weisuug  zugehen,  er  moge  Surge  tragen, 

2Bj  S.  Anhang  B,  V. 

27  Als  Parallele  dienc,  daB  Kuhnau  am  4.  April  1722  vow  Biirgenneister 

einen  Verweis  erhielt,  weil  cr  wejjen  der  Passionsmusik  in  der  Thomaskirche 

nicht  den  Hath,  soudcrn  das  Cousistorium  uin  ErlaubniB  gefra#t  habe.  Raths- 

acteu  ..Sehuel  zu  St.  Thomas  Vol:  IV.  Stift.  VII.  li.  117.  Fol.  218-. 
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daB  ncne,  hisher  nicht  Ublich  gcwesene  Licder  nicht  wieder  ohne 

Genehmigung  der  Behtfrde.  wie  solches  in  der  letztvergangcnen  Zcit 

geschehen  sei,  gesungen  warden2*) .  Wenn  man  sieht.  welchen  Fein- 

nnd  Tiefsinn  Bach  z.  B.  in  der  Auswahl  derjenigen  Chorale  beweist, 

die  dem  madrigalischen  Texte  der  Matthiius-Passion  eingeftigt  sind, 

wird  man  es  glaublich  finden,  daB  er  das  Recht  des  Cantors ,  die 

Gemeindelieder  zu  bestiiumen,  gern  dazn  benutzte,  die  verschiedc- 

nen  mnsikalischen  Factoren  des  Gottesdienstes  in  cine  mbglichst 

lebhaftc  und  innige  Wechsclwirkung  zu  bringen.  Und  wenn  cr  auch 

nicht  der  hartnackige  Mann  gewcsen  ware,  der  keinen  FnBbreitdes 

ihm  gehfirige^  Gebietes  ohne  den  UuBersten  Widerstand  zn  r&umen 

pflegtc,  wlirde  es  begreiflich  erscheinen,  daB  er  sich  in  die  Anord- 

nung  der  Kirchenlieder  von  Niemandem  hineinreden  lassen  wolltc. 

Der  Versuch,  dieses  zu  thun,  unterblieb  nicht.  Der  Subdiaconus  an 

der  Nikolai-Kirche .  Magister  Gaudlitz ,  liatte  im  Jahre  1 727  ange- 

fangen,  zunachst  mit  Vorwisscn  des  Superintendcnten  und  unter  Zu- 

stimmnng  des  Cantors  zn  den  von  ihm  zu  haltenden  Vesperprcdigten 

zugleich  die  Licder  anzugeben.  Nachdem  er  dieses  ein  Jahr  lang 

getrieben,  paBte  seine  Einmischung  unserm  Meister  nicht  liinger, 

er  ignorirte  die  Bestimmungen  des  Subdiaconus  und  HeB  wieder  von 

ihm  selbst  gewHhlte  Lieder  singen.  Gaudlitz  beschwerte  sich  beim 

Consistorium,  das,  etwas  voreilig,  den  Cantor  durch  den  Superinten- 

denten  bedeuten  HeB ,  er  miige  kiinftig  hin  die  von  den  Predigern 

angegebenen  Lieder  singen  lassen.  Jetzt  hielt  es  Bach  flir  zeitge- 

maB,  an  den  Bath  zu  gehen.   Er  schrieb  demsclben: 

nMaffttifiri, 

HochEdelgebohme,  HochEdle,  Veste.  Hoch-  und 

Wohlgelahrte,  auch  Hochweise, 

HochzuEhrendc  llerrcn  und  Patroni, 

Euere  MagnifiA  HochEdelgebohme  und  HochEdle  Herren  ge- 

ruhen  Sich  Hochgeneigt  zurlick  zu  crrinncrn,  welchergestalt  bey  cr- 

folgter  vocation  des  mir  anvertraueten  Cantorat*  bey  hiesiger  Schulen 

zu  St.  Thomae  ieh  von  Eueren  Magnifiers  HochEdelgebohrnen  und 

HochEdlen  Herren  dahin  verwiesen  worden ,  derer  biBanherigen 

28)  Das  bctreffende  Actensttick,  welches  Bitter  II,  S.  8<i  f.  mittheilt,  habe 

ich  nicht  wieder  auffinden  kOnnen,  muB  raieh  daher  auf  ihn  borufen. 
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Gebrfiuchen  bey  dem  Offentliehen  Gottesdienst  allenthalben  gebtth- 

rend  nachzugehen,  und  keine  Neuerung  einzufiihren,  mir  auch  hier- 

unter  Dero  hohen  Schutz  angedeyhen  zu  lassen  hochgeneigt  ver- 

sichert.  Unter  diesen  Gebrauchen  und  Gewohnheiten  ist  auch  die 

Verordnung  derer  Geistlichen  Ges&nge  vor  und  nach  denen  Predig- 

ten  gewesen ,  welche  mir  und  meinen  anteressoribus  des  Cantorats 

nach  MaBgebung  derer  Evangeliorum  und  dahin  eingerichteten  DreB- 

dener-GesangBuehs ,  wie  es  der  Zeit  und  Umstande  convenient  ge- 

schienen,  lediglich  liberlassen  worden,  allermaBen,  wie  das  lobliche 

Ministerium  es  zu  attestixm  wissen  wird,  nieniahls  contradiction 

dieBfalls  entstanden  *») .  Diesem  zuwieder  aber  hat  sich  der  Subdia-r 

conus  der  Kirchen  St.  Nicolai  Herr  Magister  Gottlieb  Gaudlitz  einer 

Neuerung  biBanhero  zu  unterziehen,  und  an  statt  der  biBherigen 

Kirchen  Gebrauch  gemaB  geordneten  Lieder,  andere  Gcsange  an- 

zuordnen  gesuchct,  und  als  ioh  wegen  besorglicher  cottsequentmn 

darein  zu  condescetidiren  Bedenken  getragen ,  beschwerde  bey  dem 

hochlbblichen  Comistorio  wieder  mich  gcfuhret,  und  eine  Verord- 

nung an  mich  ausgewlircket ,  In  halts  welcher  ich  hinktlniftig  dic- 

ienigen  Lieder,  welche  mir  von  den  Predigern  angesaget  werden 

wtlrden,  absingen  lassen  solic.  Wann  daun  aber  mir  solehes  ohne 

Vorbcwust  Euerer  Magntficorum  HochEdelgebohrnen  und  HochEdlen 

Herren  als  hohen  Patronis  derer  alhiesigen  Kirchen  zu  bewerckstelli- 

gen  nm  so  viel  weniger  geziehmcn  will,  da  biBanhero  von  so  langer 

Zeit  bcstandig  die  Verordnung  derer  Lieder  bey  dem  Cantorat  intur- 

Airet  geblieben,  ermeldter  Herr  Magister  Gaudlitz  auch  selbst  in 

seinen  an  das  hochloblichc  Consistorium  gerichteten  und  beygchen- 

den  abschrifftlichcn  Scbreiben  sub  A.  30j  gestehct,  daB,  wenn  ihm 

ein  oder  das  anderemahl  gefllget  worden,  mein  als  des  Cantoris  Ein- 

willigung  hierzu  erfordcrt  worden.  Wozu  kommt,  daB  wenn  bey  Kir- 

chen Musiquen  auBerordentlich  lange  Lieder  gcsungen  werden  sol- 

len ,  der  Gottesdienst  aufgehalten  und  also  allerhand  Unordnung  zu 

besorgen  Btehen  wlirdc ,  zugcschweigen  kcin  cintziger  derer  Herren 

Geistlichen,  ausser  der  Herr  Magister  Gaudlitz  als  subdiaeonm  diese 

20)  »gleichwie  ich  dio  Lieder  in  alien  3  Kirchen  anordne«.  Kuhnau,  Me- 

morial vom  4.  Doc.  1704  ,  b.  Anhang  B,  IV,  A. 

30;  S.  Anhang  B,  VI. 
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Neaerang  zu  mtrodudren  suchet.  Welches  ich  also  Euren  Magniftcis 

HochEdelgebohrnen  und  HochEdlen  Herren  als  Patronis  (Jerer  Kir- 

chen  gehorsamst  zu  hinterbringen  der  Nothdurfft  eraehtet,  mit  unter- 

thanigen  Bitten ,  mich  bey  denen  biBherigen  liblichen  Gebrauchen 

derer  Lieder  und  derer  Anordnung  hochgeneigt  zn  schtttzen.  WofUr 

lebenslang  verharre 

Enrer  Magnifuorum  HochEdelgebohrnen 

und  HochEdlen  Herren 

Leipzig  den  20.  Sept.  1728. 

gehorsamster 

Johann  Sebastian  Bach.«31) 

Der  Rath  kam  auf  diese  Weise  wiederum  mit  dem  Consistorium 

in  Conflict.  Wie  sie  die  Sache  unter  sich  zum  Austrage  gebracht 

baben .  ist  nicht  bekannt. 

Was  Bach  zur  Verbesserung  der  Musik  in  den  Hauptkirchen 

Leipzigs  zu  thun  gesonnen  war,  konnte  nach  der  Lage  der  Verhiilt- 

nissc  und  der  von  ihm  selbst  stetig  verfolgten  Kunstrichtung  im 

wesentlichen  nichts  anderes  sein ,  als  Sanger  und  Spieler  zu  einer 

hiiheren  Leistungsfahigkcit  zu  erzichen  und  durch  stete  Beschafti- 

gung  mit  bedeutenden  Tonwerken  ihren  Kunstsinn  zu  bilden.  Letz- 

teres  lauft  so  ziemlich  darauf  hinaus ,  daB  er  selbst  mtfglichst  viel 

componirte.  Das  entsprach  durchaus  seinen  Wiinschen,  und  er  ent- 

wickelte,  wie  wir  sehen  werden,  nach  diese r  Seite  hin  alsbald  und 

dureh  eine  lange  Reihe  von  Jahren  eine  groBartige  Thatigkeit.  Was 

die  Vervollkommnung  des  Chors  betrifft,  so  hatte  er  einen  bedeuten- 

den Schritt  dazu  gleich  am  Beginn  seiner  Thatigkeit  gethan ,  indem 

er  ein  VerhaltniB  zwischen  sich  und  den  Studenten  herstellte.  Er 

wnBte ,  daB  er  ohne  die  Studenten  nicht  wohl  wttrde  fertig  werden 

kbnnen.  Aber  was  sie  ihm  fllr  seine  sonntaglichen  Musiken  gewahr- 

tcn .  war  eben  doch  nur  eine  von  ihrem  guten  Willen  abhiingende 

Untersttttzung.  Den  Stamm  des  Chors  muBten  immer  die  zur  Kir- 

chenmusik  veri>flichteten  Thomaner  bilden.  Diese  Verpflichtung  be- 

stand  nicht  nur  im  Singen.  Bei  seiner  Anstellung  hatte  sich  Bach 

verbinden  mttssen .  die  Schiller  nicht  allein  in  der  Vocal-,  sondern 

aneh  in  der  Instrumental -Musik  fleiBig  zu  unterweisen.  Wie  die 

31;  Rathsacten  -Schuel  zu  St.  Thoma*.   Vol.  IV.  Stift.  VIII.  B.  2.«  Fol. 

Von  der  Eingabe  Bat  hs  ist  nur  die  Namensunterschrift  autograph. 
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Dinge  einmal  lagen ,  war  solches  aueh  nothwendig.    Deun  d&»  znr 

Ausftlhrung  dor  Instrumcntalbegleitung  vom  Rath  bestellte  stadtische 

Mnsikcorps  war  weder  hinreichend  stark  noch  tUchtig,  urn  dnrch  sich 

allein  hbheren  Aufgaben  zu  entsprechcn.  Es  bestand  nur  aus  sieben 

Personen:  vier  Stadtpfeifern  and  drei  Kunstgeigern,  die  mit  einer 

einzigen  Ausnahme  zur  Gattung  der  -dunkeln  Ehrenmiinner«  gehOr- 

ten32).   An  Instrumentisten ,  und  gewiB  audi  tUchtigen,  fehlte  es 

freilieh  sonst  in  Leipzig  nicht31),  aberihre  Mitwirkung  kostete  Geld, 

wahrend  die  Thomaner  umsonst  geigen  muBten.   Bachs  Unterrieht 

im  Clavier-,  Orgel-  und  Violinspiel  werden  wir  uns  im  Allgemeinen 

so  zu  denken  haben ,  daB,  wo  cr  cinen  hierfllr  befahigten  Schtiler 

entdeckte ,  er  diesen  an  sich  heranzog  und  durch  sein  Beispiel  und 

gelegentliche  Bclelirung  zu  fordern  suchtc.  Viele  junge  Leute,  deren 

Namen  uns  spUtcr  noch  begegnen  werden ,  haben  weniger  eine  wis- 

Benschaftliehe ,  als  eine  musikalisehe  Ausbildung  auf  der  Thomas- 

schule  gradezu  gesuoht ,  sic  sind  danu  im  strengsten  Wortverstande 

Bachs  SchUler  in  Spiel  und  Composition  geworden  und  haben  die 

Anstalt  nicht  als  angehende  Gelehrte,  sondern  als  tltchtige  Kiinstler 

verlassen.   Immerliin  aber  bildete  das  Singechor  doch  den  nacbsten 

Zweck.  dem  die  musikalischcn  Alumnen  zu  dienen  hatten.  Welcber 

Art  die  Schulung  war,  die  Bach  ihnen  fUr  diesen  Zweck  angedeihen 

lieB,  ist  cine  interessantc,  aber  nicht  leicht  zu  beantwortendc  Frage. 

Es  ist  uns  eine  Anzahl  von  eigenhandigen  Zeugnissen  Bachs  er- 

halten ,  welche  er  liber  angcstellte  Singprlifungen  ertheilt  hat.  Sie 

beziehen  sich  grOBten  Theils  auf  junge  Leute,  die  sich  zurAufnahme 

ins  Alumnat  der  Thomasschule  gemeldet  hatten.  Im  Sommer  1729 

bewarb  sich  cin  gewisser  Gottlieb  Michael  Wllnzer  nm  eine  Alum- 

nenstelle.  Der  Rector  Ernesti  stellt  ihm  ein  lateinisches  ZeugniB 

aus ;  darunter  schreibt  Bach  : 

:i2)  Die  Stadtpfeifer  waren  in  den  ersten  12  Jahren  von  Bachs  Amtszeit: 

Gottfried  Reiche,  Christian  Rothor,  Joh.  Cornelius  Gcntzinar,  Joh.  Caspar 

Gleditach.  Die  Kunstgeigcr  hieOen  :  Heinrich  Christian  Beyer,  Christian  Ernst 

Meyer,  Joh.  Gottfried  Kornagel.  S.  Rechnungen  der  Thomas-  und  Nikolai- 
Kirche  ini  Archiv  der  Stiftungsbuchhalterei  zu  Leipzig. 

33)  Eine  aus  fiinf  Musikanten  hestehende  hesondere  Compagnie  musicirte 

untcr  Schott  in  der  Neuen  Kirche.  S.  Rechnungen  der  Neuen  Kirche  von 

1725—1729. 
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»Obig  benandter  Wlinzer  hat  eine  etwas  schwache  Stinmie  und 

noch  wenigc  profectm ,  dflrffte  aber  wohl  (80  ein  privat  exercitium 

fleiBig  getrieben  wttrde)  mit  der  Zeit  zu  gebrauchen  seyn. 

Leipzig,  d.  SJtm:  1729. 
J  oh:  Sebast:  Bach. 

Cantor.* 
Ein  anderes  Mai  schreibt  er : 

»Vorzeiger  dieses  Erdmann  Gottwald  Pezold  von  Anerbach, 

aetata  14.  Jabr,  bat  eine  feine  Stimme  und  ziemliche  JVofectus.  So 

hiermit  eigenhiindig  attestiret  wird 

von 

J  oh:  Seb:  Barh.u 

Ferner : 

»Vorzeiger  Dieses  Johann  Christopb  Scbmied  von  Bendeleben 

ans  ThUringen  aetalis  19  Jabr,  bat  eine  t'eine  Tenor  Stimme  und 

singt  vom  Blat  fertig.  - 
Joh:  Seb:  Bach 

Director  Mu*ices.« 

Oder : 

"Carolus  Henricb  Scharff,  aetatu  14  Jabr,  bat  eine  ziemliche 

Alt  Stimme,  und  mittelmiiBige  Profectm  in  Musiris. 

J  S  Bach  . 

Cantor.*  3*; 
Eine  Reihe  anderer  derartiger  Zeugnisse  wird  weiter  unten  in 

einem  andern  Zusammenhange  mitgetheilt  werden,  da  sie  neue  Sei- 

ten  der  Beurtheilung  nicht  hervortreten  lassen.  Hier  sei  noch  ein 

ZeugniB  aus  spaterer  Zeit  beigefltgt,  in  dem  es  sich  freilich  nicht  um 

einen  angehenden  Thomasschlller  bandelt.  Ira  Jabre  1740  sollte  eine 

Collaboratorstelle  an  der  Thomasschule  neu  besetzt  werden.  Da  rait 

derselben  die  Verpflicbtung  verbundeu  war ,  den  Knaben  die  Au- 

fangsgrlinde  der  Musik  beizubringen ,  so  wurden  die  Bewerber  zu 

Bach  geschickt.  um  sich  prti feu  zu  lassen.  Er  be richtete  liber  den 

Ausfall  der  Prllfung  mit  diesen  Worteu : 

»Auf  Ihro  Excellence  des  Herrn  Vice-Cancellarii  hohe  Ordre 

sind  die  drey  competenten  bey  mir  gewesen.  und  babe  Sie  folgender 

maBen  befunden  : 

34)  Rathsacten  -Schuel  zu  St.  Thomas  Vol.  IV.  Stift.  VIII.  B.  2-.  Pol. 

4«0.  4!>b,  5U8,  515.' 
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(1)  Der  Herr  M.  ROder  hat  die  probe  depreciret,  weiln  er  seine 

resolution  geandert  und  erne  Hoffmeister  Stelle  bey  einer  Adelichen 

Famxlie  in  Merscburg  angetreten. 

(2)  Der  Herr  M.  Irmler  hat  eine  gar  feine  Singart;  nur  fehlet 

es  ihm  in  etwas  am  Judirio  aurium. 

(3/  Der  Herr  Wildenhayn  spielet  etwas  auf  dem  Clavier,  aber 

zum  Singen  ist  er  eigenem  GestandniB  nach,  nicht  geschickt. 

Leipzig,  d.  IS.  Januar.  1740. 

Jok:  Seb:  Barh.a^) 

So  kurz  und  allgemein  gehalten  diese  Censnren  sind ,  man  er- 

sieht  aus  ilinen  doch  ,  auf  welche  Seiten  der  Gesangskunst  Bach 

hauptsachlich  sein  Augenmerk  richtete.  Das  Wort  profertus,  welches 

man  in  der  Bedeutung  von  »>Leistungen«  damals  viel  gebrauchte,  kann 

allerdings  alles  einschlieBen ,  was  von  einem  SUnger  zu  verlangen 

ist.  Es  erhalt  aber  hier  einen  umgranzteren  Sinn,  wenn  man  env%t. 

daB  es  sich  zunachst  urn  brauchbare  Chorsanger  handelt ,  und  danu 

hinzu  zieht,  was  liber  diesen  und  jenenExamiuanden  etwa  eingehen- 

deres  gesagt  wird.  Danach  forderte  Bach  von  seinen  Sangern  vor- 

zugsweise  Treff-  und  Taktsicherhcit ,  reine  Intonation ,  Ausgiebig- 

keit  und  gern  auch  eine  wohlthuende  Klangfarbe  des  Stimmmate- 

rials  «hat  eine  feine  Stimme«j.  Aus  jenen  Zeuguisseu  spricht  der 

Musiker ,  nicht  der  Gesanglehrer.  Von  Tonbildung ,  Aussprache, 

Registerverbindung  und  audern  speciell  gesangstechnischen  Dingen 

ist  nicht  die  Rede.  Es  wUre  lacherlich ,  nur  zn  denken .  daB  Bach 

mit  dergleichen  Fragen  nicht  genllgend  vertraut  geweseir  wftrc :  zum 

UeberfluB  sei  daran  erinnert,  daB  er  in  seiner  zwei ten  Gattin  eine 

geschulte,  tnchtige  Siingcrin  besaB.  Aus  seinem  Schweigen  dartiber 

folgt  auch  nicht,  daB  er  sie  beim  Gesangunterricht  ganz  auBer  Acht 

gelassen  habe.  Aber  wohl  wird  man  behaupten  dlirfen,  daB  er  es 

nicht  als  seine  Aufgabe  ansah ,  aus  den  stimmbegabten  Thomanem 

in  derselben  Weise  Gesangsktlnstler  zu  bilden,  wie  er  Krebs,  Ernst 

Bach ,  seine  eignen  Sbhne  u.  a.  zu  bedeutenden  Spielern  und  Com- 

ponisten  erzog.  In  den  sieben  wochentlichen  Gesangstunden ,  ai 

denen ,  wenn  die  verschiedenen  Chfire  ausreichend  besetzt  waren, 

gegen  40  SchUler  theilzunehmen  batten,  war  dazu  keine  Zeit.  Er 

35)  Rathsaeteu  VII,  B.  117.  Fol.  4(H).  —  Iiuiler  erhielt  die  Stelle. 
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hltte  den  Begabtesten  unter  ihnen  private  Unterweisung  zukommen 

lassen  mtissen.  Um  dieses  zu  thun  hatte  er  wiederum  zu  der  Ge- 

sangskunst,  von  der  wir  nicht  wissen,  daB  er  sie  seit  seiner  Kind- 

heit  noch  praktisch  betrieben,  in  einem  innerlich  nahereu  VerhaltniB 

stehen  mtissen.  als  es  der  Fall  war.  Bach  war,  wie  seine  ganze  Ent- 

wicklung  lehrt,  zunachst  and  vor  allem  Orgelcomponist.  Allen  sei- 

nes ttbrigen  Instmmentalcompositionen  haftet  etwas  urgelartiges  an, 

and  seine  Yocalwerke  konnen  als  die  letzte  und  hflchste  Verlebendi- 

gung  des  Bachschen  Orgelstiles  bezeichnet  werden.  Das  Bestehen 

eines  solchen  Verhaltnisses  braucht  nicht  nothwendigerweise  einen 

Vorwurf  einzuschlieBen ,  selbst  dann  nicht ,  wenu  man  rein  kllnst- 

lerische  Gesichtspnnkte  ausschlieBlich  geltend  machen  wollte.  So- 

lange  es  eine  selbstandige  Instrumentalmusik  giebt,  hat  sie  in  it  der 

Vocalmnsik  in  Wechselwirkung  gestanden,  baton  Ubertragungcn 

hertlber  und  hinliber  stattgefunden.  Bei  Bach  wohnt  aber.  wie  wir 

frtiher  gesehen  haben ,  der  Orgel  noch  ein  besonderer,  idealer  Sinn 

inne,  der  demjenigen ,  was  in  seiner  Vocalmusik  stilwidrig  erschei- 

nen  kaun.  eine  hOhere  Berechtigung  giebt.  Jedenfalls  verlangte  er 

fur  sich  und  nach  den  von  ihtn  gehegten  Ansichten  ttber  Kirchen- 

mnsik  etwas  anderes  von  den  Sangern.  als  es  seine  musikalische 

Mitwelt  that.  Er  verlangte  weuiger,  indem  alles  das,  was  den  Men- 

schengesang  als  solchen  charakterisirt ,  und  was  in  voller  Klarhcit 

tiberall  da  hervortreten  muB,  wo  er  im  Tonstllck  der  herrschende 

Factor  ist.  weniger  dnrchgreitende  Bedeutung  fllr  ihn  besaB.  Mehr 

verlangte  er,  indem  er  in  seinen  Compositionen  den  Saagern  oftmals 

mnsikalisch-technische  Aufgaben  stellte ,  auf  die  eine  aus  der  Idee 

der  Singstimme  heraus  producirende  Phantasie  nicht  gefllhrt  hUtte. 

Es  lenchtet  ein ,  daB  in  einer  solchen  Musik  auch  der  Unterschied 

zwiscben  den  Anforderungen  an  einen  ChorsUnger  und  einen  Solisten 

•ein  geringerer  sein  muBte,  als  z.  B.  in  einem  Hlindelschen  Oratorium. 

Ein  im  Bachschen  Chorgesang  reclit  tllchtiger  Alumne  konnte  bald 

aach  fUr  den  Vortrag  einer  Arie  brauchbar  werden,  da  ja  die  Wirkung 

dereelben  viel  weniger  von  ihm  alleiu  abhing,  als  dies  bei  dem 

linger  einer  Opera-  oder  Oratoriums-Arie  der  Fall  war.  Den  Em- 

pfindungsgclialt  der  Bachschen  Alien  werden  freilich  die  Knaben 

i  and  JUnglinge  nicht  mit  jcner  FUlle  der  Leidenschaft  zum  Ausdruck 

*  gebracht  haben,  welche  diese  MusikstUcke  anzuregeu  im  Stande 
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Bind ,  so  daB  in  deren  Vortrage  die  bedeuteudsteu  Siinger  eine  ihrer 

groBten  Aufgaben  zu  erblicken  pflegen.  DaB  aber  aueh  Bach  ein 

niechauisches  Heruntersingen  derselben  nicht  geduldet  haben  wird, 

davon  darf  man  ttberzeugt  seiu.  Jobann  Friedrich  Agricola,  Bachs 

►Schiller  wahrend  der  Jahre  1738 — 1741  3ft),  sagt,  es  sei  hochstuothig, 

daB  ein  SUnger  aus  der  Redekunst,  oderdurch  mllndliche  Auweisung 

guter  Kedner,  wenn  er  8ie  babcn  kounc,  oder  doch  durch  genaue 

Beachtung  ihres  Yortrages  lcrue ,  was  fllr  eine  Art  des  Lautes  der 

Stimme  zur  Ausdrlickuug  jedes  Affects  oder  jeder  Figur  der  Rede 

noting  sei ,  daB  er  feruer  sich  nach  diesen  Regeln  fleiBig  im  Leseu 

oder  Declaniireu  affectreicher  Stellen  aus  guten  Redneru  und  Dich- 

tern  llbe37).  Und  wir  vvissen  ,  daB  Bach  selbst  es  Jiebte,  die  Rede- 

kunst als  Beispiel  zur  Verdeutlichung  dcs  riclitigen  iuusikalischen 

Vortrages  herbeizuziehen.  ,  >Die  Theile  und  Vortheile,  welche  die 

Ausarbeitung  eines  iuusikalischen  Stlicks  init  der  Rednerkunst  ge- 

mein  hat,  kennet  er  so  vollkonimen ,  daB  man  ihn  nicht  nur  mit 

einem  ersattigenden  Vergnligen  horct,  wenn  er  seine  grUndlichen 

Unterreduugen  'auf  die  Ahnlichkeit  und  Ubereinstiuimuug  beyder 
lenket;  sondern  man  bewuudert  auch  die  geschickte  Anwendung 

derselben  in  seinen  Arbeiten«  —  sagt  sein  Freund,  der  Magister 

Birnbaum  »] . 

Wenn  dieses  die  Orundsatze  waren ,  welche  Bach  fllr  seinen 

Gesangunterricht  maBgebend  erachtcte,  so  folgt  daraus  freilich  noch 

nicht.  daB  er  audi  deren  praktische  UurchfUhruug  erfolgreich  be- 

trieben  babe.  Hierzu  gehorten  noch  zwei  binge :  piidagogisches  Ta- 

lent auf  seiner  und  musikalisches  auf  der  Schiller  Seite.  Mit  dem, 

was  bei  einer  audern  Gelegeuheit  liber  seine  groBe  Lehrbefiihiguug 

gesagt  worden  ist:,,J),  scheint  es  im  Widerspruche  zu  steheu,  daB  der 

jllngere  Ernesti  seit  1734  Rector  der  Thomasschule)  behauptete,  er 

kiinne  unter  dem  Schlllerchore  keine  Discipliu  halteu,  und  daB  nach 

36]  Gerber,  L.  I,  Sp.  1".  —  Buraey,  Tagebueh  III,  S.  5S  ff.  —  Rolle,  Neue 
Wahrnehmungon  u.  8.  w.  Berliu,  I7S4.  S.  93. 

37  Tosi,  Anleitung  zur  Singkunst.  Mit  ErlUuterungen  und  Zusiitzen  von 

Johann  Friedrich  Agricola.  Berlin,  1757.  S.  139. 

38)  Bei  Scheibe.  C'ritischer  Musikus.  Leipzig,  1745.  S.  997  (Birubamus 
AuBerung  atainint  buh  dem  Jahre  1739  .  -  Vrgl.  auOerdeui  Band  1,  S.  606  f. 

39,  S.  Baud  1,  8.  05b  ff. 
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BaebsTode  fan  Leipzig*?  Rathe  das  Wort  gesprochen  wenlen  konnte, 

»Herr  Bach  wiire  zwar  wohl  ein  groBer  Musicns,  aber  kein  Schul- 

mann  gewcsen« 40) .  Aber  es  ist  ein  anderes,  einen  einzelnen  lerube- 

gierigen,  elirfurehterfUllten  Schiller  leiten,  als  eine  unverstiindige, 

verwilderte  Masse  biindigen.  Zu  ersterem  befahigte  Bach  seine  ge- 

niale,  anregcnde,  edit  humane  und  gcwisscnhafte  Natur:  in  letz- 

tereni  behinderte  ihn  seine  Klinstlcr-Ueizbarkeit,  die  Knaben  gegen- 

iiber  hervortrat .  welche  von  seiner  GrbBe  kcine  Vorstelluug  batten. 

Ks  ging  in  dieser  Beziehung  dem  reifen  Manne  in  Leipzig  nicht  an- 

ders.  als  dem  Jllnglinge  in  Arnstadt.  DaB  es  mit  der  musikalischen 

Begabung  nnter  den  Alumuen  oft  reeht  diirftig  anssah.  werden  wit 

gleich  des  weitcren  erfahren.  Bach  ging  von  Leipzig  ans  hiiufig  nach 

Dresden,  hiirte  dort  dig  ausgezeichneten  Leistnngen  der  italianischen 

Siinger.  das  vortreflliebe  Spiel  der  koniglichen  Instrumentalcapelle 

and  war  in  den  Kltnsth:rkreiseu  sowohl  als  bei  Hofe  selbst  eine  be- 

wunderte  Personlichkeit.  Ks  ist  menschlich,  daB  er  unter  diesen 

Umstlindeu  die  eigne  Arbeit  mit  seinen  Thomanern  and  Stadtmusi- 

kanten  oft  nnr  miBmuthig  verrichtete,  and  der  nnlnstig  gethanen 

Arbeit  pHcgt  es  bckanntlich  am  Krfolgc  zn  fehlen. 

Der  hiennit  angedeutete  Zustand  wird  llbrigens  erst  nach  Ver- 

lauf  einiger  Jahre  deutlich  oflcnbar.  Anfanglich  mag  der  Keiz  der 

Neuheit .  der  natllrliche  Wnnsch .  die  an  seine  Person  geknllpfteu 

Erwartungen  zn  rechtfcrtigcn  and  vor  allcm  die  Freude,  endlich  oin- 

mal  wieder  nach  Herzenslust  Kirchenmnsik  machen  zn  konnen,  Bach 

liber  viele  Widenvartigkeiten  lcichter  hinweggchobeu  haben.  Ks 

liegt  wenigstens  keine  Nachricht  vor.  welche  dieser  Annahme  im 

Wege  stande.  Die  crsten  Spuren  eines  MiBverhaltnisses  werden  im 

Jahre  1729  sichtbar.  Zn  Ostern  dieses  Jahres  batten  neun  Alnmneu 

die  Tlmmassehulc  absolvirt  und  vcrlasseu.  Es  waren  brauchbare 

Musiker  gcweseu.  sogar  ein  groBes  Talent  belaud  sich  darunter. 

Wilhelm  Friedemann  ,  Bachs  altcster  Sohn.  Bei  dieser  Gclegenheit 

kommt  zu  Tage,  daB  der  Kath.  in  Sacheu  des  Thomanerehores  noch 

ebenso  indolent,  wie  zu  Kubnaus  Zeiten.  bei  Besetzung  der  Alum- 

nenstellen  schon  liingcr  nicht  mehr  die  geblihrcnde  Kilcksicht  darauf 

gcnommeu  hatte.  ob  die  Aspiranten  auch  musikalisch  waren.  Der 

40  Kiitlmrten  *  Protocol  I  /Mm  Drey  Rutheii  vom  IV  August:  1704  bis 

\.8*pUmbr:  IT:,:j.«  sign.  VIII        Vol  .IU*>.  s.  August  1750.; 
bPITTA,  J.  S.  Bach.  II.  j 
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Chor  gcrieth  nun  in  eine  so  schlimme  Verfassung,  daB  etwaa  durch- 

greifendcs  gesehehcn  muBte.  wcnn  Uberhanpt  in  der  berkOmm lichen 

Weiae  weitcr  musieirt  werden  Bollte.  Nicht  nur  Bach  wurde  daher 

in  der  dringlichsteu  Weiac  voratellig.  ca  mochten  die  offenen  Stelleu 

nur  mit  musiknlisch  tltchtigcn  Lenten  beaetzt  werden ,  auch  der  alte 

Rector  Erneati  hat  durum,  and  der  Schulvorstehcr  Dr.  Stiglitz ,  wei- 

gher bcider  WUnachc  dem  Hath  zu  Ubcrniitteln  hatte,  nntcratlltzte  sie 

in  eineiu  Sehreiben  vom  18.  Mai  dnrch  seine  nachdrllcklichate  BefUr- 

wortung41).  Ala  Bcilage  schickte  er  eine  von  Baeh  aelbat  gefertigte 

und  geschriebene  I'beraielit  Uber  die  neuen  Bewerber  und  ihre  Fabig- 
keiten.  Bowie  Uber  den  nothwendigcn  Beatand  der  verachiedeueu 

Kirchenchore  ein.   Dieaelbe  lautet : 

»l)ie  jenigeu  Knabeu  so42)  bey  itziger  porous  auf  die  Schule 

zu  S,  Thomae  ala  Alumni  reripiret  zu  werden  verlangeu.  siud  fol- 

geude:  ala. 

(1)  Zur  Music  zu  gebrauehende.  und  zwar  Sopranisten 

(1  ChriBtopb  Fricdrich  MeiBner  von  WeiBeufela.  aetatis  13  Jalir. 

bat  eine  gute  Stimme  und  feine  profertus. 

2  Jobann  Tobias  Krebs  von  Buttstiidt,  aetatis  13Jahr.  hat  eine 

gute  starcke  Stimme  und  feine  profechts. 

(3  Samuel  Kittler  von  Bellgern.  aetatis  13  Jahr  hat  eine  ziemlieh 

starcke  Stimme  und  hUbsche  profertus. 

(4  Johann  Heinrich  Hillmeycr  von  Gehrings  Walde  aetatis  13  Jahr. 

hat  eine  starcke  Stimme  wie  auch  feine  profertus. 

(5.  Johann  August  Landvoigt  von  Gaschwitz  aetatis  13  Jahr.  hat  eine 

passable  Stimme;  die  profertus  sind  ziemlieh. 

(u.  Johann  Andreas  Kopping  von  GroBboden,  aetatis  14  Jahr  hat 

eine  ziemlieh  starcke  Stimme :  die  profertus  sind  mediocre. 

(7.  Johann  Gottlob  Krause  von  GroBdeubeu,  aetatis  14  Jahr.  deBcn 

Stimme  etwas  achwach  und  die  profertus  mittclmiiBig. 

(8.  Johanu  Georg  Leg  aus  Leipzig,  aetatis  13  Jahr,  deBen  Stimme 

etwas  schwach.  und  die  profertus  gcringe. 

Alt  is  fen. 

(0)  Johann  Gottfried  Neurke  von  Grima,  aetatis  14  Jahr.  hat  eine 

starcke  Stimme,  und  ziemlieh  feine  profertus. 

41  Rathsaeten  »S<  huel  zu  St.  Thomas  IV:  IV  Stift.  VIII.  B.  2..  Fol.516, 

42  Im  Original  verschrieben  »zu«. 
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(10)  Gottfried  Christoph  Hoffmann  von  Nebra.  aefatfs  16  Jabr,  hat 

cine  passable  ̂ //stimme,  die  profectus  sind  nocli  ziemlich 

schlecht. 

(2)  Die,  so  nichts  in  Musicis  praestiren. 

(1)  Johann  Tobias  Dieze. 

(2)  Gottlob  Michael  Wintzer43). 

(3)  Johann  David  Bauer. 

(4)  Johannen  Margarethen  Pfeiliu  Sohn. 

T>)  Gottlob  Ernst  Hausius. 

(6)  Wilhelm  Ludcwigs  Sohn  Friedrieh  Wilhelm. 

(7)  Johann  Gottlieb  Zeymer. 

(8)  Johann  Gottfried  Berber. 

(9)  Johann  Gottfried  Eschner. 

(10)  Salomon  Gottfried  GreUlich. 

(11)  Michael  Heinrieh  Kittler  von  Prettin. 

Job:  Sebasf:  Bach 

Direct:  Musices 

u.  Cantor  zu  8.  Thomae«. 

Dazu  als  Naehtrag  auf  eineui  anderu  Blatte  : 

oGottwald  Pezold  von  Aurieh,  aetatis  14.  Jabr,  hat  eine  feiue 

Stimme  und  die  profectus  sind  passable**).   Johann  Christoph 
Schmid  von  Bendeleben  aetatis  19  Jabr,  hat  eine  ziemlich  starcke 

Tenor  Stimme,  und  trifft  gar  hllbsch.« 

Und  endlich  als  fernere  Beilage : 

•  In  die  Kirche  mS.  Nicolai    Zu  S.  Thomae        Zur  nelien  Kirchc 

als  als :  als : 

zum  ersten  Chor  gehoren.     zum  (2  Chor.  zum  (3  Chor. 

3  DiscantiHten  3  Discantisten  3  Discantisten 

3  Altisten  3  Altisten  3  Altisten 

3  Tenoristen  3  Tefioristcn  3  Tenoristen 

3  Bassistcn.  3  Bassistcn.  3  Bassistcn. 

43;  Offenbar  derselbe,  welcheni  Baeli  am  3.  Juui  das  oben  liiittfetlu'ilte, 

t'twas  weni^er  stren^i?  Zi'iigniU  aussti'llte. 

44;  Jedeiifalls  dersolbe ,  welchera  Bach  das  oben  init^otheilte  Scparat- 
ZeuguiB  auastellte. 

5- 
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Zuni    I  Chor: 

2  Sopramsttn 

2  Altistm 

2  Tenons/en 

2  Jiassixten. 

Und  dieses  letztere  CAor  mull  aucli  die  A7ri  Kirebe  besorgeo.v  45) 

Der  Antral  land  lieiin  Rathe  trotzdem  nur  eiu  bulbes  (Jehor. 

Am  24.  Mai  verlieli  er  fiinf  der  Stcllen  zwaran  die  musikaliscb  tllch- 

tigen  Knaben  MeiHuer,  Krebs,  K littler.  Hillmever,  Neucke,  drei 

dagegen  an  solcbe,  die  ttichts  in  Musicu  praestirten*  Dieze,  Zey- 

mer,  Herder  und  die  letzte  Stelle  erhielt  gar  eiu  gewisser  Feller, 

der  too  Hacb  oicbt  genannt  wird,  also  sieb  ibm  offeubar  garuiebt 

einmal  vorgestellt  batte.  Es  mull  bald  darauf  uocb  eiu  Platz  frei  ge- 

wordeu  sein,  denn  am  S.Juni  wird  aucli  Win/.er  noeb  aufgenoiumeu. 

Pezold  und  Selunid.  beide  von  Bacb  emplbbleu ,  blicbeu  unberllck- 

siebtigt:  Krause  —  Tails  der  in  llaebs  VerzeiebuiB  unter  1,  7  ge- 

uannte  gcmeint  ist  kam  erst  im  October  des  folgeudeu  Jalires  an 

die  Reihe  Ui) . 
In  der  Cbarwocbe  des  Jalires  1729  batte  Hacb  zum  ersten  Male 

seine  Passionsmusik  nacb  dem  Evgngelisten  Mattbaus  aufgcfiihlf. 

Man  siebt  also :  dieses  Werk  batte  auf  die  Leipziger  liatbsberren 

oicbt  einmal  so  viel  Kindruek  geoiaebt,  daB  sie  dem  Sebopfer  des- 

selben  die  Bittc  erfllllen  mocbten,  aus  den  liewerbern  urn  die  vacan- 

ten  Alumnats-Stellen  die  neun  musikalisebsten  beransznleseu.  Naeh 

einer  so  gauzlieben  Verkennung  seines  Wertbes  kann  es  auftiillig 

erscbeinen,  daB  Bach  niebt  sofort  sein  DicnstverbaltniB  zu  losen 

sucbte:  daB  ibm  sein  Beruf  einstweilen  grlindlicb  verleidet  war. 

kann  niebt  Uberraseben.  Es  gesebab  in  derselben  Zeit.  daU  er  die 

Direction  des  Telemannscben  Musikvereins  ubernabm.  wo  er  botTeu 

durfte,  mehr  Liebe  zur  Saebe  und  YerstiiudniB  seiner  sclbst  zu  tin- 

den.  Diese  Aussicbt  mag  ibm  noeb  einigen  Mutb  Air  die  Zukunft 

eingefloBt  baben.  Aber  in  liezicbung  auf  die  I'antorats-Gescbafte 
wurde  aueb  der  Musikverein  nur  die  Quelle  neuen  Argers.  Kubnau 

batte  fruber  vergeblicb  darum  naebgesucbt.  es  mocbten  binreicbendc 

45  Kathsaeteu  a.  a.  0.  Fol.  51s,  519,  520. 

4<»  Ratlisaetun  a.  a.  O.  Fol.  524. 
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Stipendien  ausgesctzt  wcrden,  um  die  Studcnten  zu  ciner  regel- 

maBigen  und  zahlreieheren  Mitwirkung  im  Thomanerchor  zu  veran- 

lasscn.  Wie  aus  einem  imten  mitzutheilendeo  Memorial  Baclis  her- 

vorgehen  wird.  waren  indessen  einige  wenn  aueh  gcringc  und  ungc- 

nligende  Vcrglltungen  au  mitwirkende  Studcnten  bislicr  imrner  noch 

erfolgt.  Unter  Bachs  Canton!  aber  wurden  sie  dllrftiger  und  dllrf- 

tiger: endlich  blieben  sie  ganz  aus.  Der  Bath  bielt  sie  jetzt  wohl 

flir  unnothig.  da  bei  Bachs  Stellung  zum  Musikverein  die  Studcnten 

ohnehin  in  den  Tbomancrebor  kommen  wllrden.  Sein  Verfahren 

sieht  fast  wie  Cbicaue  aus,  und  doch  entspraug  es  sieher  aus  bloBer 

gcistiger  Beschranktheit.  Dcnn  als  die  kirchenmusik  nun  raerklicb 

schlcchter  wurde.  war  der  Ratb  liber  den  Cantor  hochlich  entrltstet. 

Am  16.  October  1729  starb  der  Bector  Johann  Heinrieb  Krnesti47). 

Eine  langere  Vaeanz  trat  ein,  dann  einigten  sieh  atn  S.  Juni  1730 

die  Viiter  der  Stadt.  Johann  Matthias  Gesner  zu  berufen.  da  die  Er- 

wahlung  eincs  Einhcimischen  viel  y'alousie  verursachcn«  wtlrdc.  Einer 

der  Bathsherrcn  wUnschte,  daB  man  bei  dieser  Berufuug  besser  fab- 

ren  niticbte,  als  uiit  dem  Cantor  4s;.  Die  Veruachlassigung  seiner 

Pfliehten,  welehe  der  Bath  seit  eiuiger  Zeit  zu  beinerken  glaubte, 

hatte  schon  allerhand  crmabnende  Vorstellungcu  zur  Folge  gehabt. 

Die  Horrcn  muBteu  aber  zu  ilirer  Bestllrzung  erfabren,  daB  sie  damit 

die  bcabsichtigtc  Wirkung  nicht  errciebten.  Der  gekriinkte.  trotzige 

Ktinstler  verweigerte  ihncn  rundweg  jede  Erkliirung,  und  derglci- 

chen  muB  sich  so  oft  wiederholt  baben.  daB  einer  der  Bathe  den  Cantor 

kurz  als  unverbesserlicli  bezeiebnen  konnte.  Dies  geschah  in  ciner 

Sitznng  am  2.  August  1730,  bei  Gelegenbeit  des  in  Frage  stelienden 

LImbaucs  der  Thomassebule.  Bach  hatte,  wie  crziihlt  worden  ist, 

bei  seiner  Berufung  die  ErlaubniB  erhalten.  sieh  im  wissenschaft- 

lichcn  Unterricht  so  viel  als  noting  sei  vertrcten  zu  lasscn.  Die  Vcr- 

tretung  hatte  der  damaligc  Tertius,  spiiterc  Conrcctor,  Magistcr  Pe- 

zold,  besorgt;  man  war  aber  in  it  derselben,  sowie  mit  (lessen  Leistun- 

gen  ubcrhaupt  schlecht  zufrieden,  weshalb  der  Vorschlag  gemacht 

wurde,  einem  jUngeren  Lehrer,  dem  Magister  Abraham  KrUgel.  die 

47)  Ncuc  Zeitungcti  von  jrelehrtcn  Sachcn.  Leipzig.  17211.  S.  791  f. 

4Sj  vProtocoll  ztnu  Drey  Kathen  vom  IV  .lutjmli  17«M  h\»  I.  Septi-mkr 
1753..  sipn.  VIII,  53, 
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Vertretung  in  tlbertragen.  Das  nachstliegende  wlire  gewcsen,  Bach 

zur  Wiederubcrnahme  des  Uiitcrrichts  zu  veranlassen.  Aber  jetzt 

kam  die  Entrtistung  ttbcr  ihn  zu  Tage.  Er  habc  sieh  nicht  so,  wie 

es  seiu  sollte,  aufgefiihrt,  habc  z.  B.  oline  Vorwissen  dcs  Herrn  Btir- 

gcnueisters  cin  Mitglied  des  Thomanerchors  aufs  Land  geschickt, 

sei  selbst  vcrreist,  ohne  Urlaub  zu  nelimen,  er  thuc  nichts,  haltc  die 

Singstunden  nicht,  andrer  Bcsch  werden  nicht  zu  gedenken.  Der 

Vorsitzcnde  schlug  vor,  ihn  in  cine  dcr  unterstcn  Classen  zu  ver- 

setzen,  wo  er  denn  den  Elcmentarunterricht  entweder  selbst  geben, 

odcr,  da  man  die  anfanglich  ertheilte  Dispensation  doch  nicht  wohl 

zurucknehmen  konnte,  durch  einen  Stcllvcrtreter  hatte  besorgen  las- 

sen  konnen.  Dicser  Vorschlag  ging  nicht  durch,  statt  dessen  wurde 

beschlossen,  »dem  Cantor  die  Besoldung  zu  verkilmmern«,  anBerdem 

ihm  einen  Vcrweis  zu  crtheilen  und  ius  Gewissen  zu  rcden49). 

Die  Beschuldigung.  dcr  Cantor  time  nichts,  nimmt  sich  recbt 

merkwUrdig  aus,  wenn  man  erfUhrt,  daB  an  dem  wenigc  Wochcn 

vorher,  namlich  den  25.,  20.  und  27.  Juni,  gefeierten  Jubclfeste  dcr 

Augsburgcr  Confession  Bach  drci  groBe  Cantatcn  seiner  Composition 

zur  Auffiihrung  gcbraclit,  daB  er,  abgeschen  von  cinem  monnmen- 

talcn  Werke  wie  die  Martha*  us-Passion,  wahrend  der  sicben  Jahre 

seines  Cautorats  eine  Reihe  von  Kirchen-Cantaten  geschaffen  hatte, 

die  bei  andern  als  die  Frucht  eines  halbcn  Componistenlebens  geltcn 

konutcn.  Diese  Art  der  Thiitigkeit  war  fiir  den  Rath  nicht  vorhan- 

den;  er  vcrlaugte.  daB  der  Cantor  seine  Stunden  ordcntlich  halte 

und  auch  im  Ubrigen  seine  Instructionen  nicht  eigenmachtig  auBer 

Acht  lasse.  DaB  Bach  sich  den  Gesangunte nicht  etwas  leicht  gc- 

macht  liat,  werden  wir  wohl  nicht  bezweifeln  dUrfen.  Es  war  eiue 

PflichtversauinniB,  dercn  Rechtfertigung  nicht  unternomraen  werden 

soli.  Umstiinde  aber,  welche  sie  entschuldigcn,  sind  so  zahlrciche 

und  so  gewichtige  vorhanden,  daB  dcren  Darlegnng  fast  einer  Recht- 

fertigung gleichkommen  mochtc.  Frtlhcr  ist  erzHhlt  worden,  daB  die 

Nachmittags-Singstuuden  schon  scit  Tobias  Michaels  Zeit  ganz  der 

Leitung  der  Prafeeten  anheim  gegeben  zu  werden  pflegtcn.  Wenn 

demuach  Bach  ebcnfalls  nur  am  Montag,  Dicnstag  und  Mittwocb 

morgens  je  cine  Singstundc  gab  —  und  es  scheint,  daB  er  es  allcr- 

19  s.  Anhang  H,  VII. 
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dings  so  zu  halten  pflcgte*0)  —  so  folgte er  nurcinem  altcn  Blanche. 

Schwerlich  hat  vorher  irgend  jeniand  ctwas  dagcgen  zu  eriuneni 

gefunden ;  die  Collcgen  Michaels  meiiiteii  sogar,  der  Cantor  sei  in 

den  Naehmittagssingstunden  ganz  unnothig.  Will  man  weiter  gehen, 

ond  annehmen,  Bach  hahe  selbst  jene  drei  Morgcnstundcn  unregcl- 

m&Big  ertheilt.  so  muB  vor  allem  die  ungeniigendc  Beschafteuheit 

des  Chore  gegenwiirtig  crhalten  werden.  fUr  (lessen  Verbcsscrung 

der  Haifa  das  scinigc  zu  thuu  nicht  fUr  noting  hielt,  ferner  die  ttehwic- 

rigkeit.  die  es  Bach  machte,  diese  theilweise  wliste  Gesellschaft  im- 

mer  in  der  richtigeu  Weise  zu  behandeln.  Dann  ist  nicht  zu  ver- 

gessen,  dafi  die  Zustiinde  auf  der  Thomasschule  fortdauernd  trost- 

lose  waren,  nnd  das  Bild,  welches  oben  von  denselben  entworfen 

wnrde,  auch  noch  fUr  die  ersten  sieben  Jahre  von  Bachs  Aintsftth- 

rung  zutrifft.  Die  mllhseligc  Reorganisation  der  Anstalt  war  einst- 

weileu  ein  auBerliches  Work  gebliebcn.  Verordnungen  haben  nur 

Werth,  wcnn  auch  die  Persbnlichkeiten  vorhanden  sind.  sie  auszu- 

ffihrcn.  und  an  diesen  fehltc  es  eben.  Bach  muBte  bald  eiugcschcu 

haben,  daB  in  dem  Zustande  giiuzlichcr  Vcrkoinuienheit ,  in  dem 

Tom  Lehrcreollegiuni  aufgefUhrteu  Kriege  Aller  gegen  Alle,  in  der 

Yerwirrung.  welche  fUr  ihn  besonders  noch  aus  den  hauhgcu  Com- 

petenz-Conflicten  zwischeu  Bath  und  Consistorium  entstand  —  daB 

«  unter  diesen  Verhaltnissen  das  cinzig  richtige  sei,  nicht  reehts 

noch  links  zu  sehen  und  mit  nioglichstcr  Selbstiiudigkeit  zu  handcln. 

Die  Neignng  hierzu  lag  von  Natur  in  ihm.  Sie  muBte  um  so  mehr 

peuahrt  werden.  als  die  Stellung  des  Cantors  an  der  Schnle  in  der 

That  eine  auBergewohnlich  freie  war.  Um  die  Singstunden,  in  denen 

•">'•  Rathsactcn  -Die  Sehule  zu  St.  Thomae  bctr.  Fa  sc.  L«  sign.  VIII,  B.  5. 
Am  Ende  des  Fascikcls  befinden  sich  aus  der  Feder  des  jltngeren  Ernesti  »An- 

mercknngen  Uber  die  Ordnung  der  Sehulo  zu  St.  Thomas.*,  in  welchen  aueh  von 

einer  aagemeascnen  Beschriinkung  der  Vorbereituugen  zuni  (jrcgorius-,  Mar- 

tini- und  Neujahr-Singcn  auf  bestimmte  Naehmittage  gchaudelt  wird.  Eudlich 

w?t  Ernesti :  »Es  ware  aber  zu  Hberlegen,  ob  uieht  diese  Obungen  gar  auf  die 

Stnnden  nach  der  Lection  von  bis  »».  Ulir  verlegt  werden  kiinntcn.  Auf  diese 

Weise  gienge  auch  die  Siugestunde,  so  der  Cantor  von  12—1  Uhr  zu  halten  hat 

nicht  ein,  welche  um  so  viebuehr  beyzubehalten ,  da  derselbu  ictzo  ohncdetn 

nnr  1.  Siugestunde  halt,  da  er  doch  deren  zwo  zu  halten  sehuldig,  und  also  die 

Knaben  nicht  geuug  in  der  Music  geiibet  werdeu*.  Dies  ist  gegen  1  gc- 
achrieben. 
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so  ziemlieh  Baehs  gauze  Ix?lirerbcHchiifti^iuipr  bestand,  pflegte  sich 

der  Rector  nicht  zu  kUmmern  5,j .  Da  in  der  Leistung  dor  Kireben- 

musikcn  eine  Hauptaufgahc  dor  Alunuien  beruhto,  so  war  der  ('ali- 
tor fur  sic  fast  cine  el>enso  wichtige  Person,  wie  der  licetor  selbst. 

Aspiranten  mcldetcn  sicb  zu  des  alten  Eruestis  Zeit  ebenso  hiiufig 

bei  Bach,  als  bei  jeuera ;  d.  li.  sie  stclltcn  sich  Bach  personlieh  vor, 

licBen  sich  in  der  Musik  prilfcn,  und  er  vcranlaBte  dann  ilire  Auf- 

nalime  **) .  Dcm  alten  Hector  war  es  zuverlassig  auch  am  licbsten, 

wenn  man  ihn  moglichst  wenig  behelligtc ;  wie  die  Pathen,  welche 

sich  Bach  fiir  seiuc  im  Jahre  1724  und  1728  geborencn  Kinder  in 

der  Frau  und  Tochter  des  Rectors  crbat,  bewciscn ,  stand  er  mit 

ihm  dauernd  in  gutcm  Einvcrnehnicn.  Eine  solche  Stellung  nun.  die 

auf  Selbstandigkeit  gradezu  hindrangte ,  konnte  wohl  leicht  dazu 

verfiihren,  auch  bestchende  Schranken  gelegentlieh  umzustoBen,  be- 

souders  wenn  sie  von  jemandem  aufgerichtet  waren,  vor  dem  Bach 

der  Kiinstler,  wenn  er  ehrlich  gegen  sich  sclbst  sein  wollte,  (loch 

nur  sehr  gcringen  Respect  haben  konnte.  Zu  allcdcin  muB  eudlich 

als  Moment  von  besonderer  Bcdeutung  die  tiefe  Verstimmung  gezahlt 

werden,  die  sich  des  Meisters  bemiichtigen  muBte,  wenn  er  mit  deni 

Beaten,  was  cr  zu  geben  hattc,  bei  seiner  Bchorde  so  ganzlieh  un- 
verstanden  blieb. 

Er  sollte  also  geinaBregclt  werden.  Documcnte  bezcugen  es, 

dafi  es  bei  dem  bloBen  Vorsatze,  ihm  seine  Besoldung  zu  verkiim- 

mern,  nicht  geblieben  ist.  Der  Gcbalt.  <lic  Accidcntieu  konnten  ihm 

allcrdings  nicht  wohl  gckiirzt  werden.  Aber  es  gab  Legate,  Vaeanz- 

Gelder  und  dergleichen  zu  vertheilen ;  dann  war  die  (ielcgenheit  da, 

den  MiBliebigcn  zu  schiidigen.  Die  wahrend  der  Zeit,  welche  zwischen 

Eruestis  Tode  und  der  Anstcllung  Gesners  lug,  flir  den  Rector  ciu- 

gegangenen  Accidcntieu  sollten  nach  Bcstimmung  des  Raths  unter 

die  Wittwe,  den  Conrector  und  den  Tcrtius,  da  beide  letztere  den 

Rector  in  der  Schulc  zu  vcrtreten  hatten,  zu  drei  gleichen  Thcilcn 

51,  S.  Juh.  Friedr.  Koldera  uuten  folgende  Mittlieiluugen  Uber  Gesuer. 

52  Dr.  Stiglitz  sclireibt  unter  dem  is.  Mai  172U  dim  Rathe,  die  neuen 
BewerberMim  Alumnenstellen  hiitten  sich  entweder  sehriftlicli  und  /.war  stun 

Thcil  uuter  lu-illiguiig  eines  Zi'ugnisx.e.s  vova  Roctor  odor  Conroctor,  odor  ohno 

Schroibon  nur  durch  den  Vowchlag  des  Cantors  Baeli  gemeldet  und  angrgc- 

bcn.  RatlisaiU  n  »Sclnul  zu  St.  Thomas  Vol.  IV.  Stiff.  VIII.  JJ.'2.«  Fol.  510. 
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vergeben  wenlen.  Dagegen  machte  der  Sehulvorstcher  Dr.  Stiglitz 

durch  Eingabe  voni  23.  September  1730  geltend.  daB  der  Conreetor 

sehr  viel  mehr  Mlihe  gehabt  babe,  als  der  Tertius,  da  er  den  Rector 

nicht  nur  hinsichtlich  der  Schulstundcn  babe  vertreten  milsscn,  and 

daB  aach  der  Cantor  sUitt  sonst  alle  vier,  jetzt  alle  drei  VVochen  cin- 

mal  die  Inspection  gehabt  babe.  Es  wSre  daber  wohl  billig.  daB 

deni  Conreetor  inebr  al8  dem  Tertius  nnd  audi  dem  Cantor  etwas 

gegeben  wurde.  Die  in  Fragc  stehcnde  Sumrae  betrug  271  Thaler 

7  ggr.  3  If.  Der  Katb  cntscbicd  am  6.  November  1730  folgcnder- 

maBen:  die  Wittwc  bekam  41  Thaler,  der  Conreetor  130  Thaler 

7  ggr.  3  If.,  der  Tertius  100  Thaler:  Bach  bekam  nichts"). 

Ein  Hhnlichcr  Fall  war  vor  Jahresfrist  schon  cinmal  vorgekom- 

men.  als  allerdings  [der  edle  BcschluB  noch  nicht  gefaBt  war,  den 

Cantor  systematise!!  in  scincn  Finanzen  za  sehiidigen,  abcr  doch 

schon  eine  anznfriedene  Stimmnng  gegeri  ihn  nnter  den  Rathshcrren 

herrsehte.  Ein  gewisser  Philippi  hattc  der  Thomasschule  ein  Legat 

zagewendet,  dessen  Zinsen  im  Bctragc  von  20  Thalern  jahrlieh  ver- 

theilt  werdep  sollten,  und  zwar  12  Thaler  an  12  arme  Schiller  zn 

gleicben  Theilen ,  je  1  Thaler  dent  Rector,  Conreetor.  Tertina  und 

crsten  Baccalaarens ,  den  bciden  Collaboratorcn  jc  10  ggr.,  dern 

Schiller,  der  die  jUhrliche  Dankaagungsrede  hielte.  2  Thaler.  Bei 

dieser  Vertheilung  blieb  ein  Rest  von  16  ggr.,  und  es  wurde  angc- 

fragt,  ob  sie  nicht  dem  Cantor  oder  dem  andern  Baccalaurens  zu- 

kommen  sollten,  wclche  bcide  nicht  bedacht  waren.  Der  Rath  ent- 

schicd  nnter  dem  3.  December  1720:  dem  andern  Baccalaureus. 

Bach  ging  als  der  einzigste  im  ganzen  Collegium  leer  aus51;  . 
Als  Bach  sich  24  Jahrc  zuvor  vor  dem  Consistorium  in  Arnstadt 

wegen  einer  HhnlichenDienstvcrnachlassigang  zu  vcrantworten  hatte. 

wie  sie  ihm  jetzt  zur  Last  gelegt  wurde ,  wich  er  eincr  weitcren 

miindlichcn  Discussion  liber  diesen  Gegenstand' durch  die  Zusiche- 

rung  aas.  gich  schriftlich  liber  dcnsclben  erklaren  zu  wollen™;.  Den 

Lcipzigcr  Rathshcrrcn  gegenttber  wollte  er  sich  zwar  anfangs  tibcr- 

53  Kathaactcn  "Die  Schulc  zu  St.  Thmnuv  betr.  F<mc  II. «  »igu.  VIII,  B.  6. 

51  Rathsacten  »Sehne]  *u  Si.  Thomas  Vol:  IV.  stiff.  YTII.  B.  2.«  Fol. 

&J5"«  ff. 

55  S.  Hand  [.  S.  323. 
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haupt  zu  keiner  Erorteruug  herbeilassen ;  er  muB  aber  nachtraglich 

doch  andern  Sinnes  gcworden  scin,  und  verfaBtc  ein  Memorial,  das 

wir  als  eine  schriftliche  Fixirung  und  weitere  Ausflihrung  dessen 

anzusehcn  habcn,  was  cr  ira  vorhergegangcnen  Jahre  theils  dem 

Schulvorstcher  mUndlich  vorgetragcu,  theils  als  Anlage  zu  dessen 

Bericht  an  den  Kath  ubergcben  hatte. 

»Kurtzer,  iedoch  hochstntfthiger  Entwurff  einer  wohlbestallten 

Kirchen  Music ;  nebst  einigem  unvorgreiflichen  Bcdencken  von  dem 

Vcrfall  dersclben. 

Zu  einer  wohlbestellten  Kirchen  Music  gehoren  Vocalisten  und 

InstrumenfMen. 

Die  Vocalisten  werden  hiesiges  Ohrts  von  denen  Thomas  ►Schtt- 

lern  formiret,  und  zwar  von  vier  Sorten,  als  Discantisten,  Altistcn, 

Tenoristen  und  Ba/zisten. 

So  nun  die  Chore  derer  Kirchen  StUcken  rccht,  wie  es  sich  ge- 

blihrct.  bcstcllt  werden  sollen,  niliBen  die  Vocalisten  wiederum  in 

2  eriey  Sorten  eingetbeilet  werden,  als:  Concer listen  und  Ripieni- 

sten.  % 

Derer  Concertisten  sind  ordinaire  4 :  aucb  wohl  5,  6,  7  biB  8 ; 

so  maim  ncmlich  per  Choros  musiciren  will. 

Derer  Ripienisten  mtlBen  wenigstens  auch  achte  seyn,  ncmlich 

zu  iedcr  Stimnie  zwev. 

Die  Imtrumentisten  werden  auch  in  verschiedene  Arthen  cinge- 

theilet,  als:  Violisien.  Hautboisleu,  Fleulenisten*  Trompetter  und 

Paucker.  NB.  Zu  dcnen  Violisten  gehoren  auch  die,  so  die  Violen, 

Violoncelli  und  Violons  spielen. 

Die  Anzabl  derer  Alummrum  Thomanae  Scholae  ist  55.  Diese 

55  werden  eingetbeilet  in  4  Chore,  nach  denen  4  Kirchen,  worinne 

sie  theils  musiciren*6).  theils  motetten  und  theils  Chorale  singen 

mliBen.  In  denen  3  Kirchen,  als  zu  S.  Thomd,  S.  Nicolai  und  der 

Nellen  Kirche  mliBen  die  Schtiler  allc  musicaWsen  seyn.  In  die  Pe- 

ters-Kirche  kommt  der  AusschuB,  nemlich  die,  so  keine  Mttsic  ver- 

stehcn,  sondern  nur  nothdorfftig  cinen  Choral  singen  konnen. 

56)  «Musiciron«  bcdcutct  bei  Bach  und  im  allKcmeinen  Sprachgebrauche 

seiner  Zeit,  weuu  es  sich  urn  die  Kirche  handelt,  inuiier  nur  die  Auffuhrung 

einer  von  obliguten  Iustrmnenten  bcgleiteteu  Figuralmusik. 
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Zu  iedweden  mtisicaliwheii  Chor  gehoren  wenigstens  3  'Soprani- 
sten,  3  Altisten,  3  Tenoristen,  und  cben  so  viel  Ilassinten.  damit,  so 

etwa  ciner  unpaB  wird  (wic  dcnn  sehr  offte  gcschieht,  und  besondere 

bey  itziger  Jahrcs  Zeit,  da  die  recepte,  so  von  dem  Schul  Medico  in 

die  Apothcckc  verschrieben  werdcn,  es  ausweisen  niUBen"))  wcnig- 

stens  cine  2  Chorigta  Motette  gesungen  werden  kan.  (NB.  Wie 

wohle  es  noch  beBer,  wcnn  dcr  Coctus  so  beschaffcn  ware,  dafi  maun 

zu  ieder  Stimme  1  subjccta  nchmen,  und  also  ieden  Chor  rait  lb".  Per- 
sohnen bestellen  konte.) 

Machet  deinnach  dcr  numcrus,  so  Musicam  vcrstehcn  mUBcn, 

36  Persohnen  aus. 

Die  Instrumental  Music  bestehet  aus  folgenden  Stimmen :  als : 

2  audi  wobl  3  zur   Violino  1 . 

2  biB  3  zur  —   Violino  2 

2  zur   Viola  1 

2  zur   Viola  2 

2  zuin      Violoncello. 

1  zum  — — —     Violon. 

2  auch  wohl  nach  Bcschaffenheit  3 

zu  denen                     9  Hautbois. 

1  auch  2  zum     Basson. 

3  zu  denen  —  - — —   Trompetten. 

1  zu  denen  —  — ~  Paucken.  ' 

summa  18  Persohnen  wenigstens  zur  Instrumental-Music. 

NB.  Fttget  sichs,  dafi  das  Kirchcn  Stllck  auch  mit  Floten,  (sie 

scynd  nun  a  bee  odcr  Traversieri, ,  componiret  ist  (wie  denn  sehr  offt 

zur  Abwechselung  geschiehcti  sind  wenigstens  auch  2  Persohnen 

darzu  nothig.  Thun  zusammen  20  Ittstrumentisten.  Der  Numcrus 

derer  zur  Kirchen  Music  bestellten  Persohnen  bestehet  aus  8  Persoh- 

nen, als  4.  Stadt  Pfcifern,  3  Kunst  Geigern  und  eineni  Gcsellen.  Von 

dercn  oualitiitcn  und  memVa/isclicn  WiBcnschafften  aber  etwas  nach 

der  Warheit  zu  erwehnen,  verbietet  mir  die  Bescheidenheit.  Jedoch 

57]  Die  Aluuinen  liebten  es  sieh  krank  xu  luelden,  oft  auf  Monate.  ja  Vier- 

tel-  und  halbe  Jahre;  die  verschriebenen  Arzneien  scbiittctcn  sic  aus  dem 

Feuster  und  labten  sieh  an  der  kraftitfen  Krankeukost.  Niclas  in  Eyrings  Bio- 

graphia  Acudtmica  (iottingcnsi$.    Vol.  Ill,  pag.  52. 
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ist  zu  eomideriren,  daB  Sic  theils  emeriti,  theils  auch  in  keinem  sol 

chen  exerdtio  Bind,  wie  es  wohl  scin  solte. 

Der  /Vow  da  von  ist  dieser : 

HerrReiche      zur  1  Trompctte™). 

Herr  GcnBmar  —   2  Trompette. 

vaeat    —    3  Trompette 
—  1'aucken 

vaeat    —  Violon. 

Herr  Gleditsch  —    1  JIautbois. 

Herr  Kornagel  —  2  Ilantbois. 

meat    —   3  Hautboi*  oder  Taille. 

Der  Gesellc      —  Basson. 

Had  also  fehlen  folgcndc  hCchstnothigc  suhjeeta  theils  zur  Ver- 

stiirckung,  theils  zu  ohnentbehrlichen  Stinimen,  ncmlich. 

2  FfWisten  zur  1  Violin. 

2  Fto/istcn  zur  2  Violin. 

2  so  die  J7o/«  spielen. 

2  Violoneellistcn. 

1  Violonist. 

2  zu  dcncn  Floten. 

Dieser  sieli  zeigendc  Mangel  hat  biBhero  zum  Theil  von  denen 

Studiosis.  nieistens  abcr  von  denen  Alumni*  mil  Ben  crsetzet  werdeu. 

Die  Herrn  Sludiosi  haben  sich  auch  darzu  willig  linden  laBen,  in 

Hoflnung,  daB  ein  oder  anderer  mit  der  Zcit  einige  Ergiitzligkeit 

bekommen,  und  ctwa  mit  eincm  stipendio  oder  honorario  (wie  vor 

W;  Dieser  war  miter  dor  gnnzcn  ehrenwerthen  Geaellschaft  der  cinzige 

horvorragendere  Musicus,  aber,  als  Bach  obiges  scliricb,  wclion  «'»4  Jahr  alt.  Die 
von  ihm  im  .Jalire  I  «»!•«>  crschienenen  'H  Quatricinia  fur  Ziuk  uud  drei  Posauneu 

besitzt  die  konigliche  Hibliothek  zu  Berlin.  Er  starb  IT.'U  uuverheirathet  »iin 
StadtpfeilTer  GaBgcn,  allwo  er  am  l>.  s»>r.  Vom  Schlag  geriiliret,  uuigcgunkcn 

und  tod  nach  HauBe  gctrageu  wordcu  ist«  Lcipziger  Leichenregister  ,  und 

wurde  mit  der  groCen  halben  Schulc  beerdigt.  Nacli  (ierber.  L.  II.  Sp.  2.V» 

war  er  am  5.  Febr.  KJH7  zu  WeiBenfels  geboren;  die  Leichenregister  lassen 

ihn  i»s  Jahr  alt  geworden  seiu. 

Herr  Rother 

Herr  Beyer 

meat 

meat 

\  Violine. 

2  Violine. 

Viola. 

Violoncello. 
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diesem  gewbhnlich  geweseni  wllrde  begnadiget  werden.  Da  nun 

aber  solches  nicbt  geschehen,  sondern  die  etwanigen  wenigeu  bene- 

fit ia.  so  ebedeni  an  den  Chorum  musirum  verwendet  worden,  succes- 

sive gar  eutzogen  worden5'').  so  hat  biemit  sicb  aucb  die  W  ill  fab  rig- 

keit  der  Studiosorum  verlohren;  denn  wer  wird  llmsonst  arbeiten, 

uderDienste  thun?  Fernerbin  zu  gedenckcn,  daB,  da  die  2  de  Violin 

uieistens.  die  Viola,  Violoncello  und  Violon  aber  allezeit  in  Ermau- 

j?elung  tUehtigerer  suhjectorum)  mil  ScbUlern  haben  bestellen  nillBen: 

So  ist  leicbt  zu  erachten,  was  dadurcb  dem  Vocal  Chore  ist  entgan- 

£en.  Dieses  ist  nur  von  Sontaglichen  Musiquen  beruhrct  worden. 

Soil  icb  aber  die  Fest-Tages  Musiquen,  als  an  weleben  in  dencn 

becden  Haupt  Kircbcn  die  Music  zngleicb  besorgen  inuB  erwebneu, 

so  wird  erstlich  der  Mangel  dcrer  benothigten  sufyecteu  nocb  deut- 

licher  in  die  Augen  fallen,  sindemablen  so  dann  ins  andere  Chor 

diejenigen  Scblller.  so  nocb  ein  nnd  andres  Instrument  spielen.  vol- 

lends  abgeben.  und  uiich  vollig  dern  beyhulffe  begebeu  muB. 

Hierneebst  kan  nicbt  unberilhret  blciben,  daB  durcb  biBberige 

reception  so  vieler  untUcbtigen  und  zur  Music  sicb  garuicht  scbicken- 

deii  Knabcn .  die  Music  notbweudig  sicb  hat  vergeringern  und  ins 

abuehnieu  gerathen  niliBeii.  Dcnn  es  gar  wohl  zu  begreiffen ,  daB 

ein  Knabe.  so  gar  nichts  von  der  Music  weiB,  ja  nicbt  ein  niahl  eine 

secundum  im  Halse  formircn  kan,  auch  kein  musicalisch  nature  I 

haben  kiinue :  consequcnter  niemahln  zur  Musk  zu  gebraucheu  sey. 

I  nddie  jenigen.  so  zwareinige  principiu  mitauf  die  Schule  bringen, 

doch  nicbt  so  gleich,  als  es  wohl  erfordert  wird.  zu  gebraucheu  seyn. 

Denn  da  es  kcine  Zeit  leiden  will ,  solche  erstlieh  jiibrlicb  zu  infor- 

miren.  biB  sie  gescbickt  sind  zuni  Ocbranch,  sondern  so  bald  sic  zur 

reception  gelangen,  werden  sie  mit  in  die  Chare  vertheilet.  und 

mlilk'n  weuigstens  tact  uud  /owfeste  seyn  Uni  bcym  Gottesdienste 

gebrancht  werden  zu  kbnneii.    Wenu  nun  alljahrlich  einige  von 

•Vt  Diese  »ben,Jicia«  inllfwen  an*  Ersparnissen ,  Vcr\v:iltiuif,r»iil»er.sfliii.S8eu 

u  flfgl  gew3hrt  worden  sein  ;  liesondere  Snnuuen  sind  dazn  nicbt  fUtSgeworfen 

w«»rd»Mi,  dn  diese  sonst  in  den  K  ire  lion-  nnd  Schnl-Hechnnnjren  zn  linden  seiu 

tuiiOten.  Ana  den  Mitteln  der  Nikolaikireiie  warden  sehon  zn  Knhuans  Zeit 

•Tnr  Berttellnng  der  Kirehen  Music*  jalnlieli  50  GHlden  =  4.'J  Thaler  Is  £gr. 

?»'zahlt,  anf  diese  Snmrae  kann  Bach  nicht  anspielen,  da  sie  regeliniiOig  weiter 
fttlUt  worden  ist. 
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denen,  so  in  tnusicis  was  gcthan  haben,  von  der  Schule  Ziehen,  und 

deren  Stellen  mit  andern  ersetzet  wcrden .  so  einestheils  noch  nicht 

zu  gebrauchen  sind .  mehrentlieils  aber  gar  niehts  kouncn .  so  ist 

leieht  zu  schlieBen,  dali  der  Chorus  musicus  sieh  vergeringern  mil  Be. 

Es  ist  ja  notorisch ,  daB  meine  Ilerrn  l^aantecessores ,  Schell  und 

Kuhnan,  sieh  schonder  Beyhlllfl'e  derer  Herrn  Studiosorum  bedienen 
niliBen,  wenn  sie  eine  vollstandige  und  wohllautende  Music  haben 

produeiren  wollen  :  welelies  sie  dann  auch  in  so  weit  liaben  priistiren 

kiinnen  da  so  wohl  eiuige  Vocali&tcn,  als:  Bassist,  und  Tenorist, 

ja  auch  Altist,  als  auch  Tmirumetttinten ,  besonders  2  Violisten  von 

Einem  HochEdlen  und  Hochweisen  Rath  a  parte  sind  mit  stipendiis 

begnadiget ,  mithin  zur  Verstarkung  derer  Kirchen  Musiquen  animi- 

ret  worden co) .  Da  nun  aber  der  itzigc  status  musices  gantz  anders 

weder  ehedem  beschaflen ,  die  Kunst  Urn  sehr  viel  gcstiegen ,  der 

gusto  sieh  verwunderens-wUrdig  geUndert,  dahero  auch  die  eheniah- 

lige  Arth  von  Music  unseren  Ohren  nicht  niehr  kliugen  will .  und 

mann  um  so  mehr  einer  erklecklichen  BeyhUlffe  bcnbthiget  ist,  da- 

mit  solche  subjecta  choisiret  und  bestellet  werden  kiinnen ,  so  den 

itzigen  wiM«W//tschen  gustum  assequiren.  die  nctten  Arthen  der  Music 

bestreiten,  mithin  im  Stande  seyn  kiinnen,  dem  Compositori  und  des- 

sen  Arbeit  satisfaction  zu  geben  .  hat  man  die  wenigen  benefiria ,  so 

ehe  batten  sollen  vermchret  als  verringcrt  wcrden .  dem  (J/wro  Mu- 

sico  gar  entzogen.  Es  ist  ohne  dem  etwasWnnderliches,  da  man  von 

denen  telltschcn  Musicis  praetendirct,  Sie  sollen  capable  seyn.  aller- 

hand  Arthen  von  Music ,  sie  komme  nun  ans  Italien  oder  Frauk- 

reich  ,  Engelaud  oder  Pohlen ,  so  fort  er  tempore  zu  mmiriren .  wie 

es  etwa  die  jenigen  Virtuosen .  vor  die  cs  gesctzet  ist .  und  welche 

es  lange  vorhero  studiret  ja  fast  auswendig  kiinnen,  Uberdem  auch 

quod  notandum  in  schweren  Solde  stchcu.  deren  MUh  und  FleiB  mit- 

hin reichlich  belohnct  wird .  praestiren  kiinnen :  man  solches  doch 

nicht  consideriren  will,  sondern  liiBet  Sie  ihrer  cigenen  Sorge  Uber. 

da  denn  mancher  vor  Sorgen  der  Nahrung  nicht  dahin  dencken  kan. 

Um  sieh  zu  perfectioniren ,  noch  weniger  zu  dktinguiren .  Mit  eiuem 

exempel  diesen  Satz  zu  erweisen.  darftman  nur  nach  DreBden  gehen. 

und  sehen.  wie  dasclbst  von  Kiiniglicher  Majestat  die  Musici  salari- 

60,  Vrgl.  Anhang  B,  IV,  B  unter  12. 
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ret  werden :  Es  kan  nicht  fehlcn .  da  denen  Musids  die  Sorge  der 

Nahrnng  benommeu  wird ,  der  chagrin  naehbleibet ,  aueh  Uberdem 

iede  Persohn  nur  ein  eintziges  Instrument  zu  eseeoUren  hat,  es  muB 

was  trefliches  und  excellentcs  zu  hiiren  seyn.  Der  SchluB  ist  dem- 

nach  leicht  zu  findeu,  daB  bey  cessirenden  benejiciis  mir  die  Kraffte 

benommen  werden,  die  Music  in  beBercn  Stand  zu  setzen.  Zum  Be- 

sehluB  finde  mich  geniithiget  den  numerum  derer  itzigcn  aktmnarum 

mit  anzuhilngen.  iedcs  seine  profectus  in  Musicis  zu  eroffnen,  und  so 

dann  reiferer  Uberlegnng  es  zu  UberlaBen,  ob  bey  so  bcwandten 

L'nistiiudten  die  Music  kiinne  fernerhin  besteben,  oder  ob  deren 

luebrerer  Verfall  zu  besorgen  sey.  Es  ist  aber  nothwendig  den  gant- 

zen  coetum  in  drey  Classes  abzutbeilen:  Sind  demnacb  die  braueh- 

baren  folgende : 

1)  Pezold,  Lange,  Btoll,  Praefecti.  Frick,  Krause,  Kittler, 

Pohlrettter,  Stein.  Burckhard,  Siegler,  Nitzer,  Keichhard, 

Krebs  major  und  minor,  Schoneman,  Heder  und  Dietel. 

Die  Motetten  Singer,  so  sich  noch  erstlieh  rnehr  per/ectioniren  inilBen, 

Urn  mit  derZeit  zur  Figural  Music")  gebraucbet  werden  zu  ktinneu, 

heiBen  wie  folget : 

(2 1  Jitnigke,  Ludewig  major  und  minor,  MeiBner.  Nelicke  major 

uud  minor,  Hillmeyer,  Steidel,  HeBe.  Haupt.  Suppius.  Seg- 

nitz,  Thiemc.  Keller,  Roder,  OBan,  Berger.  Lbsch,  Haupt- 
mann  und  Saehse. 

Die  von  lezterer  sorte  sind  gar  keine  Musid.  und  beisen  also: 

(3)  Bauer,  GroB,  Eberhard,  Braune.  Seymau,  Tietze62).  Heben- 

streit,  Wintzer.  OBer.  Leppert,  HauBius,  Feller.  Crell,  Zey- 

mer,  Guffer,  Eicliel  und  Zwieker. 

Summa.  1 7  zu  gebraucbende.  20  uoch  nieht  zu  gebraucheude.  uud 

17  uutUchtige. 

Leipzig,  d.  23.  Aug.  1730. 

Joh:  Seb:  Bach. 

Director  Mttsices.u 

In  einem  sebr  verbindlichen .  geschweige  denn  ebrerbietigen 

Tone  ist  dieses  Schreiben  eben  nieht  gehalten.   Man  vergleiche  nur 

t*»l  Bach  gebraueht,  wie  mau  sieht,  das  Wort  Figiirahnusik  iu  ciueui  en- 
gereu  Sinne,  der  die  Motette  nicht  einbegreift. 

62;  Jedeufalls  ideutisch  mit  dem  obeugciiannten  Johann  Tobias  Dieze. 
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Kuhnaus  Memoriale,  welclie  in  derselben  Saehe  Vorstellungcn  ma- 

chen*3;.  am  eine  Kmptindmig  davon  zu  bekonimen .  wie  neu  dein 

stiidtischen  Katlic  cine  solehe  Sprache  sein  mulite.  Dali  Bachs  schrof- 

ies  Auftreten  ibn  niclit  grade  ̂ enei^t  stimmeii  nioehte ,  zur  Abstel- 

luug  der  ?on  ihtn  aufgezeigtcn  MiBstuudc  zu  sehreiten,  lii Bt  sich 

denken.  Er  lieli  sogar  die  Denkschrift  mit  eiuer  gewisseu  Demon- 

stration zu  Boden  fallen.  Naeh  der  Sitzung  vom  2.  August  batte  dor 

Biirgermeister  Bach  rufcn  lassen,  um  ibm  den  bcwuBten  Verweis  zu 

ertheilen,  und  hatte  dabei  audi  gefragt,  ob  er  gcneigt  ware ,  fiir 

den  Magister  Pezold  den  wiKsenschaftlichen  Uuterrieht  selbst  wieder 

zu  ertheilen.  Mag  diese  rnterredung  nun  vor  Oder  naeh  dem  23.  Au- 

gust, dem  Datum  von  Bachs  Denkschrift,  stattget'unden  baben, 
jedenfalls  war  von  dem  Inbalte  derselben  zwiseben  beiden  die  Kede. 

Als  Dr.  Born  am  25.  August  wieder  eiuer  Bathssitzung  prasidirte.  in 

welcher  er  von  seiner  Unterredung  mit  Bach  Beriebt  erstattete.  batte 

er,  was  das  walirsebeinlicliste  ist.  die  Denkschrift  Bchon  iu  Handen. 

Oder  er  wulite  doch  ganz  hestinimt,  dab*  sie  unterwegs  mid  weB  Iu- 

halts  sie  war.  Was  er  vortrng,  war  aber  ntir  dieses:  der  Cantor  babe 

sehr  wenig  Lust  be/.eigt ,  die  in  Frage  stehende  Sehularbeit  wieder 

zu  ttberuehuieu,  es  wllrdc  da  her  geratben  sein.  uuumehr  dem  Magi- 

ster Krllgel  den  Uuterrieht  anzuvertrauen.  Die  versammelten  Rathe 

stimmten  zu.  und  die  gauze  Angelegcnhcit  war  erledigt8'). 

Aueh  spiiter  ist  man  nicht  wieder  oder  weuigstens  nicht  in  eiueiu 

Bach  giinstigen  Sinne  auf  seine  Antragc  zurUckgekommeti.  Sein  Brief 

an  Erdmann  lallt  es  vcrstandlich  dnrehklingen.  und  die  llaths-hVeh- 

uungsbiielier  erheben  es  zur  GewiBheit,  daB  bis  zum  Jabre  174*»  cine 

wirksame  Erhohung  der  zur  Unterhaltung  der  Kirchenmusik  in  der 

Thomas-  und  Nikolai-Kirehe  gewahrten  Mittel  nicht  eingetreten  ist. 

Solltc  aber  jemand  aus  dieseu  uncrf'reuliehcn .  pcinlichen  und 
beschiimenden  Yorgiingen  den  Sehlufi  Ziehen  wollen.  die  stiidtische 

Behorde  babe  eincn  gewisseu  Kit/.cl  getuhlt.  den  naeh  Lut't  und  Lieht 
verlangenden  Genius  ill  re  materielle  I  hcrmucht  luhlen  zu  lassen. 

babe  ihn  absichtlieh  niederzudrUeken  und  somit  indirect  anch  in  der 

Euttaltung  seines  vollen  kiinstlerischen  Vennogens  zu  hiudern  ge- 

t>;i  s.  Anhang  B,  IV. 

04  S.  Anhang B,  Ml. 
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sucht,  so  wlmle  das  als  ein  ganz  entschiedeuer  Irrthum  zu  bezeich- 

neu  sein.  Der  liath  war  wohl  zeitweilig  Uber  Bach  aufgebraeht  und 

lieB  sich  in  dieser  Stimmung  zu  einer  haBlichen  —  llbrigens  nur 

kurze  Zeit  durchgcfllhrtcn  —  MaBregcl  hinreiBcn;  er  bielt  auch 

uberallden  Beutel  geschlossen,  wo  es  seiner  Meinung  nach  unuiithig 

war,  es  sich  etwas  kosten  zu  lassen:  aber  absichtlich  gebiudert  hat  * 

er  das  Gcdeihen  der  von  Bach  geleiteten  Musik  nicht.  Wenn  der 

Blirgernieister  die  Jahrcs-Rechnungen  nachschlug,  so  konnte  er 

iin  Gegentheil  zahlenmaBig  beweiseu,  daB  in  den  letzten  Jahren 

flir  musikalische  Bedllrfnissc  bedeutend  mehr  bewilligt  und  ver- 

ausgabt  war,  als  frliher.  Eine  umfassende  Reparatur  der  groBen  * 

Thomas-Orgel ,  welche  390  Thaler  gekostet  hattc ,  war  allerdings 

schon  in  den  Jahren  1720  und  1721  vorgenommen  worden.  Ihr  folgte 

daun  aber  in  den  Jahren  1721  und  1725  eine  grlindliche,  fur  GOO  Tha- 

ler hergestellte  Erneuerung  der  »ganz  wandelbaren  und  schadhaften 

Orgel«  der  Nikolai-Kirche.  Iui  Jahre  1 725  wurde  an  der  groBen  Tho- 

mas-Orgel abcnnals  fUr  40  Thaler  reparirt,  zwei  Jahre  darauf  an  der 

kleinen  flir  15  Thaler,  und  im  Jahre  1730,  wo  Bachs  VerhKltniB 

zuin  Kathe  das  gespannteste  war,  bewilligte  dieser  eine  Sumnic  von 

50Thalern,  um  das  Rllckpositiv  der  Thomas-Orgel  selbstiindig  spiel- 

bar  zu  machen.  Im  Jahre  1720  waren  zwei  neue  »feine«  Violineu, 

eine  »dergleichen«  Viola  und  ein  Violoncell  zum  Kirchengebrauch  flir 

36  Thaler  angekauft  worden:  in  demselben  Jahre  lieB  der  liath 

<lurch  Bach  das  Florilegium  Portense  von  Bodenschatz  zum  Gebrauche 

der  Thomaner  bei  der  Kirchenmusik  flir  die  Sumnie  von  12  Thalern 

erwerben  65) .  Diese  Ausgaben  scheinen  uns  gering  auch  unter  Be- 

rllcksichtigung  des  hoberen  Werthes,  welchen  das  Geld  damals  hatte. 

Aber  sie  waren  es  nicht  im  VcrhiiltniB  zu  dem,  was  sonst  durch- 

schnittlich  flir  die  Musik  aufgewendet  zu  werden  pflcgte.  Und  doch 

waren  sie  es  wieder,  wenn  man  sie  mit  dem  vergleicht ,  was  eine 

Persoulichkeit  wie  Bach  zu  beanspruchen  berechtigt  war.  Der  Feh- 

ler  beim  damaligen  Rathe  lag  eben  darin,  daB  er  sieh  nicht  bewuBt 

war.  welch  eine  einzigartigc  Kraft  er  an  Bach  besaB ,  und  daB .  um 

(;.*»   1730  wurde  noeh  ein  Exemplar  dieser  Motettensammlung  eigeus  fiir 
den  (iebrauch  in  der  Nikolai-Kirche  anKesehafft;  es  kostete  10  Thaler;  im  fol- 
Kcnden  Jahre  abermals  eins  zum  Preisc  von  ?>  Thalern  fiir  die  Thomaskirehe. 

Das  erste  Exemplar  seheiut  demuach  nicht  gereieht  zu  habeu. 

SruiA,  J.  s.  B»ch.  11.  ti 
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eine  ungebinderte  Entfaltung  dersclbcn  zu  ennoglicben ,  das  Dop- 

pelte  und  Dreifache  an  materieller  FOrdemng  noeb  uicht  bingereiebt 

hiitte. 

Nacb  deu  letzten  Erfabrungen  war  Bacb  gegeu  seine  Bebiirde 

begreiHieberweise  auf  das  biichste  erbittert.  Er  erwog  jetzt  ernstlicb 

den  Gedauken,  Leipzig  zu  verlassen.  Hiitte  sich  ihm  in  diesen  Mo- 

naten  irgend  eine  vortbeilbafte  Aussiebt  eroffnet,  man  kann  siclier 

seiu,  daB  er  ibr  gefolgt  und  somir  sein  Tbomas-Cantorat  sehou  nacb 

siebeuJabren  zu  eineiu  fur  die  Stadt  Leipzig  wenig  rubnivollen  Ende 

gekoinmeu  ware.  Aber  dieses  war  niebt  der  Fall,  sonst  ware  Baeh 

wobl  niebt  auf  deu  Gedauken  verfalleu.  seiuen  .Jugcndfreund  Erd- 

mann,  der  mittlerweile  kaiserlieh  russiseber  Agent  in  Danzig  ge- 

worden  war,  zu  ersuebeu.  ihin  dort  eine  Anstelluug  zu  vennittelu. 

Was  wolltc  Baeb  in  Danzig  ?  Man  siebt.  cs  war  cin  ingrimmiger  Griff 

ins  Blaue  bineiu.  Aber  wir  verdanken  ibm  eineu  der  interessantesteu 

Briefe .  welcbe  von  unserm  Meister  vorbanden  sind. 

»Hoebwoblgebobrner  Ilcrr, 

Eucr  Hocbwoblgebobren  werden  einem  alten  treuen  Diener 

bestens  vTcaAren.  daB  er  sieb  die  Freibeit  ninunet  Ihnen  nut  diesen 

zu  incommodircn.  Es  werden  nunmebr  fast  4  Jabre  vertloBen  seyu. 

da  Euer  Hoebwoblgebohren  auf  mein  an  Ihnen  abgelaBenes  mit 

einer  glttigen  Antwort  mieh  begIUekten,!,i :  wenn  mich  dann  ent- 

siune,  daB  Ihnen  wegen  meiner  Fatalituten  einige  Xaebriebt  zu 

geben,  boebgeneigt  verlanget  wurde.  als  soli  solehes  bienuit  ge- 

borsamst  crstattet  werden.  Von  Jugend  auf  sind  Ibnen  nieine  Fata 

bestens  bewust,  bis  auf  die  mutation,  so  mieb  als  Capellmeister  naeb 

Ciitben  zobe.  Daselbst  batte  eineu  gnadigeu  und  Music  so  wobl  lie- 

benden  als  kennendeu  Furstcn.  bey  wclebem  aucb  venneiuete  meine 

Lebeuszcit  zu  bescblicBen.  Es  inuste  sieb  aber  fligen.  daB  erwebn- 

ter  Sercjiissimus  sieb  mit  einer  Berenburgiseben  PriuceBin  venniib- 

lete,  da  es  dann  das  Ansinnen  gewiuneu  wolte,  als  ob  die  mmica- 

liscbe  Inclination  bey  gesagteiu  Flirsten  in  etwas  laulicbt  werden 

«»«»  Im  December  1T2.">  war  Erduumu  zur  Onlmin^  not  h  wend  ijrer  An^ele- 
geuheiten  vou  Danzig  in  sein  Vaturlaud  Sachsen-Gotha  ^ereist.  Wie  ana  die- 

sen)  Briete  hervorgeht.  hatte  er  sich  aber  bei  der  Gelcgenhcit  mit  Bach  uicht 

gesehen. 
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wolte,  zuinahle  die  nelleFUrstin  schicne  eine  amusa  zu  seyn :  so  fllgte 

es  Gott,  daB  zu  hiesigein  Directore  Mitsices  und  Cantore  an  der  Tho- 

mas Schule  vociret  wurde.  Ob  es  inir  nun  zwar  aufanglich  gar  nicht 

austandig  seyn  wolte,  aus  einem  Capellmcistcr  ein  Cantor  zu  werden. 

WcBwegeu  audi  meine  Jtesolution  anf  ein  vierthel  Jahr  trainirete, 

jedoeh  wnrde  mir  diese  Station  dcrniaBeu  favorable  beschriebcn, 

daH  endlieh  |:  zumahle  da  nieine  Sohne  denen  studtis  zu  inclinirau 

sehienen  :|  es  in  des  Hochsten  Nahinen  wagete  und  inich  nacher 

Leipzig  begal)e,  meine  Probe  ablegete,  und  so  daun  die  mutation 

voruahme.  Hierselbst  bin  nun  nach  Gottes  Willen  annoch  bestandig. 

Da  aber  nun  1)  finde,  daB  dieser  Dienst  bey  weiten  nicht  so  erkleck- 

licb.  alt  manu  mir  ihn  beschriebcn,  2)  viele  Accidentia  dieser  Station 

eutgaugen,  3  ein  sebr  thcurer  Ortb  und  4)  eine  wunderliche  und  der 

Music  wcnig  ergcbcuc  Obrigkcit  ist ,  niithin  fast  in  stetein  VerdruB, 

Neid  und  Verfolgung  lebcn  muB.  als  werde  genothiget  werden,  mit 

des  Hiichsten  Be)  stand  meiuc  Fortune  auderweitig  zu  suchen.  Solten 

Euer  llochwolilgcbohrcn  vor  cincn  altcn  treuen  Diener  dasiges  Orthes 

eine  convenable  station  wi Ben  oder  linden ,  so  ersucbe  gantz  gehor- 

saii)8t  vor  mich  eine  hochgencigte  Recommendation  einzulegen ;  an 

mir  soil  es  nicht  manquirun,  daB  dem  hochgeneigtcn  Vorspruch  und 

istfercefiiOD  cinige  satisfaction  zu  geben,  mich  bestens  befiiBcn  seyn 

werde.  Meine  itzige  station  belaufet  sich  ctwa  auf  700  Thaler,  und 

wenn  es  ctwas  mchrere ,  als  ordinairement  Lcichcn  gibt ,  so  stcigeu 

nach  proportion  die  accidentia;  ist  aber  eincgesunde  Lufl't,  so  fallen 
hiiigegcn  auch  solchc  ,  wie  dcun  voriges  Jahr  an  ordhuiiren  Leicheu 

accidentia  liber  100  Thaler  EinbuBc  gchabt.  In  Thiiringen  kann  ich 

mit  400  Thalern  weiter  kommcu  als  hiesiges  Orthes  mit  noch  ciumahl 

so  viclen  hundcrten,  wcgen  der  excessiceji  kostbaren  Lcbensarth. 

Nunmehro  muB  doch  audi  mit  noch  weuigen  von  meinem  hauBlichen 

Zustande  etwas  erwehnen.  Ich  bin  zum  2u>n  Mahl  vcrheurathet  und 

ist  meine  crstc  Frau  seel,  in  Cothen  gestorben.  Aus  ersterer  Ehe 

sind  am  Lebcn  3  Sohne  und  eine  Tochter,  wie  solehe  Euer  Hoch- 

wohlgebohrcn  annoch  in  Weimar  gesehen  zu  haben,  sich  hochgencigt 

erinncrn  werden.  Aus  2u,rEhe  sind  am  Leben  1  Sohn  und  2  Tochter. 

Mcin  altester  Sohn  ist  ein  sfudiosus  Juris,  die  andem  bcyde  freqven- 

/iren  noch  eincr  primam  und  der  andere  2  dam  classem,  und  die  iilte- 

ste  Tochter  ist  auch  noch  uuverheurathet.    Die  Kinder  anderer  Ehe 

6* 
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sind  nodi  klein.  mid  tier  Knabe  erstgcbohrner  0  Jahr  alt.  Ingesamt 

aber  sind  sie  gebohrne  Musiri  und  kann  versicbern ,  daB  sehon  eiu 

Concert  cocalihr  und  iimtrumentaliter  mit  ineiner  Familie  formir&a 

kan ,  zuiuablc  da  meine  itzige  Fran  gar  einen  saubern  Soprano  Biu- 

ret, und  aneb  nieine  alteste  Toebter  niebt  schlimin  einsehlaget.  Ich 

Uberschreite  fast  daB  MaaB  der  Hiifligkeit  wenn  Euer  Hoehwohlge- 

bohren  mit  mehrern  incommodire,  derowegen  eilc  zum  Sehlutt  mit 

alien  ergebensten  respect  zeitlebens  verbarrend 

Euer  Hoehwohlgebohren 

gantz  gehorsamst  ergebenster  Diener 

Leipzig,  d.  2S  Octobria 

1 7 30.  Joh:  Sebast:  Bach.*  ft7) . 

Der  Brief  batte  niebt  den  gewMusehten  Erfolg:  Bacb  ist  in  Leip- 

zig geblieben.   Und,  wie  wir  mit  (Jrnnd  annehmen  dilrfeu:  endlicb 

docb  niebt  allzu  ungcro.  Wiiren  die  Verhilltnissc  wirklieb  unertriig- 

lieh  gewesen,  so  biitte  ein  Mann  von  seiner  Energie  zuvcrlassig  niebt 

eber  gerubt ,  als  bis  er  sieb  aus  ibnen  befreit  sab  :  und  bei  seinem 

groBen  Kufe  wllrde  ibm  das  aueb  niebt  grade  sebwer  geworden  sein. 

Wenn  Bach  mit  cineni  gewissen  Nacbdruek  Uber  die  hoben  Preise 

der  LehcnsbedUrfnisse  in  Leipzig.  Uber  die  I  nzulangliehkeit  und 

I  nsieberbeit  seines  Einkommens  klagt  —  die  Beredsamkeit .  mit 

weleber  er  in  der  Denkscbrift  die  finanziell  gltnstige  I.age  der  Dres- 

dener  Musiker  sebildert,  ersebeint  biernaeb  besonders  bedeutungs- 

voll  —  so  haben  ihn  voriibergebend  ungilnstige  llmstande  und  seine 

allgemeine  Verstimmung  offenbar  zu  sebwarz  sehen  lassen.  Man 

bra  ti  el  it  solebeu  Klagen  nur  ganz  cinfacb  die  Tliatsaebe  entgegen  zu 

setzen.  daB  Bacbs  Privatvcrhaltnissc  bei  seinem  Tode  wohlgeord- 

nete  waren.  daB  er  einen  bebaglieb  eingeriehteten  Hausstand,  ja  so- 

gar  etwas  Vcrmogen  binterlieB.   Wenn  sehon  Kubnan  meinte,  mit 

dem  Solarium  fix  urn  konne  ein  Musicus  wie  er,  der  immer  von 

seinen  Kuustverwandtcn  Zusprueb  erhalte,  aueb  den  Studeuten. 

67]  Adresse  fehlt.  —  Seit  icli  in  Band  I,  S.  7  .">.">  und  T(i4  f.  zwei  Brnch- 
stiicke  dieses  Briefes  utittheilte ,  bin  ieh  dnrch  Frenndesham!  in  Besitz  eiuer 

phottn,rraphisehen  Xachbildnng  de.s  ̂ anzen  Briefes  ̂ relangt.  Diem;! be  hat  er- 

geben,  daB  in  einer  der  S.  "">.*»  abgedrnekten  Z»'il«'ii  ein  \V'i>rt  ansgelassen  war. 

niiGerdein  noeh  ein  paar  andre  nnbedeutende  Yerseheu  dew  C'upisten  ,  welehe 
uiau  dnrch  Yergleiehung  leieht  entdeeken  wird. 
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die  rait  zu  Chore  gingen,  manche  Ergbtzlichkeit  machen  mtisse, 

und  iiberdics  ein  starkes  Hauswescn  habe,  keine  groBen  Sprltnge 

machen (:s  ,  wie  vicl  mehr  gait  dieses  von  Bach ,  dcsscn  Faniilie  so 

ungleich  starker  war,  and  dessen  Haus  kaum  irgeud  ein  durchreisen- 

der  K Hustler  vorbeiging.  DaB  cr  da  noch  zurlicklegen  konnte ,  will 

gewifi  etwas  heiBen.  Unter  dera  Neide  seiner  Kunstgenosscn  erkliirt 

er  zn  leiden.  Man  denkt  an  Gorner.  Aber  wohiii  hiitte  ein  Mann  wie 

Bach  gehen  konnen  und  keine  Neider  findcn  ?  GcwiB,  die  musikuli- 

schcn  Mittel  waren  dlirftig;  aber  dariiber  konnte  cr  sicb  vonAnfang 

an  nicht  t&uschcn  und  in  einigen  Bcziehungen  hatten  sic  sich  doch 

schon  gemehrt  und  verbessert.  Und  war  endlich  die  Haltung  derBc- 

hfirde  auch  nie  sonderlich  aufmunternd.  ja  zu  Zciten  gradczu  nieder- 

druckend  und  verletzend,  so  scbarf  war  —  das  muBte  Bach  einsehcn 

—  der  Gegensatz  zwischen  ihm  und  ibr  doch  nicht  geworden,  daB 

es  sich  hier  um  Sein  oder  Nichtsein  gehandelt  hUtte.  80  zog  denn 

die  dunkle  Wolke  allmahhg  vortibcr  und  der  Hinnnel  wurde  wieder 

bell.  Eincn  sehr  erheblichen  EinfluB  darauf  batte  ein  noch  in  dem- 

selben  Jahre  eingctrctencs  EreigniB ,  von  dem  man  iiberhaupt  sagen 

darf,  daB  es  die  glucklichste  Pcriode  von  Bachs  Leipzigcr  Zcit  cin- 

leiten  half. 

Im  September  hattc  der  ncugewahlte  Rector  der  Thomasschule 

Johann  Mathias  Gesner  die  Amtsflihrung  Ubernommeu.  Gesner  war 

1691  zu  Both  in  der  Nahe  von  Nlirnberg  geboren,  studirtc  in  Jena 

und  wurde  1715  Conrector  des  Gymnasiums  zu  Weimar  .  Hier 

wirkte  er  bis  1729  und  stand  sieben  Jahre  auch  der  herzoglichen 

Bibliothck  vor.  Dann  Ubcrnahm  er  die  Leitung  des  Gymnasiums  zu 

Anspach .  gab  aber  diese  Stellung  schon  nach  cinem  Jahre  wieder 

auf,  um  nach  I/eipzig  zu  gchen.  Auch  hier  hat  er  nur  bis  1734  ver- 

weilt.  Er  hatte  sich  verbindlich  gemacht  ncbcn  dem  Schul-Rcctorat 

nicht  zugleich  auch  cine  UnivcrsitUtsprofessnr  zu  bekleiden.  Da 

dieses  bei  den  Thomas-Rectoren  sonst  der  Fall  zu  scin  pflcgte.  so 

schiidigte  es  Gesncra  Stellung,  daB  grade  er  der  I  niversitat  fern 

hleiben  muBte.  AuBerdem  wies  ihn  seine  Begabung  entschieden  auf 

die  hochste  Lehrstufe.  Er  folgte  daher  1734  cinem  Rufc  an  die  Uni- 

6S  s.  Anhnng  B  IV,  D. 

*)•-»  S.  Baud  I,  S.  39». 
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versitat  Gbttingen ,  wo  cr  nach  langer  glanzender  Wirksamkeit  im 

Jahre  1761  gestorben  ist70).  Was  Gesner  fur  die  classische  Philo- 

logie  in  Deutschland  bedeutet,  wie  cr  das  Studium  des  Griechisehen 

neu  anrcgte,  zuerst  wieder  Inhalt  und  Form  der  alten  Schri  fits  teller 

von  hiiherem  Standpunkte  aus  betraehtete ,  und  die  bildende  Kraft  . 

derselben  in  sieb  und  seinen  Sehtllern  lcbcndig  werden  lieB,  weiB 

jeder  Philologe.  Von  hoherer  Wichtigkeit  fast  noeb  fllr  die  Verhalt- 

nisse,  deren  Darstellung  hicr  vcrsucht  wird ,  war  die  von  ihm  als- 

bald  entwiekelte  Begabung  als  leitender  Sebulmann.  In  ihm  hatte 

der  Kath  den  Mann  gefunden,  (lessen  er  bedurfte,  wenn  die  zur 

Hebung  der  Anstalt  getroffenen  VerwaltungsmaBregeln  nieht  vergeb- 

lich  sein  und  die  neue  Schulordnung  nieht  ein  todter  Buchstabe  blei- 

ben  sol  He.  Unter  Gesners  Leituiig  begann  eine  neue  Periode  der 

grlindlich  verfallenen  Schule.  Er  besaB  neben  reiehcm,  lebendigem 

Wissen  in  eminentem  Sinne  die  Gabe  anzuregen,  in  seinem  Charak- 

ter  paarte  sich  mit  Humanitat  und  Milde  Festigkcit  und  Ernst;  dem 

Rathe  gegentiber  zeigte  er  feine  Formen  ohne  doeh  Entschiedenheit 

vermissen  zu  lassen.  Es  konnte  nieht  ausbleibcn,  dftfi  er  sich  dessen 

hohe  Achtung  und  voiles  Vertrauen  bald  erwarb ;  ja  er  wurde  von 

Seiten  seiner  Vorgesetzten  mit  einer  Auszeichnung  behandelt,  welche 

beweist,  daB  es  ihnen  doeh  nieht  so  ganz  an  Sinn  fllr  geistige  Be- 

deutung  fehlte,  wie  man  naeh  Baehs  Erlebnissen  vielleieht  glauhen 

mochte.  Es  mag  hier  eine  von  seinem  Naehfolger  Johann  August 

Ernesti  berichtete  TbatKaehe  angefUhrt  werden.  Gesner.  der  schwaeh- 

lich  war,  und  wHhrcnd  seines  Rectorats  in  Leipzig  zweimal  sehwer 

erkrankte,  hatte  anfanglieh  seine  Wohnung  etwas  entfernt  vom  Schul- 

gebHude,  da  dieses  sich  im  Umbau  befand.  Um  ihn  der  Besehwer- 

lichkeit  des  Sehulweges  zu  Uberheben ,  wurde  er  auf  Kathskosten 

jedesmal  in  einer  SSnfte  zur  Schule  und  naeh  beendigtem  I'nterrieht 
wieder  in  seine  Wohnung  gesehafft.  Auch  insofern  erleichterte  ihm 

der  Rath  die  Austlbung  seines  Berufs.  als  er  ihn  von  der  Verpflich- 

tung  zur  Inspection  entband.  die  sonst  der  Rector  mit  den  drei  ober- 

sten  Lehrern  in  wochcnweiser  Abwechslung  zu  besorgen  hatte,  und 

70]  J.  Aug.  Ernesti  narrntin  dc  Jo.  Mutthia  (,'e*nvro  ad  Jhtrulctn  lluhnke- 
niton.  Addita  opnseulix  matnriis.  I7f>2.  pay.  :UMi  sequ.  —  H.  Saiippo,  Johann 

Matthias  (icsiier.  Weimar.  ls"»»'».  I. 
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die  nun  an  Gesners  Statt  der  rolhga  quartus,  Magister  Winkler,  ttber- 

nahm.  Unter  dem  Lchrercollegium  fiihrte  Gesner  ein  besseres  Ein- 

vernehmen  herbci  und  ging  ihnen  in  der  Amtsfuhrung  mit  glauzen- 

dem  Beispiel  voran.  Der  Liebc  der  Schiller  versicherte  er  sich  durch 

eine  ncuc  und  gcistvollc  Art  des  I'ntcrriehts ,  durch  nnermlldliehe 
Theilnahme  an  aller  Fortschritten  und  Ergehcn  und  (lurch  den  Ernst, 

mit  welehcm  cr  auf  Zucht  und  Sitte  bielt.  Er  fiihrte  die  neue  Schul- 

ordnung rait  Genauigkeit  dureh,  suchte  auch  cinzelne  Bestimmungen 

derselben  zu  erwcitcm,  zu  scharfcn  oder  den  vorgefundencn  Verhalt- 

nisscn  gemaB  abzuUndern.  So  wollte  z.  B.  die  Schulordnung  die 

lateinischen  Morgcn-  und  Alwndgebetc  durch  deutechc  crsctzt  wissen ; 

Gesncr,  der  auf  den  raUndlichen  Gebrauch  der  lateiuischen  Spraehe 

groBes  Gewieht  legte,  bcantragte,  cs  mochten  die  latcinischen  Gebcte 

wiedcr  hcrgcstcllt  wcrden.  weil  sonst  »>dic  rudite  und  ignoranz  noch 

mehr  Uberhand  nehmen  wilrde«7,j.  Auch  wurden  im  Jahrc  1733  auf 

scinen  Antrag  nach  MaBgabe  der  neuen  Schulordnung  deutsch  abge- 

faBte  Gesetze  fUr  die  Schiller  gedruckt72) .  Jcmand,  der  unter  Ges- 

ner die  Thoraasschule  bcsncht  hatte,  schilderte  sein  Wcscn  undThun 

in  folgender  anziehendcr  Weise:  »Er  richtete  sich  bci  der  Disciplin 

sehr  genau  nach  den  damals  crneucrten  Schulgesctzcn ,  strafte  mit 

vieler  Vorsicht  und ,  urn  nicht  zu  streng  zu  verfahren ,  imraer  ein 

paar  Tage  nach  cincr  begangencn  Unthat.  Dann  ersehien  er  Abends 

nach  dem  Gebcte.  wcnn  die  Motette  gcsungen  war,  im  Zirkel  der 

Schiiler.  lieB  den  Verbrecher  hervortreten,  schilderte  mit  Ernst  und 

Nachdruck  das  Unerlaubtc  und  Strafwlirdigc  der  begangencn  That 

und  bestimmtc  dann ,  den  ttbrigen  zur  Warming,  die  beschlossene 

Strafe.  Diesc  Strafertheilung  wirkte  unglaublich  vicl,  und  um  desto 

mehr,  da  er  in  allgemeiner  Achtung  stand.  Wochcntlich  muBten 

ihra  die  Schttler,  selbst  die  sonst  davon  ausgcschlossencn  Externi, 

ihre  Diaria  liberrciehen,  und  bci  der  Zurllckgal)e  fanden  sich  sicht- 

bare  Spurcn,  daB  cr  keincs  libergangeu  hatte.  Bei  Ernesti  geschah 

dies  anfangs  auch,  abcr  nur,  wie  vonnals,  von  den  Alumuis,  ward 

71  Rathsacten  »Die  Sehule  zu  61.  Thomae  betr.  Fa  sc.  I.«  sign.  VIII.  B.  ">, 
und  zwar  die  am  ScIiIubbc  des  Fascikeb  befindliehen  -Anine ro k ungen  liber  die 

Ordnung  der  Sehule  zu  St.  Thomas,  1.  Des  Ilerm  (ivsiwrs  Lit.  A.: 

72  »E.  E.  HochweiHen  Katlis  der  Stadt  Leipzig  Gesetze  der  Schule  zu  S. 

THOMAE.  Leipzig,  druckts  Ik-rnhard  Christoph  Breitkopf.  1733..  \.  3«J  S.f>. 
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aber  bald  ganz  unterlassen,  da  diescr  die  Diaria  gewtthnlieh  nicht 

zurliekgab.  Sonst  war  Gesncr  sehr  hcrablassend  und  licbreich  im 

Umgange  mit  den  Schtilern,  besuchte  sic  selbst  in  der  Singstunde, 

wohin  sonst  nicht  leicht  ein  Rector  kam.  und  hortc  mit  Vergniigcn 

die  aufgefllhrten  Kirchenstttcke.  Traf  er  jcinand  in  seiner  Zclle  ttber 

einer  Arbeit,  die,  wenn  sic  anch  nicht  in  den  ISchulplan  paBte,  doeh 

nlitzlich  war,  z.  B.  cincn,  der  sieh  mit  Abschreibcn  einer  Vorsebrift 

besehHftigte,  so  fuhr  er  nicbt  mit  Ungestttm  auf  ibn  los,  sondcrn  em- 

pfahl  ihm.  wenn  er  Talent  fUr  Kalligraphie  bemerkte.  wiederbolte 

Ubung  in  Nebenstnnden,  weil.  wie  er  sagte.  der  Staat  Subjecte  von 

mancherlei  Talcnten  und  Fertigkcitcn  bedlirfe.  Allen  gab  er  hei 

ahnliehcn  Gelegenbeiten  die  Lehrc:  Thot  nur  immer,  was  einen 

bestimmten  Nutzen  bat  und  wovon  ihr  cinmal  in  eurem  Bcruf  Ge- 

braucb  machen  konnt7:,  «. 

Bach  und  Gesncr  kannten  cinander  scbon  von  Weimar  her.  Die 

Bekanntschaft  wurdc  crncuert  und  crhol)  sich  bald  zu  cincm  herz- 

lichen  collcgialischen  VerhaltniB.  I'nser  GcwHhrsmann  hat  eben  cr- 
zahlt.  welehe  Theilnahmc  Gesner  Bachs  inusikalisrhcn  Bestrebungen 

entgegenbrachtc,  wie  er  sich  an  scincn  Aufftihrungcn  crfrentc  und 

ihn  selbst  in  den  Singstunden  besuchte.  Aueh  bemlihte  er  sich  an- 

derweit,  der  Musikpflegc  an  der  Sehule  Vorschub  zu  leisten,  so  wcit 

das  in  seinen  Krilften  stand,  und  als  Bach  im  Jahre  1732  eine  hand- 

schriftliche  Sammlung  von  Motettcn  und  Kcsponsorien  fur  die  Tho- 

maner  anlcgcn  wollte.  verwandte  er  sirh  selbst  beim  Rath  fUr  die 

Kostcn  und  erhielt  die  nothige  Summe  auch  bewilligt74) .  Er  besaB 

ein  fllr  Musik  sehr  empfangliehes  GemUth  und  wuBte  Barbs  GrfiBe 

vollauf  zu  wUrdigen.  Jahre  lang  hat  ihn  der  Uberwalrigendc  Ein- 

druck  nicht  verlassen.  den  das  Wirken  dieses  machtigen  Kllnstlers 

auf  ihn  machte.  Beredtes  ZeugniB  davon  legt  die  Anmerkung  ah, 

T>\  llistoria  Sclwlarum  Lipsit:n*utm  col/ecfa  a  Joh.  Frid.  Kuhlern,  pastore 

Taitchvmi.  1776  $«qq.  pmj.  160.  Eiu  Manuscript,  das  die  kimigliche  offentliche 

Bibliothek  zu  Dresden  aufbewahrt.  Zu  dem  ohm  mitgetheilten  filtft  der  Ver- 

fasser  norh  hinzu :  »Diese  liemerk  unpen  sind  aus  dera  Mtinde  eines  seiner  Schil- 

ler, der  oft.  und  immer  mit  EnthusiamniM  von  seines  proBeu  Lehrers  Vcrdien- 

sten  sprach--. 
74  Rechniingcn  der  Thomas-  und  Nikolai -Kirche  1732—173:$,  S.  19  und 

S.  60, 
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welchc  er  in  seiner  173S  crschicncncn  Ausgabe  der  Institution es  ora- 

toriae  des  Marcus  Fabins  Quinetilianus  zu  einef  Stcllc  I.  12.  3) 

macht.  wo  Quinctilian  davon  redet,  daB  der  Menseh  die  Fiihigkeit 

besitze,  vieles  zu  gleieher  Zeit  zu  ttbersehen  und  zu  thun,  und  als 

Beispiel  die  Cither-Spieler  anflibrt,  welche  zu  gleieher  Zeit  im  Gc- 

sange  Worte  und  Tone  hbren  lieBen.  dazu  auf  der  Cither  spielten  • 

und  mit  dem  FuBe  den  Takt  raarkirten.  Hierzn  bemerkt  Gesner: 

omnia,  Fabi,  paucissima  esse  dicer  es,  si  viderc  tibi  ab  infer  is 

excitato  contingeret ,  Bachium,  ut  hoc  potissimum  utar ,  quod  metis 

non  ita  pridem  in  Thomano  Lipsiensi  collega  fuit :  manu  utraque  el 

digitis  omnibus  tractantem  vel  polychordum  nostrum,  multas  unum 

cit  haras  complexum,  vel  organon  Hlud  organorum,  cuj'us  infnitae  nu- 

mero  tibiae  follibus  animantur,  hinc  manu  utraque,  illinc  7&  velocis- 

simo  pedum  myiistcrio  pcrcurrentem.  solumque  clicicntem  plura  diver- 

sissimttrum ,  sed  eorundem  consentientium  inter  se  sonorum  quasi 

agmina:  /tunc,  inquam,  si  videres,  dam  illud  agit,  quod  plures  citha- 

risfac  cestri  et  sexcenti  tibicincs  non  agerent.  non  una  forte  voce  ca- 

ne n  tern  citharocdi  instar ,  suasque  peragentem  partes ,  sed  omnibus 

eundem  intenfum  et  dc  XX X  vel  XXXX  adeo  symphoniacis,  hunc 

nutu,  afterutn  supplosione  pedis,  tertium  digito  minaci  revocantem  ad 

rhythmos  et  ictus  ;  huic  summa  voce,  ima  alii,  iertio  media  praeeuntem 

tonum,  quo  utendum  sit,  unumque  adeo  homincm.  in  maximo  conci- 

nentium  strepitu,  cum  difficillimis  omnium  partibus  fungatur,  tamen 

eadem'*]  stafim  animadvert  ere,  si  quid  et  ubi  discrepet ,  et  in  ordine 
continere  omnes,  et  occurrere  ubique,  et  si  quid  titubetur  restituerc, 

membris  omnibus  rhythmicum ,  harmonias  unum  omnes  arguta  aure 

metientem,  voces  unum  omnes,  angustis  unis  faucibus  edentem.  Maxi- 

mus  alioquin  antiquitatis  fautor ,  multos  unum  (Jrpheas  et  viginti 

Arionas  complexum  Bachium  meum,  et  si  quis  illi  similis  sit  forte, 

arbitrary.  »Dies  alles.  Fabius,  wllrdest  du  fllr  geringfligig  ha  1  ten, 

wenn  du  von  den  Todten  erstehen  und  Bach  sehen  kbnntest  :ich 

flihre  grade  ihn  an,  weil  er  vor  nieht  langer  Zeit  auf  der  Thomas- 

Rchule  zu  Leipzig  mein  College  war;  ,  wic  er  mit  bciden  Hiinden  und 

75)  Iiu  Original  Mir.  was  ein  Druokfehler  sein  mnB.  Offenbar  will  (iesncr 

die  Ausfilhriing  einer  Stelle  beachreiben,  wo  Hiinde  und  FiiGe  sich  in  Gegen- 

bewegung  befinden. 

76]  Wird  tttndem  hciGcn  sollen;  tadem  giebt  kaum  einen  Sinn. 
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alien  Fingern  das  Clavier  spielt,  welches  die  Time  vieler  Cithern  in 

sich  faBt,  oder  das  Instrument  der  Instruments ,  dessen  unzahlige 

Pfeifen  dnrch  Balge  beseclt  wcrdcn,  wie  er  von  hier  aus  mit  beiden 

Hiinden,  von  dort  her  mit  hurrigen  FiiRen  iiber  die  Tasten  eilt  und 

allein  eine  Mehrlieit  von  ganz  versehiedencn  aber  doeh  zn  einauder 

•passenden  Tonreihen  hervorbringt:  wenn  dn  diescn,  sag  ich,  sahest, 

wie  er,  wahrend  er  vollbringt,  was  mcbrc  eurer  Citherspieler  und 

tausend  Flotenblaser  vereint  nicbt  zu  Staude  briiehtcn,  nieht  etwa 

nur  eine  Melodic  singt,  wie  eincr,  der  zur  Cither  singt,  und  so  seine 

Aufgabe  lost,  sondern  auf  alle  zugleieh  achtet,  und  von  drciBig  oder 

gar  vierzig  Musikeni  den  einen  dnrch  cinen  Wink,  den  andern  dnrch 

Treten  des  Takts,  den  dritten  mit  drohendem  Finger  in  Ordnung 

halt,  jencm  in  holier,  diesem  in  tiefer,  dcm  dritten  in  mittlerer  Lage 

seinen  Ton  angiebt.  und  daB  er  ganz  allein,  im  lautes|cn  Gettin  der 

Zusammenwirkeuden,  obglcich  er  von  alien  die  schwierigste  Auf- 

gabe hat,  doeh  sofort  bemerkt,  wenn  und  wo  etwas  nieht  stimmt 

und  alle  zusammenhiilt  und  Hbcrall  vorbeugt  und  wenn  es  irgendwo 

sehwankt  die  Sicherheit  wieder  herstellt,  wie  der  Khythmns  ihni  in 

alien  Gliedern  sitzt,  wie  er  alle  Harnionien  mit  scharfem  Ohre  erfaBt 

und  alle  Stimmcn  mit  dcm  geringen  Umfange  der  eignen  Stimme 

allein  hervorbringt.  Ich  bin  sonst  eiu  groBer  Verebrer  des  Alter- 

thums,  aber  ich  glaube,  daB  mein  Frcund  Bach,  und  wer  ihm  etwa 

ahnlich  scin  sollte,  viele  Manner  wie  Orpheus  und  zwanzig  Sanger 

wie  Arion  in  sich  schlieBt  77>. 

Bei  solehen  Gefllhlcn  der  Bewunderuug  und  Zuneigung,  welebe 

Gesner  Bach  gegcuuber  hatte,  muBte  ihm  daran  licgen,  dem  Col- 

legen  die  I'nbcquemlichkcitcn  seines  Schulamtcs  mngliehst  wenig 
empfindlich  zu  machen,  und  ihn  auch  dcm  Kathc  gcgcnliber  wieder 

in  eine  bessere  Stcllung  zu  bringeu.  DaB  er  beides  gethan  bat, 

konnen  wir  aus  zwei  Antriigcn  sehen,  die  er  an  den  Kath  richtete, 

77]  Der  erste,  welchcr  auf  diese  Stellc  aus  Gesuers  Coramentar  aufmerk- 
sam  machte,  war  Constantin  Bellcrinann  im  runuiHswt  Muaarum  s.  iiber  diesen 

Band  I,  S.  Sol  S.  11  ,  spiiter  zog  sie  von  neucm  liervor  Johann  Adam  Hiller, 

liflbensbesclircibuntfen,  Krster  Theil.  Leipzig,  17M.  S.  27 — 29.  Ieh  pebe  eine 

llberaetzuntf,  weil  dieselbe  von  Siebitfke ,  Museum  beriihmter  Tonkiinstler. 

2.  Band,  8.  21  ff.  und  aueh  von  Wiuterteld ,  Evang.  Kircheufces.  Ill,  S.  201  f. 

theilweise  falsch  ubcrtragen  ist. 
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und  dereu  Gewahrung,  da  es  eben«Gesner  war.  der  sie  stellte.  wohl 

sieher  erfolgt  ist.  Bach  war  von  dem  wisscnschaftlichen  Unterrichte, 

wenn  er  rich  audi  meisteus  vertreten  licB,  higher  dooh  nooh  nicht 

vbllig  frei  gewesen,  er  hatte  wenigstens  im  Falle  der  Noth  immer 

zur  AushUlfc  bereit  sein  mtlssen.  Gesner  kcIiIu^  nun  vor,  der  Rath 

mbge  die  Kirchen-Inspection  liber  die  Alumnen  wabrend  dcrWochen- 

tage  diirchaus  deni  Cantor  Ubertnjgen,  wabrend  er  sie  bis  jetzt  nur 

am  Freitag  gehabt  hatte ,  denn  init  seinen  Funetionen  verkniipfe 

sich  dieselbc  am  nattirlichsten.  Hierfllr  nnd  fUr  ein  paar  Singstun- 

den  inoge  man  ihn  dann  vom  wissenschaftlichen  IJnterrieht  giinzlich 

entbinden  7sj.  Vermuthlich  stellte  Gesner  diescn  Antrag  als  der  Ma- 

gistcr  Pezold  gestorben  war  (30.  Mai  1731)  nnd  beim  Eiutritt  einer 

neuen  I^ehrkraft  sich  das  VerhaltniB  leicbt  in  etwas  andrer  Weise 

regeln  lieB.  Die  Conrectorstclle  trat 'Anfang  1732  Jobann  August 

Erncsti  an.  Wabrend  der  Vaeanz  waren  an  Aceidentien  fiir  den  Con- 

rector  eingekonnnen  120  Gulden  lOggr.  5  Pf.  Hiervon  erhielten  die 

Pezoldischen  Erben  40  Gulden.  Das  ubrige,  bat  Gesner  den  Rath, 

unter  Kector.  Cantor,  Tertius  und  Quartus  zu  gleicben  Thcilen  zu 

vertheilcn.  Lehrstunden  in  Vertretung  des  Conrectors  hatte  Bach 

zwar  nicht  gegcben.  aber  die  Keibe  der  Ins]>ection  wardocb  haufigcr 

an  ihn  gckomuien.  Also  scbrieb  Gesner.  Die  Iufonnation  bat  zwar 

Herrn  Bachcn  keine  Htlbe  gemaeht.  Docb  bofft  er  diesmal  in  glei- 

chem  Theile  mit/.ngehen,  weil  er  bei  der  letzten  Distribution  nach 

des  Hectors  Ernesti  Tode  vorbei  gegangcn  wordcn7,•,'.  Hicrmit  bat- 

ten denn  die  "Gehalts-VcrkUminerungenc  wohl  ihr  Ende  erreicbt. 

Bach  war  freilich  nicht  so  leicht  zu  verstthnen.  Hartmickig.  wie 

er  seine  Ziele  zu  verfolgen  pflegte ,  hegte  er  auch  einmal  gefaBte 

Antipathien.  Als  er  im  Jahre  1733  dem  Konig-Churfursten  die  ersten 

beiden  Abtheilungen  seiner  Hnioll-Mcsse  widmetc,  bezeichnete  er 

in  dem  Begleitsebrciben  als  Zweck  diescr  Widmung  ganz  unum- 

wunden  die  Verleihung  einer  Hofcbargc.  Er  babe  in  seiner  Stcl- 

lung  cine  und  andere  Beschrankung  uuvcrschuldeter  Weise,  audi 

je  zuweilen  cine  Vcrminderung  seiner  Aceidentien s0)  cmpfinden 

7S,  Katliwteten  si.  a.  0. 

79;  Ruthsacten  -Die  Schulc  zu  St.  Thmnae betr.  Fate.  II.-  »ij;n.  VIII.  B.fl. 

Mr  »Accitleutien-  hicr  in  der  alltfcnieinen  Redcutiiug  als  zuHilli^  bei  auBer- 

gewohnlichen  (ielegeuheiteu  eiulmifciitlo  Older.  Die  Aceidentien  filr  Leiehen- 
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mussen.  Dieses  wcrdc  alsdann  tufhuren.  Aber  obgleich  die  gc- 

wUnschtc  Auszciehnung  einstweileu  noeli  nicht  erfolgte,  haben  sieh 

doeh  ernstlichc  Differenzen  zwischeu  Bach  and  dem  Kathe  nicht 

wieder  ereignct.  Mau  hatte  sich  nun  gegenseitig  kennen  gelernt  und 

suchte  forthin  mit  einandcr  auszukommen.  Glinstiger  als  sie  jetzt 

war,  konnte  Bachs  Lagc  in  Leipzig  nicht  werdcu.  Er  vcrfligte  Uber 

den  bcruhmtesten  Musikverein  dcr  Stadt,  der  ihm  auch  fiir  die  Kir- 

chen- Auffuhrungen  nlitzlich  war:  trcffliche  Schiller,  wie  Johann 

Ludwig  Krebs,  der  Sohn  seines  alten  weimarischen  Schlilcrs  Tobias 

KrebgM),  und  seine  eignen  drei  altesten  SOhnc,  die  damals  schon 

den  Namen  bedeutender,  odcr  doch  vielvcrsprcchender  Klinstler 

vcrdicnten.  standen  ihm  in  seiner  ThHtigkeit  mit  wirksamcr  Hlilfc 

zur  Seitc.  In  der  Neuen  Kirchc  fungi rte  cin  ihm  ergebener  Musi- 

ker,  an  die  Orgel  der  Nikolaikirche  hatte  er  im  Jahre  1730  scinen 

frtlhcren  Schiller ,  den  bishcrigen  weimarischen  Kammermusicus 

Johann  Schneider  gebrachtsi  .  Ks  bezcugt  abermals  Bachs  Ansehen 

und  EinfluB,  daB  sich  unter  den  Aspiranten  auf  die  freigewordenc 

Organistenstelle  zwei  seiner  ehemaligcn  Schiiler  befanden.  Mit 

Schneider  concurrirtc  der  treflTliche  Johann  Caspar  Vogler,  Hofor- 

ganist  zu  Weimar  S3i,  aber  man  fand.  daB  Vogler  die  Gemeinde  irre 

gemacht  und  zu  schncll  gcspielt  habe ;  deshalb  wurde  Schneider 

vorgezogen.  Dcrselbc  war  zuglcich  cin  tUchtiger  Violinist  und  koonte 

bei  besondcru  Gclegenhciten  auch  anderweitig  von  Bach  verwendet 

werden.  Seine  Stelle  hat  er  bis  lange  Uber  Bachs  Tod  hinaus  be- 

klcidetM).  Zu  all  diesem  kam  nun  als  lctztes  und  bestes  Gesners 

Freundschaft  und  seine  zu  Gunsten  der  Musik  gcltcnd  geniachte 

bestattungen.  Trauungen,  der  Antheil  dos  Cantors  an  dein  auf  don  Scbiilerum- 

gangen  gesainmeltcn  Gelde,  warcn  gesetzlich  normirt. 

si    S.  Band  I.  S.  '.17  f. 
82  S.  Band  I.  S.  Old.  Als  Schneiders  Antrittsjahr  ist  di»rt,  nach  Walther, 

1729  angegeben.  Dies  ist  falsch;  die  Stelle  wurde  allerdings  1721)  vacant,  aber 

erstzum  1.  August  1730  Schneider  Ubertragen ;  s.  Leipziger  Rathsacten  VII. 

B.  108.  Pol.  lllb. 

83)  S.  Band  I,  S.  516  f. 

84)  Rathsprotokolle  voui  18.  Aug.  1704  —  1.  Sept.  1753.  Fol.  161»».  Im 

Jahre  1700  erbat  sich  Schneider  einen  Substituten  und  erhielt  ihn;  Leipziger 

Consistorialacten  »Praeaentationes  und  Conjinnationes  derer  OrgantBtcn  bey  der 
Kirehe  zu  St.  Xicolai.  No.  121*. 
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hobe  Autoritat.  DnB  Bach  dieses  als  ein  Gltlck  empfand.  darf  man 

selbstverstandlich  nennen,  wenn  es  aueh  an  Beweisen  dafttr  man- 

gelt.  Eine  Parodirung  der  zum  Geburtstage  der  Furstin  von  Anhalt- 

Cothen  im  Jahre  1726  componirten  Gratulations-Cantate  mbchte  man 

gem  auf  Gesner  beziehen*5,,  docfa  fehlt  es  dazu  an  genugenden  An- 

haltepunkten.  Als  ein  ZeugniB  ih res  eintriiehtigen  Wirkeus  kann 

aber  der  feierliche  Schulaetus  angesehen  werden,  mit  welchem  am 

5.  Juni  1732  das  vergriiBerte  nnd  besser  eiiigerichtete  Sehulgebilude 

eingeweiht  wnrde.  In  der  lateinisclien  Rede,  welche  Gesncr  bei  die- 

ser  Gelegenheit  hielt.  unterlieB  er  nicbt,  aueh  der  auf  der  Anstalt 

gellbten  Musikpflege  mit  einigeu  warmen  Worteu  zu  gedenkeus,i  . 

wahrend  Baeh  eine  von  dem  Collegen  Winkler  gedichtete  Cantate 

auffuhrte.  Die  Mnsik  zu  dieser  —  Ubrigens  herzlich  sehleehteu  — 

Diehtung  ist  nicht  bekannt . 

IV. 

Die  Ordnnng  des  lutherisehen  Gottesdienstes  in  Chursachsen 

grllndete  sich  auf  (lie  Agendo  Herzog  Heinrichs,  welehe  im  Jahre 

1540  publicirt  wurde.  Die  Agende  hatte  nicht  sowohl  den  Zweck, 

ttberall  in  den.  damals  noch  herzoglichen,  saehsischeu  Landen  eine 

vfillige  GlcichmUBigkeit  des  Cultus  herzustcllen ,  als  vielmehr  nur 

die  Grundlinien  anzudeuten ,  innerhalb  derer  die  cinzelnen  Gemein- 

den  nach  ihrcm  Wunsch  und  BediirfniB  sich  den  Gottesdienst  ange- 

messen  gestalten  kbnnten.  So  war  es  aueh  Lathers  Meinuug  gemUB. 

der  in  seiner  Schrift  Uber  die  deutsche  Messe  und  Ordnung  des  Got- 

tesdienstes  (Wittenberg.  1520  mit  l)esonderm  Nachdruck  betont, 

ein  jeder  mbge  in  ehristlicher  Freihcit  nach  eignem  Gefalleu  von 

seinen  Vorschliigen  nur  Gebrauch  machen,  »wie,  wo.  wann  und  wie 

lange  es  die  Sachen  schickten  und  forderteu«.  Das  ist  denu  wirklich 

gescheheu  und  fortgesetzt.  aueh  nachdem  die  im  Jahre  1580  ausge- 

gebene  Kirchenordnung  des  Churfllrsten  August  sich  die  HerbeifUh- 

h:»  S.  Band  I.  S.  765  f. 

Stallbaiun,  Die  Thomassrliule  zu  Leipzig.  S.  <»9,  Aumerkung.  —  In 

der  Tags  zuvor  aus<?eschickten  Kinladungssehrift  wiiuaelit  Ueaner,  daC  die 

Thouianer  sein  uiochteu  "juveues  ad  humauitatem,  quae  I  Uteris  censetur  et  musice, 

probe  instituti  atque  exculti«.   S .  11  daselhst., 

bT,  S.  Auhang  B.  X,  4. 
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rung  einer  griiBeren  i'bereiustinimung  tier  Gottesdienstorduung  in 

den  versekiedeuen  Stadtcn  und  Dorfern  ausdrllcklick  zuui  Ziel  ge- 

setzt  katte.  So  gab  es  auck  ini  Leipziger  Cultus  Gebraucke.  die  ikm 

sein  besouderes  Aussekeu  verlieken.  Die  lutkeriseke  Gottesdienst- 

ordnang  stellt  sick  als  eine  Lmbildung  der  katkolisckeu  MeBkand- 

lung  dar.  In  mancken  Often  und  Gegendeu  entfernte  man  siek 

rascker  und  weiter  von  derselben;  in  Leipzig  wurde  ein  engererAn- 

schluB  langere  Zeit  und  auck  uoch  wakrend  Bucks  Wirksamkeit  ge- 

wakrt.  Er  offenbarte  nick  theils  in  auBerlieken  Cereuionien  und  Er- 

sckeinungen ,  wie  z.  B.  in  dem  (Jebrauck  des  Ghickckens  bei  der 

Consecration  von  Brod  und  Wcin  fur  das  keilige  Abendmakl.  in  der 

Beibelialtung  von  MeBgewandern  und  Ckorhemden  fiir  die  fungireu- 

deu  Geistlicken  und  Ckorknaben ,  theils  in  der  fortgesetzten  Pflege 

der  Originalformen  gewisser  Thcile  des  katkoliscbcn  Cultus  und.  ini 

Zusammcnkange  damit  eiueni  ausgedeknteren  Gebraucke  der  latei- 

niscken  Spracke.  Diese  Gewoknkeit  mackte  sick  selbst  ini  auBergc- 

woknlicken  kircklicken  Leben  sekr  benierkbar  geltend.  Die  nock  zu 

Bachs  Zeit  nickt  ungebraucklickcn  testanientarisekcn  Stiftungen. 

welcke  fiir  offentlieke  Absingung  von  gewissenCkoralen  in  der  Kircke 

am  Sterbetage  des  Stifters  den  Thomanem  ein  Legat  bcstimniten, 

klingeu  deutlick  an  katlioliscke  Auschauungen  an  1  .  Auck  bei  den 

Uingiingeii  der  CkorsckUler  durcli  die  Stadt  waren  ncbeu  deutscken 

Gesiingeii  nock  lateinische  Ilymuen  und  Kcsponsoricu  Ublick.  Es 

feklte  nicht  an  angstlicken  GemUtkern ,  welcke  die  auflallige  Aku- 

lickkeit  des  protestantischeu  Cultus  zu  Leipzig  mitdem  katkolisckeu 

Cultus  gern  beseitigt  geselien  batten.  Der  Uath  selbst  glaubte  ini 

Jakre  1702  die  Sacke  eininal  in  die  Hand  uekmen  zu  iiiiisseii .  und 

wandte  sick  unter  dem  13.  Februar  an  den  Koiiig-Ckurfrtrsteii  mit 

der  Bitte,  daB  andiicktigc  und  in  den  Kircken  des  sacksiscken  Lan- 

des  approbirtc  deutscke  Gcsiiuge ,  Gebetc  und  Tcxte  durcbgebends 

eiugefilkrt  wlirden.  ZurZeit  der  Keforinatiou  kattcn  die  Yerkaltuisse 

anders  gelegeu.  Man  babe  nicbt  durck  allzu  groBe  und  scknellc  Yer- 

anderung  der  KiiTkenceremonien  bei  den  einkeimiscken  katkolisckeu 

I  Uni  ein  BeiBpiel  aiizutlihron .  t*o  wurde  voin  IN.  Nov.  \"'Mi  an  fiir  fine 
Frau  Anna  Elisabeth  Seeher  jiihrlieh  in  der  Xeucn  Kirehe  der  Choral  »U  desu 

Christ,  meins  Lebens  Licht«  gesungen.  wotlir  15  Thaler  Jahreszinsen  zur  Yer- 

theilung  kanien.  S.  Rechnungsbiieher  der  Neuen  Kirehe  voiu  obigen  Jahre. 
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Geistliehen  und  den  Eiufaltigeu  und  Neubekehrten  irgend  eiuenAn- 

stoB  verursachen  wolleu,  aueh  wohl  gehofft,  auf  diese  Weise  mehre 

iioch  zur  evangelisch-Iutherischen  Kirehe  herllber  zu  ziehen.  Jetzt 

aber  sei  Gefahr  vorhanden,  daB  manchcr  dureh  die  BCheinbar  nicht 

groBe  Uugleiehheit  der  Kirehengebriiuche  zu  eiuer  irrigen  Meiuung 

von  der  lutherisehen  Lehre  verleitet  werde.  Zur  Enveckung  der  An- 

dacht  seien  »geistrciche«  deutsehe  Lieder  viel  besser  geeignet,  als 

die  alteu  lateiuisehen  Responsorien  u.  drgl.,  die  doch  von  den  mei- 

sten  uicht  verstanden  wlirden.  Doeh  land  der  Antrag  keine  genligende 

InterstUtzung.  Die  Leipziger  wuBten.  daB  die  Formen  ihres  Gottes- 

dienstes  grade  ilirer  Bcsonderheit  wegeu  iuteressant  waren,  und 

selbst  die  Geistliehkeit  nieinte.  daB  doeh  noch  einige  und  besonders 

die  Fremden  an  den  lateiuisehen  Liederu  Gefallen  hiitten.  Er  hatte 

deshalb  sehr  geringen  Erfolg.  Nur  in  Betreff  der  SeliUlerumgiiuge 

wurde,  und  audi  erst  im  Jahre  1711,  bestimmt,  daB  austatt  des 

Kesponsoriuins  »<SY»/  litmbi  ceatri  rircumrinrfiu  (Ev.  Luc.  13,  35) 

deutsehe ,  auf  das  jllngste  Gerielit  bezUgliche  Lieder  gesungen  wer- 

den  sollten,  niimlicli  >»Es  ist  gewiBlieh  an  der  Zeit«,  »Waehet  auf, 

raft  uns  die  Stimme«  und  »>0  Ewigkeit,  du  I)onnerwort«2;. 

Eine  genaue  KenntuiB  der  Gottesdienstorduung  in  der  Thomas- 

nnd  Nikolai-Kirehe  ist  fiir  die  Wllrdigung  der  Barhscheu  Kirelieu- 

musiken  von  groBer  Wiehtigkeit,  denu  nur  im  engen  Zusauimcnhange 

mit  ihr  lassen  sieli  diesell)en  nach  Wesen  und  Wirkung  vol  I  stand  ig 

begreifeu.  Ubcr  den  Vormittagsgottesdienst  des  ersteu  Adventssouu- 

tags  besitzen  wir  Bachs  eigenhiindige  Aufzeichnung.  die  er  sieb 

maehte.  als  er  171 1  in  Leipzig  wttf').  Da  sie  als  solche  ein  gewisses 

lnteresse  hat,  so  mag  sie  hierPlatz  linden,  obgleieh  aus  dem  folgeu- 

den  hervorgeheu  wird ,  daB  sie  nicht  Uberall  genau  und  vollstaudig 

ist. 

»Anordnung  des  Gottes  Dienstes  in  Leipzig 
""if"* 

am  1  Advcnt-Sonntag  frtthe. 

(1)  Praehufieret.   (2)  Motet  fu.    3   PraeludiervX  auf  das  Kyrie,  so 

gantz  muticiret  wird.  (4)  Intouirvt  vor  dem  Altar.  ,5)  Epistolu  ver- 

2  Kath*arc-hiv  »Arta  die  Kitchen-  Musik  E.  w.  d.  a.  botr.«  VII.  B.  31. 

Pol.  1,2,4.0.  —  M.  Johanu  .Jacob  Voxels  Leipziger  ANN  ALES  Dritter 
Band.  S.  1051. 

3  S.  Baud  I,  3.  513  f. 
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lesen.  (6)  Wird  die  Litaney  gesungen.  7)  Praeludieret  auf  den  Cho- 

ral, (8)  Ecangelium  verlcsen.  (9)  Praeludieret  auf  die  Haupt  Music. 

10)  l)er  Glaube  gesungen.  (11)  Die  Predict.  (12)  Naeh  der  l*redigt, 

wie  gewohnlieh  einige  J'erse  aus  einem  Liede  gesungen.  (13)  Verba 

Institutions,  (14]  Praeludieret  auf  die  Music.  Und  naeh  selbiger 

wechselsweise  praeludieret  und  Chorale  gesungen .  Jn'B  die  Commu- 
nion zu  Ende  et  sic  porrd.* 

Die  (iottesdienstordnuug  war  verschieden  an  den  gewohnlicheu 

Sonntagen,  den  Festtagen  und  in  der  Passiouswoche.  Bcgiunen  wir 

mit  den  gewohnlichen  .Sountagen.  Die  Ueilie  der  kirchliehen  Aete, 

wahrend  welcher  den  ganzen  Tag  hindureb  die  There  geschlosseu 

gehalten  warden  und  aller  offentliche  Verkehr  ruhte ,  eroifuete  die 

am  5*/*  Ufa  beginnende  Mette  in  derNikolaikirehe.  Fllrdiese  Kirelie 

existirte  ueben  dem  Thomauerehor  noch  ein  besonderes  vom  Cantor 

derNikolai-KirchedirigirtesChoralisteu-institut,  das  durch  stiidtische 

Stipeudien  uutcrhalten  wurde.  Es  bestand  aus  Studenten  und  besaB 

seine  eigneu  sehr  genauen  und  stiengeu  Satzungcn4).  Der  Thomas- 

Cantor  filhrte  indesscn  cine  gewisse  Oberaufsieht  Uber  dasselbe,  wie 

denn  auch  die  nothigen  Musikalien  seiner  Obhut  anvertraut  waren 5) . 

Die  Choralisten  sangen  das  Invitatorium  »lrenite,  exultcmus  Domino*, 
dann  einen  Psalm,  ein  Kesponsorium ,  darauf  einer  von  ihuen  das 

Sonntags-Evangelium  lateinisch  vom  Pulte  und  hernach  verlas  es 

ein  andrer  ebenso  in  deutscher  Spraehe.  Es  tolgte  das  To  Deum 

laudamus,  das  vom  Organistcu  angestimmt  und  eiuen  Vers  urn  deii 

andem  wccliselsweise  von  ihm  und  den  Choralisten  ausgeftthrt 

wurde.  Den  Schluli  maehte  das  Da  pacem.  oder  eine  andre  fllr  die 

Zeit  ])assende  Antiphone  und  endlieh  das  Benedicamus  Domino. 

m 

4j  Dieselben  wurden  iui  Jahrc  H»2s  gegeben,  wo  also  vermuth lich  das  In- 

stitut  ins  Lebeu  trat.  Gottfried  YopelhiB,  der  bekaunte  Yerfasser  dea  Neuou 

Leipzigcr  (Jesangbiichs  von  1(*>*>'2,  und  seiner  Zeit  Cantor  der  Nikolaikirche, 
hat  uie  Iu7s  noclmtals  niederfresehrieben.  Das  Manuscript  befindet  rfcfa  jetxC 

in  der  Bibliothek  der  Nikolaiscbule  zu  Leipzig.  —  Der  Nikolai -Cantor  zu 

Baehs  Zeit  war  Magister  Johann  llieronymus  lloinilius. 

.">  Als  hit  Jahre  l~<i"  der  Pahnsoiuitags-H  yinnus  (w'faria,  laiis  el  honor  tdn 

sit.  Rex  Chrixte  gesungen  werden  sollte,  erkliirte  tier  (Cantor  Doles,  die  N'oten 
dazu  batten  sicb  verloreu.  "ACTA  die  veriinderte  Eiurichtung  des  olTentlieheu 

Gottesdieustes  zu  Valmarnm  uud  am  Char-Freytage  U,  s.  w.  1T00«,  Ephoral- 
Arcbiv  zu  Leipzig. 
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Der  Vormittags-Gottcsdicnst  begann  in  beiden  Hauptkireben 

pratis  am  7  Uhr.  Bin  Orgelpraeludium  bereitete  auf  cine  dem  Evan- 

gefiitm des  j  edesmal  i  gen Son  n  tags angemessene  and  gewblmlidi  latei- 

nische  Motette  vor.   Zur  Zeit  der  Fasten  oder  wenn  Landestraner 

war  und  somit  die  Orgel  nicbt  gespielt  wurde,  blieb  die  Motette  fort, 

nwl  es  wurde  init  dem  Lobgesange  Zacbariae  lienedirtm  Domimu 

Deu*  Israel  und  dem  Vivo  ego  angelangen  *) .    Der  Introitus,  init 

welchem  Herzog  Heinrichs  Amende  den  Gottesdienst  begonnen  wis- 

KawUI,  folgte  erstjctzt:  darnaeb  das  Kyrie.   Es  wurde  abwech- 

selnd  in  der  eincn  Kircbe  lateiiiiseh,  in  der  audern  deutseli  gesungeu : 

^esehah  das  letztere.  so  wurde  die  Version:  "Kyrie,  Gott  Vater  in 

Ewi^keit  «  benutzt.  Zuweileu  wurde  audi  das  » Kyrie  «  in  coueer- 

tirender  Form  gemaclit.  vermutlilieh  wiihrend  der  kirchlieheuTrauer-. 

zeiteu.  d.  b.  also,  da  an  den  drei  letzteu  Adventsonntageu ,  in  der 

Fastenzeit  und  an  den  Bufitagen  keine  eoncertirende  Musik  statttand. 

am  ersteu  Adventsonntage,  was  zu  Baehs  oben  gegebener  Aufzeieh- 

uuug  stimmt.   Ein  andcrerTag,  an  welchem  das  Kyrie  ebenfalls 

eweertmaBig  musieirt  wurde.  wird  bernaeb  nnter  den  Festtagen 

nambat't  gemacbt  werden.   Niinmebr  wurde  von  dem  vor  dem  bohen 
Altar  knieenden  Geistlichen  das  Vaterunser  gebetet  und  sodann  von 

dem  Kttster  der  Abendniablskeleb  auf  den  Altar  gesetzt.    Eiuer  der 

Uiaeonen  intonirte  das  Gloria  in  excelsis,  worauf  entweder  der  Chor 

mitdeni  Et  in  teira  pax  hominihus,  oder  die  Gemeinde  mit  dem  Liede 

•Alleiu  Gott  iu  der  Hob'  sei  Ebr«  antwortete.  Es  folgte  in  lateiniseber 

Kassung  der  Grafl  des  Geistlicben :  Dominus  vobisrum,  mit  der  Ant- 

wort  des  Chora :  Et  rum  spirit u  tuo.  Die  liierdureh  eingeleitete  Col- 

lege wurde  ebenfalls  lateinisch  geleaen,  d.  h.  im  G'ollecteuton  ge- 

suu^eu:  naeb  der  darauf  erfolgenden  Absinguug  der  Sonutags-Epi- 

stel  vom  Tulte,  wurde  in  der  Advents-  und  Fasteuzeit  die  Litanei  in 

der  Weise  gesungen.  daB  sich  die  Gemeinde  nicbt  nur  respoudireud 

daran  hetbeiligte ,  sondern  audi  in  die  Gegenstiinde  der  Bitten  mit 

tiustiiniutt* :  angestimmt  wurde  die  Litanei  in  der  Tbomaskirebe  von 

vier  hier/.n  bestellten  Knabeu,  »Altaristen«  geuannt :  der  Cln»r  respon- 

*>  Das  Verbot  d«*s  *)r»re1spifl»  witlireud  der  Fastenzeit  wtirde  erst  tin  Jalire 

1*^'  iusoleru  eirigeschrankt,  als  vou  da  ab  wenigstens  die  Connnunionlieder 
mit  Orgelbetfleituug  gesungen  werdeu  dtirften ;  8.  Reelinuujren  der  Xikolai- 

kirche  von  LichtuieC  IThU  —  Crucis  1780,  S.  3b. 

Smtta,  J.  3.  Bach.  II.  7 
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dirte'j.  Daruach  ein  Gemeindelied,  welches  zum  Evungelium  pa  lite, 

wiihrend  an  deu  Ubrigeii  Somitagcu  das  Gemeindelied  sich  gleich  au 

die  Epistel  anschlob'  uud  die  Litanei  fortblieb.   Es  folate  die  Absin- 

gung  des  Evangeliums  vom  Pulte,  daruach  das  von  dem  Geistlicheu. 

welcber  die  Wocbe  batte .  vor  dem  Altar  intonirte  Credo  in  unum 

Deum.  worauf  dann  an  den  drei  letzten  Adventsonntagen  und  in  der 

Fastenzeit.  ebenso  an  den  Apostcltagen  das  gauze  Symbolum  Xirae- 

mtm  vom  Cbor  lateiniseh  gcKiuigen  wurde.  An  den  andem  Souutageii 

sehloB  sicb  an  die  Intonation  des  Geistlichen  sofort  das  Praeludium 

zur  Hauptmusik,  und  darau  diese  selbsts\   War  sie  beendigt ,  so 

wurde  von  der  Gemeindc  der  dcutschc  Glaube  [»Wir  glauben  all  an 

eiueu  GottJ  gesungen.   Wie  fruher  gesa^t  ist ,  wurde  in  jeder  der 

.beideu  Hauptkirchen  an  den  #ewohnlichen  tfountageu  nnr  eiueu  uni 

den  andem  Sonutag  Fignral-Musik  gemacht.  Wo  sie  niebt  stattfand. 

schloli  sieb  also  an  die  Intonation  des  Credo  gleich  der  deutsche 

Glaube  an1').  Nun  kam  die  Predigt  Uber  das  Evangclium.  welche  vor 

Verlesung  desselben  noch  einmal  durcb  das  Gemeindelied  »Herr  Jesu 

Christ  dich  zu  uus  wend«  unterbrocheu  wurde.   Die  Predict  dauerte 

eine  Stunde,  von  S  bis  \)  I'hr,  wie  denn  Uberhaupt  die  Gottesdienst- 
ordnuug  auf  cine  genaue  Zeiteintheilung  bereehnet  war:  am  sie 

streng  innehalten  zu  konnen  .  war  auf  dem  Orgelchor  eine  Sanduhr 

angebraeht u) .   Nach  der  Predigt  wurde  die  Kirchen-Beichte  nebst 

den  gewohnlichen  Kirchengebeten  vcrlcseu  und  nach  deu  Ubliehen 

Abkuudigungcn  der  Act  auf  der  Knnzel  mit  dem  Vateruuser  uud 

dem  pauliniscbeu  Wunsche  »Der  Friede  Gottes .  welcher  hoher  ist. 

7  Dieses  erweist  cine  Verordnuiig  des  Leipziger  Consistoriuins  vom  31 .  Ja- 

uuar  li»HJ,  welche  den  bisherigen  (it-branch  absrliafff.  »Acta  Ephor.  Das  ge- 

wraftete  Orgelsehhgeu  an  den  BiiBtagen  uud  zu  andem  Zeiten  betr.«,  auf  dem 

Ephoral-Arehiv  zu  Leipzig;  autferdeni  die  Reehnungen  der  Thoinnskirche  von 

1-719,  S.  34. 

h\  In  Baebs  Aufzeiehnung  findet  sich  unter  b   hinter  den  Worten  »Ev*in- 

yelimn  verlesen«  die  nachher  durclistrieliene  Bemerkimg  »und  Credo  inttmirvU ; 
Baeh  liatte  also  irrthiiiulich  die  iluu  erfheilte  Auskunft  zuerst  aueh  auf  deu 

rsten  Adventsountag  bezogen. 

9  Soentetand,  was  Uoelditz  als  eine  kauiu  glaubliehe  Uugelieuerliehkeit 

erziihlt  Fiir  Freuntle  der  Tnnkuust.  4.  Bd.  3.  AuH.  S.  27s»,  Aumerk.  .  dal3  uu- 

unttelbar  vor  dem  deutschen  Credo  das  lateinisehe  *nunter*  gesungen  wurde. 

10  »12.  ggr.  vor  reparinmy^  der  Sand  Uhr  auf  der  Orgel.«  Rechnungen  der 

Thomaskirche  von  1739 — 17  in,  8.  02. 
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dcnn  alle  Vernunft«  u.  s.  w.  beschlossen.  Wiihreml  der  Prcdiger  die 

Kauzel  verlieB,  wurden  cin  paar  Verse  eincs  ]>assenden  Gemeiude- 

liedes  gesungen.  Den  letzteu  Haupttheil  den  Gottesdienstes  hildeto 

die  Comni union.  Ob  an  gewohnlichen  Sonntagen  den  Einsetzungs- 

worten  Luthers  Paraphrase  des  Yaterunsers  mit  der  sich  anschlieBeu- 

deu  Abendmahlsvermahnung  vorherging ,  oder  nicht.  ist  nieht  gauz 

klar :  indessen  kann  man  es  unter  Kerufung  auf  Merzog  Heinrichs 

Agende  als  wahrscheiulich  annehmen.  Unter  der  Communion  wur- 

den deutsche  Abendmahlslieder  gesungen:  es  wurde  abcr  zuweileu 

vor  denselben  selbst  an  gewohnlichen  Sonn-  mid  Festtagen  uoch  eine 

Figural-Musik  gemacht ,  wie  dieses  aus  Bachs  obiger  Aufzeiehnung 

und  aus  einer  ttber  den  zweiten  Theil  eiuer  Continuostimnie  seiner 

Triuitatis-Cantate  "Hochst  erwUnschtes  Freudeufest«  gesetzteu  Notiz 

hervorgeht.  Den  BcschluB  des  ganzen  Gottesdienstes  maebte .  wie 

es  seheint  ohne  vorbergegaugeue  Colleete,  die  Benediction  »Gott  sei 

uns  gnadig  und  barinberzig  und  gebe  uus  seinen  gbttlichen  Segen«. 

Die  Zeitdauer  des  Vormittagsgottesdienstes  riehtete  sich  uach 

der  Anzahl  der  Couimunicauten.  Manchmai  war  er  erst  ura  1 1  Ubr 

zu  Ende.  dauerte  also  gegen  4  Stunden.  Hieraus  allein  erkliirt  sich 

schon  der  frUhe  Beginn  desselbeu.  Die  Folge  war,  daB  er  zur  Win-  . 

terszeit  groBeutheils .  die  Kirchenmusik  vor  der  Predigt  imnier  bei 

Beleuchtung  Btattfand"). 

Der  Mittagsgottesdienst ,  welcber  uiu  1 1 3/4  Ubr  seinen  Anfang 

nahni,  war  liturgisch  uur  sehr  einfach  ausgestattet.  Er  bestaud  aus 

einer  Predigt  mit  zwei  vorbergeheudeu  und  einem  nachfolgenden 

Gemeindegesange.   Der  Chor  war  in  ihm  nicht  beschiiftigt. 

Urn  1 4  Uhr  begann  der  Vespergottesdienst  mit  einer  Motette, 

an  welche  sich  ein  Gemeindelied  schloB.  Eiuer  der  Diacouen  sang 

vom  Pnlte  einen  Psalm .  das  Yaterunser  und  eine  Colleete.  Dann 

wieder  ein  Gemeindelied  und  die  Predigt.  welche  liber  die  Epistel, 

in  der  Adventszeit  liber  den  Katechismus  und  in  den  Fasten  liber  die 

Passionsgeschichte  gehalten  wurde.  Nach  der  Predigt  wurde  das 

,        —  — 

11  j  Fiir  die  Beleuchtung  auf  deui  Orgel-Chor  hatte,  weun  Figural-Musik 
war,  der  Cantor,  sount  der  Coureetor  zu  sorgen.  Der  Cantor  erhielt  zu  dieaem 

Zweeke  aus  den  Mitteln  der  Thomaskin  he  jahrlirh  11  Thaler  15  ggr.,  aus 

denen  der  Nikolaikirehe ,  in  wekher  das  Chor  kleiner  war.  7  Thaler  21  ggr. 

auagezahlt  Reehuuugeu  der  Thuinaa-  und  Nikolai-Kirche  . 

7* 
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deutscbe  Magnificat  auf  die  von  Job.  Hermann  Sehein  vierstimmig 

gesetzte  Melodie  gesuugen  ,2: .  mid  naeh  eiuer  vor  deui  Altare  reci- 

tirteu  Collecte  und  dein  Segen  der  Gottesdienst  init  dcin  Gemeinde- 

lied  »Nun  dauket  alle  Gott«  beendigt. 

Was  die  Festtage  bctrift't,  so  zeiebueten  sich  nnter  ibuen  die 
drei  boben  Feste .  deren  jedcs  drei  Tagc  bindnreb  gefeiert  wurde. 

dureb  eineu  besouders  reieben  Cultus  aus.  Die  Mette  in  der  Nikolai- 

Kircbe  erlitt  keine  Vcraudcrung.  auBer  daB  sie  anstatt  um  5 'y 2  I'hr 

nm  f>  I'br  begann.  Der  Yonnittags-  uud  Yesper-Gottesdienst  wurde 

an  alien  drei  Tagen  dureb  einen  vom  Cbor  gesungeueu  H\ minis  eiu- 

geleitet .  diese  Hvmnen  waren :  zu  Weibnaebten :  Puer  tuitus  in 

Bethlehem,  zu  Osteru  :  Heut  triumpbiret  Gottes  ttubn.  zu  Pfiugsten  : 

Spirit  us  sancti  gratia.  1m  Voruiittagsgottesdienst  kaiu  dann  das 

Orgelpraeludium  mit  der  Motette.  Der  Collecte.  wclebe  der  Epistel 

voranging,  scbciut  ein  auf  das  Fest  bezliglieber  Versikel  vorgefligt 

zu  seinu).  Naeb  dem  der  Predigt  folgenden  Liede  wunle  als  ELu- 

leitung  des  Conununiousaetes  die  vollstandigc  lateinisebe  Priifation 

gesungeu  und  sudann  das  Sawtus  als  Figuralinusik  geiuacbt.  auBer- 

dem  wabreud  der  Communion  entweder  eine  Motette  oder  ein  eou- 

.  eertirendesStliek.  Den  ganzen  Gottesdienst  besebloB  naeh  gescbebe- 

ner  Benediction  ein  Festlied  der  Gemeinde.  In  der  Vesper  blieb  die 

Collecte  vor  der  Predigt  fort,  naeb  der  Predigt  wurde  das  Magnificat 

lateiniscb  und  zwar  als  Figuralinusik  gesungeu.  Kirchencautaten 

wurden  an  den  beiden  ersten  Festtagen  in  beiden  Kirebeu  sowobl 

im  Vormittags-Gottesdienst,  als  in  der  Vesper  aufgefUbrt:  in  letz- 

terer  nabmeu  sie  den  Plata  der  ausgelassenen  Collecte  ein.  Es  wur- 

deu  jedoeh  I'll r  diesen  Zweck  an  jedem  Festtage  nur  zwei  Cantaten 
gebraucbt.  da  die  Cautate,  welcbe  des  Vormittags  in  der  einen  Kircbe 

mnsicirt  war,  des  Nacbniittags  in  der  audern  aufgeftibrt  wurde.  und 

umgekebrt.  Diejenige  Kircbe.  in  welcber  der  zeitige  Superintendent 

zugleicb  Pastor  war.  also  zu  Bacbs  Zeit  die  Nikolaikircbe,  hatte  bier 

deu  Vorrang,  d.  h.  in  ibr  t'ungirte  am  ersten  Festtage  V'ormittags 
jedesmal  der  erste  und  gelibteste  Cbor  miter  Bacbs  eiguer  Leitung, 

12  S.  Vopelius,  Ken  Leipziger  Gcsangbuch,  S.  44(>  ff. 

13  lch  sclilieGe  dies  aus  Vopcliub,  der  Versikeln  fur  alle  Fostc  in  sein  Ge- 

sangbuch  aufgenommen  hat. 
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wtthrend  am  zwciten  Festtagc  Vormittags  in  der  Thomaskirehc  die 

sogenannte  Principal -Musik  stattfand.  An  den  drittcn  Festtagen 

wnrde  nur  in  einer  der  heiden  Kirehen  Musik  gemacht'4). 

Die  Auszeiehnung  durch  cine  doppcltc  Kirchcnmusik  thciltcn 

mitWeihnaehten,  Ostern  und  Pfingsten  noeh  das  Neujahrs-,  Epiplia- 

nias-,  Himmelfahrts-  und  Trinitatis-Fcst,  Bowie  Marine  Vcrkllndi- 

gung.  Die  Festhymnen  waren  :  zu  Neujahr  und  Epiphanias :  Puer 

natus  in  Bethlehem,  zu  Hinimelfahrt :  Heut  triumphiret  Gottes  Sohn, 

zu  Trinitatis :  Spiritus  sancti  gratia,  also  dieselben,  wie  Weihnach- 

ten,  Ostern  und  Pfingsten.  Zu  Neujahr  und  Epiphanias  wnrde  nur 

in  einer  der  Ilanptkirchen  Mittagsprcdigt  gehalten.  Untcr  den  drei 

Marienfcstcn  batten  nur  Marine  Kcinigung  und  Mariac  VerkUndigung 

einen  besondcrengottesdienstlichenCharakter.  Ancrsterem  wnrde  mit 

deni  Hymn  us  E.r  legis  observantia  im  Vormittags-  und  Vespcr-Gottes- 

dienst  Bowohl  liegonncn  als  geschlosscn.  Das  Fcst  Mariae  VerkUndi- 

gung wnrde  am  25.  MHfz  gefeiert.  Kiel  aber  auf  dieses  Datum  zugleich 

Grttndonneretag  oder  Cbarfreitag  oder  Ostcm,  so  wnrde  es  am  Palm- 

sonntage  begangen :  trotzdcrFastenzcit  war  Figuralmusik  und  Orgel- 

spiel.  Das  Keformationsfest  wnrde  nur  als  balber  Fcsttag  begangen 

und  zwarimmer  ara  31.  October:  nur  wenn  dicser  Tag  auf  Sonn- 

abend  oder  Montag  ficl,  fand  esam  nachfolgcnden  oder  vorhcrgehen- 

den  Sonntagc  statt ,5).  DcrVormittagsgottesdienst  begann  mit  Orgel- 

spiel  und  Motette.  Das  dem  Introitus  folgendc  Kyric  wnrde  concert- 

maBig  musicirt.  Als  Epistcltext  wurde  Thessal  II,  2,  3—  8  abgc- 

sungen,  als  Evangelium  Offenbarung  Johannis  14,  0— S.  Nach  der 

Predigt  sang  der  Chor  das  Tc  Dcttm  mit  Begleitnng  von  Trompeten 

14  S.  »Texte  zur  Leipziger  Kirehen- J!/wmV\  auf?  die  heiligen  Oster-Feyer- 
tage,  ingleiohen  auff  Jubilate,  Cantate,  und  das  Fcst  der  Hiniinclfarth  Christi, 

Anno  1711.  LEIPZHJ,  gedruokt  bey  Jmmanuel  Tietzen..  |:i  S.S..  und -Texte 

zur  Leipziger  Kirchen-3/«ji»> .  Auf  die  Ileiligen  Woyhnaehts-Feyertage .  und 
den  Sonntag  darauf,  1720.  Inglcichen  auf  das  Fcst  Der  Beschneidung  Christi, 

den  drauf  folgenden  Sonntag,  Das  Fcst  der  Oflfenhahrung.  und  den  Sonntag 

darauf.  des  1721  stcn  Jahrea.  Leipzig,  gedruckt  bey  Jtnmanuel  Tietzen  ■.  s. 
s  Bll.  Bcide  Hcftclien  auf  der  Hibliothck  des  Vercius  fttr  die  Geschichte 

Leipzigs. 

15)  tACTA  die  Foyer  des  Uefonnations-Festes  betr.  Superintendur  Leip- 

zig 1755.. ,  Leipziger  Kphoralarchiv.  —  (Jcrber.  Historic  der  Kirchen-CVi/?V;- 

XOSIEX  in  Sachsen.  Dresden  und  Leiptzig.  17:i2.  4.  S.  227. 
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nnd  Pauken  und  im  AnschluB  daran  die  Gcmeinde  »Nun  danket  alle 

Gott«.  Ohne  Besonderheitcn  verlicfen  die  Johannis-  und  Michaelis- 

Gottesdienste.  Allen  diescn  Festtagcn  abcr  war  gemeinsam .  daft 

unter  der  Predict  ein  Festlied  gesungen  wurde;  wahrscheinlich 

wnrde  anch  an  alien  die  Epistcl  -  Collcctc  durch  cinen  passenden 

Versikel  ausgezeichnct ,  die  Collcctc  am  Rcformationstagc  scheint 

die  Iatcinischc  pro  pure  gewesen  zu  sein  ,fi) . 

Der  Cultus  der  Passionswochc  theiltc  zuniichst  mit  der  gesanrm- 

ten  Fastcnzeit  die  Eigenthttmliehkeit ,  daB  in  ihm  niclit  die  Orgel 

gespielt  und  audi  keine  eoncertirende  Musik  geraacht  wurde.  In- 

dessen  gait  dieses  Gesetz  nicht  ausnahmslos.  DaB  es  anBer  Kraft 

trat,  wenn  Mariae  Verklindignng  auf  Palmsonntag  fiel  oder  verlegt 

wurde,  ist  schon  gesagt.  Falls  der  Palnisonntag  als  solcher  gefeiert 

wurde,  verlief  derGottcsdicnst  folgenderniaBen.  EinOrgelpraeludium 

leitete  sofort  znm  Kyrie  Ubcr.  Nach  der  Gloria  -  Intonation  folgte 

das  Gemeindelied  »AUein  Gott  in  der  Iloh  sei  Ehr«.  Anstatt  des 

Evangeliunis  sang  der  Archidiaconus  vor  dem  hohen  Altar  unter 

Mitwirkung  eines  Schillerchors  die  Passion  deutsch  nach  dem  Evan- 

gelisten  Matthaus.  Darauf  folgte  die  Motette  von  Gallus  Erre  quo- 

modo  morilur  Justus ,7) .  Die  Ahcndmahls- Handlung  wurde  nicht 

durch  die  voile  PrHfation  eingeleitet,  sondern  es  wurde  nur  cine,  wie 

es  scheint  lateinische  Eingangsformel  zum  Vaterunser.  die  sogc- 

nannte praefutio  orationis  dominicae  verlesen,v.  was  Ubrigens  auch 

schon  an  den  vorhcrgehenden  Fastcnsonntagen  von  Oculi  an  zu  ge- 

schehen  pflegte.  Dann  wurde  wieder  einc  Motette  gesungen  und  von 

der  Gemeinde  Passions-  oder  Communionlieder.  Flir  die  Mette,  die 

urn  5V-2  Uhr  hegann"'),  ist  zu  erwiihnen.  daB  die  Choralistcn  in  ihr 

16]  Wenigstens  war  sie  es  iin  Jahre  1755,  wo  Uhrigens  die  Ordnuug  des 

Reformatiousgottesdienstes  ein  paar  Veranderungen  erlitt.  Vrgl.  aueh  Sehi>- 

berlein,  Schatz  des  liturgischen  Chor-  und  Geineindegesangs.  Erster  Theil. 

Gottingen.  Vandenhoeek  und  Rupreeht.  ls«5.  S.  1ST. 

17)  Vopclius.  S.  2M  ft,  —  Johann  Adam  Hillcr  sagt  in  der  Vorrede  seiner 

Vieratimiuigen  lateinischen  und  deutsehen  Chorgesiiuge.  Erster  Theil.  Leipzig, 

1791.,  daB  diese  Motette  zur  Fastenzeit  noch  hnmer  in  den  Kirchon  gesungen 
werde. 

18)  S.  liber  diese  Seholierlein.  a.  a.  0.,  I.  S.  371  und  373. 

It*  Die  Quellen  »«'  2  Uhr-.  Dies  muB  ein  Versehen  sein,  da  schon  um 

7  Uhr  der  Vormittagsgottesdienst  anting,  und  die  Mette  am  Palmsonntag  zu 

keiner  andern  Zeit  gehalten  sein  wird,  als  an  den  andcrn  Sountagen. 
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denHymnus  Gloria,  laus  et  honor  tibi  sit.  Rex  Christe  sangen.  Auch 

am  Grtlndonneretflgc  wurde  dcr  Anfang  mit  einem  Orgelpraeladium 

gemacht.  Als  Introitns  wurdc  gesungen  Humiliavit  scmet  ipsum  :  Phi- 

lipp.  2,  8),  nach  dcr  Epistel  der  Hymnus  Crux  Jidelis  inter  omnes 

und  wiihrend  der  Communion  die  Motettc  Jesus  Christus  Dominus 

noster.  Der  Charfreitag  hatte  mit  dem  Grllndonnerstagc  den  Intro- 

itus  gemcinsara ,  aber  jetzt  hlicb  die  Orgel  ganzlich  Btumm.  Zur 

Epistel  nnd  zum  Evangelium  warden  Psalm  22  und  Jcsaias  53  ein 

Jahr  urn  das  andre  abwcchselnd  benutzt.  An  Stelle  aber  des  gesun- 

genen  Evangcliumstcxtes  trat,  wic  am  Palrasonntage  die  Passion 

nach  Matthiius,  so  jetzt  diejenigc  nach  Johannes.  Die  Passionsbe- 

richtc  des  Marcus  und  Lucas  wurden  von  der  Liturgie  niclit  berllck- 

sichtigt.  Es  folgte  nun  aber  niclit  die  Motettc  Ecce  quomodo,  Bonders 

das  deutsche  Gcmeindelied  »0  Traurigkcit!  o  Herzeleid!«  Der  Com- 

munion ging  wicder  die  Prat  folio  orationis  dominicac  vorher,  da- 

gegen  blieb  unter  dcr  Communion  die  Motettc  fort,  es  wurden  uur 

AbendmahU-  und  Passionslieder  von  der  Gcmcindc  gesungen.  Bis 

zum  Jahre  1721  hatte  man  in  den  Leipziger  Hauptkirchen  keine  an- 

dern  als  choralische  Passionsauffilhrungcn  gekannt.  Der  Andrang 

der  Opernmusik  war  aber  allmahlig  so  stark  geworden ,  daB  man 

ihm  endlich  auch  in  dcr  Charwoche  nachgab.  Mit  dem  genannten 

Jahre  eroberte  sich  die  im  Figuralstil  gchaltenc  modcrnc  madriga- 

lischc  Passionsmusik  in  dcr  Charfrcitags-Vesper  ihren  Platz.  Kuh- 

nau.  der  s»  viel  ilber  den  verdcrblichcn  EinfluB  der  Opern  auf  die 

Kirchcnmusik  gcklagt  hatte,  muBtc  sich  nun  sogar  herbeilasscn. 

selbst  noch  eine  solche  zu  componiren.  Sic  ist  —  weuigstens  als 

Skizze  —  erhalten  und  wird  weiter  unten  genaucr  charakterisirt 

werden.  Die  neticn  Passionsauffilhrungcn  fanden  in  jahrweiser  Ab- 

wechslung  bald  in  der  Nikolai-  bald  in  der  Thomaskirchc  statt. 

Doch  kam  die  Thomaskirche  dieses  Mai  zucrst  an  die  Reihe ,  viel- 

leicht  weil  sie  die  fllr  groBcre  MusikauffUhrungen  geeigneteren  Hanm- 

lichkeiten  hatte  2V  Diese  Einrichtung  hat  fast  ein  halbes  Jabrhun- 

dert  Bestand  gehabt,  bis  (lurch  eine  Consistorial  -  Verfllgung  vom 

20;  Man  sieht  dies  dsraug,  (laC  Bach  seine  erste  PasBionBauffiihrun^  gegen 

neinen  Wiinseh  in  der  Nikolai-Kirche  vcransralten  miiBte.  Rathsarchiv  »Acla 

die  Kirchen-Musik  E.  w.  d.  a.  betr.«  VII.  B.  31.  Fol.  12. 
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20.  Miirz  1 766  die  choralisehen  Passioncn  gauz  abgeschafft  wurden . 

Die  Diaconen  waren  meistens  <ler  Musik  unkundig  gewesen,  die 

Auffuhrungen  batten  schlceht  geklungen  and  die  Erbauung  nicht  gc- 

fordert.  You  1766  ab  sind  die  madrigalisehcn  Passionsmusiken  im 

Vorniittagsgottcsdicustc  aufgefuhrt  worden,  uud  zwar  eine  und  dic- 

sclbe  in  der  Thomas-  und  Nikolai-Kirchc.  doch  so,  daR  sie  das  erne 

Jalir  auf  Palmarum  in  der  Thomaskirchc ,  auf  Charfreitag  in  der 

Nikolaikirchc  und  das  andre  Jalir  in  umgekehrter  Wcise  stattfan- 

den.  Mit  der  Zeit  sind  sie  aus  dcin  Cultus  ganz  verschwundcn.  Der 

Yesper-Gottcsdienst  des  Charfreitags  verlief  also  zu  Baelis  Zeit  in 

folgender  Ordnung.  Mit  einer  Motctte  wurde  begounen.  daun  sang 

die  Gemeinde  das  Lied  Ua  Jesus  an  dent  Kreuze  stand".  Darauf 

folgte#die  Passionsmusik.  Die  nun  folgende  Predigt  war  vor  1721, 

bis  wohin  auch  nur  in  der  Thomaskirebc  Charfreitagsvesper  statt- 

gefnnden  hatte,  immer  liber  das  BcgriibniB  Cbristi  gebalteu  worden. 

Hegel  ist  dieses  zweifelsohne  aueh  spiiter  gcblieben,  obgleieb  es 

einen  MiBstand  mit  sieb  fiibren  muBtc.  wenn  die  Passion,  wie  beidc 

Baebsehen,  zweithcilig  war.  In  solebein  Falle  wurde  namlieb  der 

eine  Tbeil  vor.  der  andre  naeb  der  Predigt  gemacht  und  soinit  der 

eontinuirlicbe  Fortgang  in  der  Idee  derCnltusbandlung  gestiirt.  Nach 

der  Predigt  ertonte  auBerdem  wieder  die  Motette  Ercv  yuomodo.  Die 

Gemeinde  stimmte  abermals  das  Lied  >  ()  Traurigkeit!  o  Herzelcid!« 

an,  Colleete  und  Segen  wurden  gesungeu  und  den  SebluB  maebte 

das  Gemeindelied  »Nun  danket  alle  Gott«  21;. 

Es  ist  uocb  iibrig.  iiber  den  sonn-  uud  festtnglieben  Cultus  in 

der  UniverHitatskirebe  das  nothigc  zu  sagen.  Dersell)e  verlief  bc- 

deutend  einfacber.  Der  Vormittagsgottesdienst  begann  urn  9  Ubr  mit 

einem  Orgelpraeludium  und  dem  Gemeindegesang  »AUein  Gott  in 

der  Hoh  sei  Ebr<«.  Es  folgte  eiu  dem  Tage  augemessenes  anderes 

Lied,  dann  der  Glaube  uud  dann  die  von  einem  der  tbeologisehen 

Universit&tsprofessoren  iiber  das  Evangelium  gebaltene  Predigt, 

Nach  der  Predigt  wurde  wieder  ein  Gemeindelied  gesungen,  an  wel- 

ches sieb  die  Kircbenmusik  SchloB.  Zu  Kuhnaus  Zeit  fand  sie  nur 

an  den  hohen  Festen  und  wiihrend  der  Mcssen  start,  Seit  Bach  und 

21  »ACTA  die  veranrterte  Eiiiri«  htimjj  des  Offciitlichcu  (JotU-ndionsteH  zu 

Pahnarum  und  am  Char-Frcytago  u.  «.  w.  ITtnw,  Kplioralarchiv  zu  Leipzig. 
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Gtfrner  sieb  in  die  Direction  tbeilten,  war  sie  h&ufiger;  ob  allsonn- 

taglicb  odcr  in  weleher  Ordnuug  sonst,  wisscn  wir  nicbt.  Naofa  der 

Musik  wurde  vom  Prcdigcr  mit  der  Benediction  »Gott  sei  unsgnadig« 

der  cinfacbe  SchluB  gcmacht.  Am  Nacbmittag  wurde  von  3'/,— 

4  Uhr  eine  kurze  Vesper  gebalten.  die  nur  aus  einem  Gemcindelied, 

eincr  von  einem  Candidatcn  gclialtenen  Predict  und  dem  SchluB- 

liede  »Aeh  bleib  bei  uns  Herr  Jesu  Christ*  bestand.  Eine  Cliarfrei- 

tags- Vesper  mit  Orgelspiel  und  Kirchcnmusik  (vcrmuthlich  cbcnfalls 

einer  PassionsaufHihrungj  wurde  172S  eingefuhrt2*2) .  Dahin  hatte 
es  Giirncr  mit  der  Zeit  gcbracht. 

Aus  der  Zalil  der  Woehengottesdienste  bedlirfen  nur  die  in  der 

Thomaskirchc  gehaltenen  einer  Krwiihniing.  In  der  Nikolai-Kirchc 

wurde  die  Liturgic  durch  die  Choralisten  besorgt  un<l  in  der  Univer- 

sitatskirche  fand  kcin  Wochcngottesdicnst  statt.  Die  Wocbentage, 

an  denen  der  Thomancrcbor  in  der  Kircbe  beschaftigt  war,  waren 

Dienstag,  Donnerstag.  Freitag  und  Sounabcnd.  Am  Dienstag  urn 

6*/i  Uhl  wurde  gepredigt  mit  vorausgehendem  Gemcindelied.  Der 

•  Chor  sang  einige  latciniscbe  Psalmen.  das  CanUcum  Zachariae,  cinen 

deutschen  Psalm  und  zum  SebluB  das  Benedicamus  Domino.  Am 

Donnerstag  zu  derselben  Zeit  war  Prcdigt  mit  Communion :  die  Li- 

turgie  stimmte  mit  der  des  Dienstages  ttberein,  nur  wurde  vor  der 

Prcdigt  nocb  der  Glaubc  gesungen.  Am  Freitag.  dem  gewohnlichcn 

BuBtage.  war  urn  \  \  2  I  br  groBc  Betstunde,  in  wclcbcr  die  Litauei 

gesungen  wurde.  Am  Sonnabcnd  urn  2  Uhr  wurde,  znniichst  flir 

diejenigen .  welcbe  Sonntags  zum  Abcndmalil  gcben  wolltcn,  ein 

Beicbtgottesdienst  gebaltcn.  Die  Tbomancr  begannen  mit  einem 

Gesange  (ob  Motcttc.  Ilymnns  odcr  Psalm,  ist  nicbt  zu  sagen):  nach 

der  BnBpredigt  wurde  das  Magnificat,  eine  Collecte  und  der  Segen 

gesungen.  Wiibrcnd  dann  Privatbcicbte  gesessen  wurde,  fand  auf 

dem  Orgclchor  die  Hauptprobe  zur  Sonntagsmusik  statt.  In  diescn 

Woebengottesdicnsten  konnten  keine  Bachscbcn  Compositionen  zur 

23;  Antomi  Wtvtii  Verbe&sertea  Leipzig.  Leipzig,  172^.  S.  12:  In  der 

I'aulinrrkirclni  •wurde  dieses  172*.  Jalir  die  ernto  ('liar-Frt'ytatfH-Vesper-Pre- 
dijrt  gebalten.  zu  denen  Teutwehen  Liederu  die  Ortfel  fjespielet.  aueh  dazu  mit 

Inxtrumt  titvw  miMiWret«.  Dirse  h-tzteren  Wofte  k«*»unen  selbetviTHtiuidlich  nur 
eine  concertirende  Kirchenmnsik  bedeuten ,  da  nuBer  dem  7V  lh  nm  kein  (  Je- 

meindelied  mit  InBtrumenten  auCer  der  Orgel  hegleitet  wurde. 
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Auffrihrung  kommen :  hoehstens  daB  einmal  am  Sonnabend  die  Mftgr- 

lichkcit  gewesen  wiire.    Ihre  ErwHhnung  crsehcint  abcr  deshalb 

nicht  unwichtig.  weil  sie  das  Bild  dcs  kirchlichcn  Lcbens  vcrvoll- 

standigen.  in  welches  Rachs  Kirehenmusiken  als  integrirendcr  Thcil 

hincingehoren.   In  dem  vollen  Reiehthnm  seiner  Restandtheile  \&t 

das  Rild  anch  hiermit  noch  nicht  dargestellt.  Es  wttrde  zu  dieseni 

Zwccke  noch  die  Reschreibmig  des  Gottesdienstes  in  derNeuen  and 

Pcters-Kirehe  erforderlich  sein,  zu  dessen  Liturgie  Bach  wenigstens 

in  einem  losen  VerhaltniB  stand,  sowie  endlich  dcs  Gottesdienstes  in 

der  Johannis-  und  Georgen-Kirehe.  Indessen  gcnUge  deren  Nen- 

nung:  daB  das  kirchliehe  Leben  Leipzigs  von  einer  seltenen  Man- 

nigfaltigkeit  war,  wird  man  erkenuen.    Und  dicsc  vielen  gottes- 

dienHtlichen  Acte  warcn  nicht  ctwa  aus  andcrsgesinntcn  Zeiten  iiber- 

kommcn  und  wurdcn  nicht  nnr  rcspcctvoll  conscrvirt,  sondern  grade 

die  letzte  Generation  war  es  gewescn,  wclchc  1000  den  Gottcsdienst 

in  derNeuen  Kirchc,  1711  denjenigen  in  der  Pcterskirchc  wiedcr- 

hergestellt  und  1710  den  bisher  nur  vercinzelt  stattfindenden  Gottcs- 

dienst in  der  Universitatskirehe  zur  Freude  der  ganzen  Stadt21)  in 

eincn  regelmaBig  sonntaglichcn  umgewandelt  hattc.  Es  steht  also 

auBer  ZweifeL  daB  damals  in  Leipzig  cin  sehr  reger  kirchlicher  Sinn 

herrsehte  und  daB  Rach  im  Rcchte  war,  wenn  cr  sich  von  der  Wir- 

kung  einer  bedeutenden  Kirchenmusik  an  dicsem  Orte  etwas  vcr- 

sprach. 

Die  feste  und  bis  ins  einzelnc  ansgebildete  Form  der  Gottes- 

dienste  erstreckte  sich  auch  auf  die  Theilnahtne  der  Gemeinde. 

Nicht  nnr  wo  sic  in  das  Ganzc  einzugreifen,  sondern  auch  womit  sic 

es  zu  thun  hatte,  war  in  der  Mehrzahl  der  Fiille  vorgeschrieben.  In 

dem  Cultus  der  gcwfihnlichen  Sonntagc  batten ,  wie  gezeigt  wonlen 

ist,  die  Gemeindeliedcr  »Allcin  Gott  in  der  H0h«,  »Wir  glauben  alia, 

»Herr  Jesu  Christ  dich  zu  uns  wend«,  »Nnn  danket  alle  Gotfr,  >-Ach 

bleib  bei  uns  Herr  Jesu  Christ«  ihren  festen  Platz,  wahrend  ftir  das 

Lied  zum  Evangelium  und  nach  der  Predigt  eine  wenn  auch  immer 

beschrankte  Answahl  offengelasscn  war.  An  den  Festtagen  galten 

genauere  Restimmungen.  Zwischen  Epistcl  und  Evangelium  wurden 

des  Vormittag8  gesungen :   Wcihnachten  »Gclobct  scist  du,  Jesu 

2T  S.  Anhang  B,  IV,  C,  Eingang. 
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Christ-.  Ostern  -Christ  lag  in  Todesbanden «,  Pfingsten  >»Komm  hei- 

liger  Geist .  Herre  Gott« :  nach  dem  Eingange  der  Predict :  Wcih- 

nachten  -Ein  Kindclein  so  lobelieh« ,  Ostern  "Christ  ist  erstanden«, 

Pfingsten  »Nnn  bitten  wir  den  heilgen  Geist«.  In  der  Vesper  wurde 

naeh  der  Kirehenninsik  gesungen :  Weihnaehten  »Yom  Hinimcl  hoeh 

da  komm  ich  her«,  oder  »Voni  Ilimmel  kam  der  Engel  Schaar«  oder 

liOhtGott,  ihr  Christen  allzugleich«,  Ostern  "Christ  lag  in  Todes- 

banden-. Pfingsten  >»Komm  heiliger  Geist,  Herre  Gott*-.  Zu  Ncujahr 

wurden  an  denselben  Stellen  wiederum  die  Weihnaehtslicder,  dazu 

dann  aber  noch  Nenjahrslieder  gesungen  :  die  Weihnachtslieder 

kamen  ferner  noch  am  Epiphaniasfcste  and  dcm  Fcste  Mariae  Reini- 

::ung  zur  Anwendnng ,  doeh  wnrde  an  jenem  anBerdem  gesnngen 

Was  frirehtst  du.  Feind  Herodes,  sehr«,  an  diesom.  aber  nnr  in  der 

Vesper,  >Mit  Fried  und  Frend  ieh  fahr  dahin«.  FUr  Mariae  Verklin- 

dignng  war  als  Evangeliumlicd  festgesetzt  »Herr  Christ ,  der  einig 

ftott  s  Sohn«,  als  Lied  zwischen  der  Prcdigt  i>Nuu  freut  euch  lichen 

t'hritften  gmein«.  Dieser  selbe  Gesang  wnrde  am  Himmelfahrtstage 

vor  dem  Evangelinm  angestimmt ,  wahrend  zwischen  der  Prcdigt 

Christ  fuhr  gen  Ilimmel"  ertontc.  Am  Trinitatisfeste  wurde  vor  dem 

Evangelinm  »Gott  der  Vatcr  wohn  una  bei«,  am  Johannisfcste  an  der- 

*lben  Stclle  -.Christ  unscr  Herr  zum  Jordan  kam«  gesungen.  Am 

Miehaelisfcstc  dnrfte  der  Gesang  »Hcrr  Gott  dieh  loben  allc  wir« 

nicht  fehlen.  Der  Hcformationstag  wurde  (lurch  das  Evangeliumlicd 

<0  Herre  Gott  dein  gottlich  Wort*,  das  Prcdigtlied  »Erhalt  uns  Herr 

hei  deinem  Wort«  charakterisirt .  auBerdem  schloB  sich  ,  wie  schon 

im  Vorbeigehcn  erwahnt  wurde ,  an  das  Te  Deum  der  Gesang  »Nun 

danket  allc  Gott«.  Als  Evangeliumlicd  gait  flir  den  die  Charwoche 

einleitenden  Palmsonntag  »Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir«T  fttr 

firtlndonnerstag  »Jesus  Christus  unser  Heiland.  der  von  uns  den  Zora 

liottes  wandt*.  Am  Charfreitage  wurde  Vormittags  vor  der  Passion 

das  Lied  »Da  Jesus  an  dem  Kreuzc  stund«,  nach  derselben  »0  Trau- 

ri^'keit!  o  Herzeleid  !<«  und  zwischen  Prcdigt  und  Communion  »0  Urara 

f;°ttes  unschuldig"  gesungen.  Die  Liedcr  des  Vesper-Gottesdienstes, 

der  in  seiner  Gestalt  zu  Bachs  Zeit  fttr  uns  ein  besonderes  Interesse 

hat.  sind  oben  schon  im  Zusammenhange  seiner  sammtliehen  Rc- 

^andtheile  augeftthrt2'). 

2-1  Der  in  obigein  gegebenen  Beschreibung  des  Lcipziger  G'ultiis  haben 
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Ein  allgemeinesGesangbueb  war  in  den  Leipziger  Kirchen  nicht 

eingefiibrt;  nacfa  obigcm  lag  dazu  anch  keine  dringende  Nothwen- 

digkcit  vor.  Das  Gcsangbuch  voDVopelius  war  im«Gehrauch.  schcint 

aber  mchr  imr  allgemcincn  Orientirungszwccken  gcdieut  zn  liaben  25  . 

Gcsner  wiinschtc,  daB jcdcr  Schiller  im  Hesitz  cines  Dresdenischen 

Gcsangbucbs  sei  und  solches  in  der  Kirelie  iinnier  bei  sicb  liabe. 

worlibcr  der  Cantor  mid  der  Conreetor.  als  die  Inspectorcn  in  der 

Kirelie.  zu  waelien  batten2").   Dies  wird  sein  das  »Neuauftgelegte 

DreBdnischc  Gesang-Bnch,  Oder  Gottgebeiligtc  Kirehen-  nnd  IlauB- 

Andacbtcnw ;  es  war  niit  Melodien  vcrschen  und  crscbien  im  Jabre 

1 707  zu  Dresden  und  Leipzig  in  Quart-7}.  In  der  Kirelie  des  St  Geor- 

gen-Waisenbauses  wurde  das  von  Jobann  Montag  in  Halle  gcdruekte 

Gesangbucb  benutzt2*).   Ein  eigne*  Lcipziger  Gesaugbucb  in  Octav 

gab  1747  C.  G.  Hofmann  bcraus;  er  war  in  der  Einriebtung  Vopelius 

gefolgt,  battc  aber  die  Melodien  fortgelassen.  Indessen  sebeint  den 

Lcipziger  Kireligangcrn  xlas  liandlicbc  Volumen  nicht  sonderlich  zu- 

gesagt  zu  baben  ,  denn  fllnf  Jabre  spate  r  lieB  Hofmann  sein  Gesang- 

bucb in  Quart  auHcgcn.  Knob  sclbst  bedicnte  sicb  des  rcicbbaltigen 

• 

nufler  den  in  ilircm  Verlaufe  sehon  angefilhrtcn  noeh  folgende  QueHen  gedient 

-Lcipziger  Kirchen-Staat,  Das  ist  Deutlicher  Unterricht  vom  GotteB-Dienst  in 

Leipzig"  u.  ».  w.  Leipzig,  I  Tin.  —  oXro-.tnnalium  Lt'imensium  Cimlinttatio  II. 
Oder  Des  mil  denn  I7l5tOTi  Jahrc  neu-  angegangenen  Lcipziger  Jahr- Baches 

Dritte  Probe,  Auf  dan  1717  .lahr  ausgefertigct  von  ("hristoph  Ernst  SicuN. 
2.  Anfl.  17111.  S.  5»i5  ff.  -Ktwas  Neues.  Von  itziger  Verfassung  des  Lcipziger 

Gottesdiensts.-  —  Bruno  Briickrier,  Betrachtungen  filter  die  Agendo  der  evan- 

gelisch-lutherisehen  Kirche  im  Konigreich  Sachson.  I.  Leipzig,  Kdolmann. 
1M>4.  4. 

25  Ein  Exemplar  desselhen  wurde  1722  fur  den  Schiilerchor  der  Neuen 

Kirche  angeschafft ;  s.  Kcchnungen  der  Neuen  Kirche  von  LichtmeG  1 722  — 
ebondahin  1723.  S.  34. 

2»>  Rathsactcn  -Die  Schule  zu  St.  Thomas  botr.  Fasc.  L  sigu.  VIII,  B.  5. 

Aninerckungen  iiher  die  Ordnung  der  Schule  zu  St.  Thomas,  I.  Des  Herrn  (its- 

nem  Lit.  A.«  S.  3.  —  Vrgl.  S.  5s  dieses  Bandes. 

27  i  Die  crstc  Auflagc  erschien  I  till  I .  Im  Jahre  1741  wurde  auch  ein  Dres- 

dener  Gcsangbuch  in  Octav  herausgegehen. 

2*»  Wahrscheinlich  "Glaubiger  Christen  Ilimmel-aufsteigende  Hertzens- 

und  Seelen-Music".  ein  hallesches  Gcsangbuch  iuV.  von  dem  1710  die  fiinfte 

Auflagc  erschien.  Sicul  a.  a.  0.  S.  572  f.  sagt .  weil  jeder  von  dem  dort  p>- 

brauchten  (Gesanghuch  wissc.  hahe  man  dort  jetzt  die  Einrichtung  getroffen. 
an  schwarze  Tafeln  nur  die  Nummern  der  Lieder  anzimchreibon. 
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Oesangbuches,  welches  Paul  Warner  zusammenstellte.  mid  nach  des- 

senTode  M  agister  Johunn  Glintlier.  Diaconus  an  der  Nikolai-Kirehe. 

iin  Jahre  1697  zu  Leipzig  unter  dem  Titel  »Andiichtiger  Seeleu  geist- 

liehes  Brand-  und  Gantz-Opler«  in  aeht  Oetavbanden  erschcineu  lieB 2*'  . 

Die  naeh  und  nach  herrschcnd  gewordcne  Sitte,  den  (Icmciude- 

gesang  stets  mit  der  Orgel  zu  begleiten .  existirte  dainals  in  Leipzig 

nuch  nicht.  In  Zeiten  der  Landestraucr .  bei  Bulitagen  und  in  der 

Fastenzeit  hatte  das  giinzliche  oder  theilweise  Schweigeu  der  Orgel 

den  Zweck,  die  dllstre  Stimmung  des  Cultus  zu  verstiirkeu.  Aber 

audi  an  den  Fest-  und  gewJihnlichen  Sonntagen  wnrde  wenigstens 

das  Kanzellied  stets  ohne  < >rgelbegleitung  gesungeu 30) .  Die  so  her- 

beigefuhrte  Abwechslung  niaehte  den  Cultus  reicher  und  farbiger. 

Bei  der  Combination  von  Orgel  mid  Chorgesang  zeigt  sich  dasselbe 

Bestreben.  Die  Choralisten  der  Nikolai-Kirehe  sangen  in  der  Mette 

das  Te  Denm  so,  dab1  sie  Vers  urn  Vers  mit  der  Orgel  alternirteu. 
Es  ist  Grand  anzunehmeu  .  daH  der  chorale  (lesang  des  Oeistlichen 

und  des  Chors  in  der  Kegel  ohne  Orgelbegleitung  war.  Freilich 

sprachen  hier  praktische  KUcksichten  so  laut  mit,  dati  wobl  kaum  in 

irgend  einer  Kirche  darllber  eiue  ganz  feststehende  Norm  herrschte. 

Bei  der  Litanei  nameutlich  wnrde  in  den  siicbsischen  Kirchen  die 

Orgel  mehrfaeh  verwendet,  urn  das  Herunterziehen  aus  der  anfiing- 

lichen  Tonhbhe  zu  verhinderu",.  In  der  Figuralmusik  war  der 

A  r«/o/>e//tf-Oesang  mehr  und  niehr  in  Abnahme  gekomineu.  Matthe- 

sou  sagte  im  Jahre  1717  aulalilich  seines  Streites  mit  Buttstedt:  »wo 

siud  die  Vocalisteu ,  die  ohne  Instrumeute,  ohue  ein  Fundament,  es 

sei  des  Claviers  oder  der  < )rgel .  anjetzo  singeu?  die  Trio,  welche 

mitten  im  Stllcke  vorkommeii.  haben  eiue  andre  Beschattenheit  wo 

sind  die  Sanger,  frage  ich .  die  eiue  einzige  Arie  ohne  Instrumente 

singen  und  im  Ton  bleiben  komien?  Der  Gegner  wird  sich  vermuth- 

29  8.       iui  Aubaug  H  uiitgetbeilre  Invenrar  des  Baebaehen  Naeblasses. 

.'in  Bei  der  Keforinatioiifdeier  iin  Jahre  I7.>.'>  mid  I7.">7  wnrde  von  dieser 

Sitte  abgewicbeu.  •ACTA  die  Feyer  des  KeforiUHtions-Featee  betr.  .Superin- 

Uitdur  Leipzig  17 :»;».« 

31y  CJerber.  Uintnrie  tier  Kirclieii-C'ereiimnien.  8,  2bU. —  *Actm  Epkor.  I>as 
geatattete  Orgelsebbigeu  an  den  BuBtagen  und  zu  aiidern  Zeiteu  betr.«;  Epbo- 

ralarcbiv  zu  Leipzig.  —  Sebeibe  C'ritiseher  Muaikus  H.  421  spriclit  von  einer 
Liuricbtuug.  uaeb  weleber  bei  Kesponaorien  derOeistlic.be  allein,  der  Cbor  uiit 

Orgelbegleituug  siugt. 
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Hch  in  dieCurrente  verlicbt  haben.  deun  sonst  wllBte  ich  kein  Exem- 

pel  von  soleben  Saugeru«  12  .  Und  hiennit  ubereiustimmend  belebrt 

hub  Backs  Scbulcr  Kiruberger,  dessCuZeugniB  also  fUr  die  Leipziger 

Praxis  von  besonderer  Bedeutung  ist:  »Von  jeher  warden  Kirebeu- 

nmsiken,  wenn  dieselben  auch  obue  Instrumeute  waren,  vicr-  acbt- 

oder  mehrstimmig  gesungen ,  mit  der  Orgcl  zum  Fundament  und 

Aufrccbthaltung  der  Musik  begleitet*.  oder  wenigstens  ciu  Positiv 

gebraucbt,  wenu  eine  Musik  beim  (Jrabe  Christi  oder  auderu  Ge- 

legenheiten  uuten  in  der  Kircbe  aufgefubret  wurde ,  wobei  Coutra- 

Violons  naeb  Proportion  der  Anzahl  von  Siiugern  warcu.  Mau  be- 

gleitete  zwar  aucb  auf  eine  audere  Art  jede  Singstimme  mit  Posau- 

ueu  und  Zinken a3 ,  lieB  aber  dabei  uie  die  Anweudung  wenigsteus 

eines  Positives  auBer  Aebt« a4  .  Die  Art.  in  der  Motette  Iustrumente 

mit  den  Singstimmeu  zu  vcrbiuden,  wurde  mit  dem  Beginn  des 

17.  Jahrhuuderts  Ublieb,  wo  die  reine  Form  der  Motette  anting  aus- 

zuarten  und  in  audre  Oebiete  binliberzugreifen MuBte  sie  sieh 

aut'diese  Weise  mit  der  coucertirenden  Musik  oft  sebr  nabe  berub- 

ren,  so  blieb  docli  der  Grunduutersebied  besteben,  daB  die  beglei- 

tenden  Iustrumente  niebt  obligat  seiu  durften M) :  nur  biusichtlieb 

des  Generalbasses  wurde  hier  und  da  eine  Ausnabme  gestattet.  So 

sebr  verschmolz  im  is.  Jabrbuudert  diese  Art  der  Instrumentalbe- 

gleitung  als  eine  selbstverstaudliche  Zubebor  mit  dem  Begriff  der 

Motette,  daB  man  Cbormusik  mit  Orgelaeeompagnement  eiufacb 

»bloBe  Voealmusik*  oder  »A  cappella-Nivi\k«  zu  nenuen  pflegte*7). 

32  Matthcsou,  I)as  besehiitzte  Orchestre.  Hamburg,  171".  S.  S3. 
33,  »lu  deu  vorigen  Zeitcn  war  hi  den  Kirehen  die  Music  mit  Ziueken  und 

Posauncn  gebiauchlich ,  da  nendieh  die  Moteten  amine h  herrschten.«  Ruetz, 

Widerlegre  Vorurtheile  von  der  Beschaffeuheit  der  heutigen  Kirehenuiusie. 

LUbeck,  lTr.2.  s.  27. 

34  Kiruberger,  (huuidsiitzc  des  Ueneralbasses.  Berlin,  1  Tsl .  8.04. 

35  Vrgl.  Baud  I,  S.  :»3  ff. 

3t»  Seheibe,  Critiseher  Musikus.  S.  182. 

37  (*h.  (J.  Thomas  aus  Leipzig  nennt  in  dem  Programm  eines  von  ihm 
am  l«».  Mai  WM  in  Berlin  veranstalteten  Kirchencuncerts  unter  Nr.  5  »Den 

149.  Psalm,  tlir  zwey  Chore,  blotie  Yokaltnusik«,  ttigt  aber  Bofoii  hinzu,  daB 

die  Orgel  begleiteu  werde.  —  Zelter  nennt  den  Kingaugschor  der  Bachschcn 

Cantate  »s>ehet  welch  eine  Liebe<>  B.-O.  XVI.  Nr.  i'A  -a  ciipella  gearbeitet«; 
8.  dessen  Katalog  zur  Amalieubibliothek  auf  dem  Joachimsthalschen  Gymna- 

sium zu  Berlin. 
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Matthcsons  Aussprueh  greift  wohl  zu  weit,  aber  sicher  nicht  viel.  Die 

Thonianer,  welche  uie  ohne  eiueii  unterstUtzeuden  Streichbass  ubten. 

uuhiuen,  wenn  sie  aufter  ibren  StraBenumgangen  auswilrts  zu  singen 

batten,  tiberallhin  ciu  der  Schulc  gehbriges  Regal  mit*).  DaB  die 

im  17.  Jahrhundcrtc  beliebte  Weise ,  die  Motetten  mit  Ziukeu  und 

Posaunen  zu  begleiten,  in  Leipzig  noch  nicht  abgekonnnen  war,  be- 

weisen  nicht  nur  verechiedene  eigne  Compositiouen  Bachs ,  sondern 

auch  die  von  ihm  eigcnhandig  geschriebenen  Stimmen  fllr  Zinken, 

Pusauuen  und  Orgel  zu  einerPalcstrimischeiiMesse.  DaB  eudlich  die 

Begleituug  der  Orgel  zur  Mutctte  bier  das  allgemein  Ubliche  war, 

lebrt  eiuc  aufmerksnmc  Betrachtung  der  Uottcsdienstorduung.  Am 

Charfreitag-Vormittag ,  wo  die  Orgel  ganzlich  schwieg,  blieb  auch 

vor  der  Predigt  und  u nter  der  Communion  die  Motette  fort;  in  der 

Vesper,  wo,  schou  der  Passionsmusik  wegen,  die  Orgel  wieder 

gebraucbt  wertlen  muBte ,  war  auch  die  Motette  da:  ebenso  am 

Palmsonntag  uud  Grlindonneretag3"] .  An  gewOhnlichen  Sonntagen 

praeludirte  zur  Motette  die  Orgel.  was  ohne  Sinn  gewesen  ware, 

wenu  sie  zur  Motette  sclbst  hatte  schweigen  sullen.  An  den  Fest- 

tagen  stand  das  Praeludium  zwischen  dem  H  \  minis  uud  der  Motette, 

also  jener  war  ohne,  diese  mit  Orgelbegleitung.  So  tritt  iiberall  die 

Absicht  lienor,  die  im  Cultus  gebrauchlichen  musikaliscben  Mittel 

abwechslungsjeich  zu  verweuden  und  dieseu  selbst  zu  einer  Art  von 

Kuustwerk  zu  gestalten.  Ks  dart'  bier  noch  daran  eriunert  werden, 
daft  man  die  Singstimiueii  auch  (lurch  mitgehende  Streichinstrumente 

zu  verstUrken  pflegte 40) . 

Die  Orgeln  der  beiden  Hauptkirchen,  die  Bach  als  Cantor  zwar 

nicht  zu  spielen  hatte ,  die  aber  doch  fur  die  von  ihm  geleitete  Kir- 

chenmusik  von  holier  Bedeutuug  waren,  eutsprachen  nur  miiBigen 

Anforderungen :  sie  waren  alt  und  gebreclilich.  In  derThomaskircbe 

befauden  sicb  zwei.  Die  grbBere  war  im  Jabre  I.V25  aufgestellt  wor- 

den ,  nachdem  sie  znvor  in  der  Marieukirche  der  Autonier-Monche 

zur  Eiche  unweit  Leipzig  ihren  Platz  gehabt  hatte.   Sie  wurde  im 

3S  S.  Anhaug  B,  IV,  B.  (inter  I  uud  2. 

39  Sicul  a.  a.  O.  S.  509  sagt  gauz  allgemein,  daB.  wenn  die  Orgel  nicht 

ge»))ielt  werde,  auch  die  Motette  ausfalle. 

4Uj  S.  Band  I,  3.  M  f.  und  S.  79,  Aumerk.  29. 
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17.  Jahrlumdert  zwcimnl  renovirt.  erfuhr  1070  audi  eine  Yer^roBe- 

riin^c.   I m  Jali re  1721  war  sie  abennals  erneuert  worden.  wie  schon 

gclegcutlich  erwithnt  worden  ist.  Die  Arbeit,  welelie  auBer  in  eiiier 

griiudrichcn  Ausbesserung  aueh  in  der  Kinfligiin^  von  400  neuen  l*fei- 

ieu  zu  Mixtur-Kegistern  bestand41),  liatte  Joliann  Scheibe  besorgt, 

der  geschickteste  Lcipziger  Orgelbaaer  jener  Zeit,  der  auch  vou 

eineni  so  strengen  Kichter,  wie  Bach  es  war.  hoehgeschatzt  wnrtle  42>. 

Obgleicb  wahrend  Backs  AnitefUkrung  aneb  die  Orgelbaaer  David 

Apitzsch  and  Zaeharias  Hildebrand  zur  Instandhaltiing  des  Works 

herbeigezogen  warden,  so  bat  docb  Scbeibe  die  Hauptarbeiten. 

welebe  sieb  in  dieser  Zeit  noting  niachten ,  audi  fenierhin  besortft. 

Die  erste  fend  im  Jabre  1730  start  und  bestand  darin.  daU  das  Klick- 

positiv  vom  Hauptwerk  nnabhanp^  geiuacht  und  mit  eiuer  ei^ueu 

Maiiual-Tastatnr  versebeu  wurde  ,  lj .  Die  zweite  wurde  im  Sowmer 

1747  vorgeuouuncn .  wo  die  Orgel  wieder  so  vcri'allen  war,  daB  sie 

last  niebt  mebr  jjebrancht  werden  konnte.   Bach  und  (iorner  uber- 

wachten  die  Kejiaratur.  deren  Kosten  auf  200  Thaler  nonnirt  wareu. 

genieiusam  nnd  la  mien.  daB  Scheibe  alles  tiiehtig  und  gut  ausgefuhrt 

babe44;.   Die  Disposition  der  Orgel  war  diese:  • 

Oberwerk.  Bmstwerk. 

1.  Principal 16  FuB 1  (Jrobgedackt 8  FuB 

2.  Principal 

8  — 

2.  Principal  • 

4  — 

3.  Qniutaton 

16  — 

3.  Nacbtliorn 

4  — 

4.  Octave 

4  — 

4.  Nasat 

3  — 

5.  Quint e 

3  — 

5.  Geinshoru 

2  — 

6.  Superoetave 

2  — 

6.  Cvmbel 2fach 

7.  Spiel-Pfeife 

8  — 

7.  Si'sqnialtera 

S.  JSesqnialtera doppelt 
S.  Regal S  FuB 

9.  Mixtur  6-. 
s-  bis  lOfach. 9.  (iei^enregal 

4  — 

41    Keehnungen  der  Thomaskirehe  von  LichtnieB  1721  —  ebendahin  1722. 

12  Ober  verschiedene  sinnroichc  Erfindtingen  Seheibes  in  der  Meehanik 

des  Orgclbaues  Ut  aiwfuhrlieheres  zu  le.sen  in  der  Lcipziger  Xenen  Zeitung 

von  gelehrteu  Sachen.  XVIII,  S.  s:u  f.  Scheibe  starb  am     September  IT  is. 

4:<  S.  Anhang  A,  Xr.  1. 

44  Recbnungcn  der  T)ioina»kirche  von  I  "47 — 174s.  S.  52.  Bach  nnd  (Iiir- 
ner waren  demnaeh  aueh  die  Verfaaser  des  Contract!*,  welcher  erhalten  uud 

Auhang  B,  VIII  mitgctheilt  ist. 
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Rttckpositiv. 

1 .  Principal  8  FuB  8.  Mixtnr  4  fach 

2.  Quintatim  8  —  9.  Sesquialtera «) . 

3.  Lieblich  Gedackt  8  —  10.  Spitzfliite        4  FuB 

4.  Klein  Gedackt     4  -  tl.  Sehallflote       1  — 

5.  QnerflMe  4  —  12.  Krummhorn    16  — 

6.  Violine  2  —  13.  Trompete        8  — 

7.  Rauschquinte  doppelt. 

Pedal. 

1.  Subbass  von  Metall  16  FuB 

2.  Posaune     16  FuB 

3.  Trompete    8  — 

4.  Schalmei     4  — 

5.  Cornet        3  — 

mit  Korpern  von  ver- 

ziuntem  Hlecb  4B). 

Die  Orgel  lag  dicht  an  der  westlicheu  Wand  der  Kirche.  Erst 

im  Jahre  1773  ist  sie  in  eine  bessere  Stellung  gebracht  und  weiter 

hervorgerlickt  wordcn :  bei  diesem  I'mbau  wurde  das  Rtlckpositiv 

ganz  beseitigt47; I.  Auch  das  Orgelchor  bat  zu  Baehs  Zeit  eine  andre 

Gestalt  gehabt.  als  jetzt.  Es  war  sebr  viel  kleiner.  auBerdem  be- 

tanden  sich  auf  demselben  die  Kircbenstlitile  fUr  die  Lebrer  derTbo- 

masscbule.  Hiller  vertrieb  sie  aus  deuselben  nud  plaeirte  die  Troni- 

peter  und  Pauker  hinein4*).  Aber  auch  so  wollte  der  Rauni  mit  der 

Zeit  uicbt  mebr  ausreicben.  Deshalb  wurde  im  Jahre  1802  nach  dem 

Vorschlage  des  Cantors  MUller  das  Orgelchor  ganz  umgebaut,  erholit 

und  an  der  vordercn  BrttBtung  mit  einein  durchbroeheuen  Gitter  ver- 

sehen.  Eine  Erweiterung  bat  danu  noch  im  Jahre  1823  stattge- 

fuuden4ft). 

Die  kleinere  der  beidenThomasorgeln  war  die  Ultere,  sie  wurde 

1 189  erbaut.  Als  die  groBere  Orgel  hereingeschafFt  wurde.  sctzte 

man  die  kleinere  neben  sie  ebenfalls  au  die  Westwand  der  Kirche. 

l"»  Uber  dieses  Register  s.  Auliang  A.  Nr.  4. 

4<»  Vogel,  Leipzigor  Clirouieke,  Buch  III,  Cap.  U,  S.  Hot".  —  DerMlbe, 
Leipzigisehes  Geschicht-Bue  li  oder  Annulet.  1711.  S.  I  I.J  und  712. 

IT  Rattoacten  St.  IX.  A.  %.  Vol.  I.  Bl.  125  ff. 

4s  Iliindschriftliche  Bumerkmuf  des  Rectors  Rust  zn  S.  »."»  der  Schuloid- 

DUng  von  1723,  in  dem  auf  der  Bibliuthi'k  der  Thouiasaehido  befindlicaen  Ex- 
euiplare. 

4!i  Unthsartmi  St.  IX.  A.  4.  Bl.  04  und  1^7  ff. 

ArjTTA,  J.  S.  B*tk.  II.  s 
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Hier  hat  sie  aber  nicht  lange  gestanden.  Im  Jahre  1638  wurde  die 

jetzt  noch  vorhandene  quer  ttber  den  Kirchenraum  bin  gestreckte 

Emporkirehe  ttber  dem  bohen  Chore  erbaut  und  auf  dieser  die  kleine 

Orgel  aufgestellt,  80  dafi  sie  mm  sieh  der  groBen  gegenttber  befand. 

Ostern  1639  wurde  sie  an  diesem  Orte,  nachdem  sie  ausgebessert 

war,  zum  ersten  Male  gespielt ,  und  stand  dort  aucb  noch  zu  Bachs 

Zeit 50) .  1 727  setzte  sie  Zacharias  Hildebrand  noeh  einmal  in  Stand  M) : 

aber  es  war  nicht  mehr  viel  mit  ihr  zu  machen  und  174(1  muBte  sie 

Scheibe  ganz  abtragen.  Was  sich  von  ihren  Bestandtheilen  noch 

brauchbar  erwies.  benutzte  er  zum  Bau  der  Orgel  in  der  Johanuis- 

kirche,  den  er  von  1742—1744  zur  vollsten  Befriedigung  der  Revi- 

soren  Bach  und  Hildebrand  ausfUhrte w) .  Hier  die  Disposition  der 

kleinen  Thomasorgel : 

Oberwerk. 

1.  Principal  8  FuB  r>.  Rauschquinte3und2FuB«) 

2.  Gedackt  8-  6.  Mixtur  4.  5,  6,  8 bis  lOfach. 

3.  Quintatiin  8  —  7.  Cymbel  2fach. 

4.  Octave  4  — 

Brustwerk. 

1 .  Triehter-Regal  S  FuB 

2.  Sifhote  1  — 

3.  Spitzflote         2  — 

RUckpositiv. 

1.  Principal  4  FuB  5.  Octave  2  FuB 

2.  Lieblich  Gedackt  8  —  6.  Sesquialtera  doppelt. 

3.  Hohlflote  4  -  7.  Dulcian  S  FuB 

4.  Nasat  3  —  8.  Trompete  8  — 

Pedal. 

1.  Subbass  von  Holz  16  FuB 

2.  Fagott  16  — 

 3.  Trompete  8  — »«) 

.">»>  Vogel,  Loipziger  Chronicke  h.  a.  0.  -  Densclben  Annates  S.  502. 
51  Rechnuugen  tier  Thoiuaskirche  1727— 172V  S.  41. 

52  Reehnungen  der  Johanniskirche  vou  1740 —  1 714.  —  Agrieola  bei  Ad- 

luug,  Music  a  mechanica,  S.  251. 

53j  D.  h.  die  Quinte  :»  Fufi  und  die  Octave  2  Futi. 

54  Als  Scheibe  die  Orgel  abbracli.  war  »ie  schmi  uui  einige  Register  redu- 
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Die  Orgel  wurde  nur  an  den  hohen  Festtag en  benntzt.  Es  war  nicht 

ungebrauchlich ,  dort,  wo  zwei  Orgeln  vorhanden  waren ,  dieselben 

bei  doppelchorigen  Motetten  oder  Arien  so  zn  verwenden .  dati  jeder 

Chor  sein  eignes  ( Jrgelaccompagnement  hatte .  wodurch  dcnn  auch 

eine  rHumlich  grttBere  Entferaung  beider  Chore  von  einander  bedingt 

war.  In  Wismar  wurde  noch  ini  Anfange  des  18.  Jahrhunderts  die 

Keimannsehe.  von  Hammersehmidt  componirte  Arie  »Freuet  euch,  ihr 

Christen  alle« M)  znni  Weihnaehtsfestc  in  solcher  Weise  gesungeu. 

Das  einleitende  Hallelnjah  wurde  vom  gesammten  Chore  und  rait 

begleitenden  Zinken  und  Posaunen  angestirarat.  Dann  sang  jedes- 

mal,  unterstittzt  von  der  einen  Orgel,  eine  einzelne  Stinirae  den  An- 

fang  der  Strophe ,  bei  den  Worten  »Freude .  Freude  Uber  Freude« 

wurde  sie  von  eineni  vollen  Chore  unter  Begleitung  der  andem  Orgel 

abgelOst.  das  SchluB-Hallelujah  saugen  und  musicirten  wieder  alle 

zusamineu  Ml  .  Die  nicht  unbetracbtliche  Entferaung ,  welehe  in  der 

Thomaskirehe  zwischen  den  beiden  Orgeln  bestand,  erschwerte  frei- 

lich  ein  prUcises  Zusammengehen  der  ChOre.  [ndesseu  mit  solchen 

Sehwierigkeiten  suehte  man  fertig  zu  werden.  und  wenn  einnial  l  u- 

ordnung  eintrat,  so  entsehadigte  dafUr  die  feierliehe  Wirkung.  welehe 

die  von  verschiedenen  Orten  der  Kirche  zusammenstronienden  Ton- 

wellen  sonst  machen  muBteii.  Kulmau  fllhrte  zur  Hefonnations- 

jubelfeier  im  Jahre  1717  in  der  luiversitatskirche  eine  dreichOrige 

Festmusik  auf,  bei  welcher  die  Chiire  an  drei  verschiedenen  Stellen 

der  Kirche  postirt  waren :  der  eine  befand  sich  auf  dem  Raume  vor 

der  neu  erbauten  Orgel.  die  beiden  andem  in  geraumigen,  der  Orgel 

gegenllber  liegenden  Kirchensttihlen  wahrscheinlich  hinter  der  Kan- 

eirt:  os  fehlte  der  Dulcian  im  RUckpositiv  und  im  Pedal  l  das  Fagott  und  der 

Subbnss.  Auch  waren  atis  Mixtur  uud  Sesquialter  einige  Pfeifenreihen  entferut. 

Das  Lieblich-Gedackt  wird  jetzt  als  Urobgedaekt,  das  Trichter-Rcgal  als  Ran- 
quet  bezeichnet.  RatliBaeten  St.  IX.  A.  2.  Vol.  I.  BI,  96. 

5.V  Sie  ist  mitgetheilt  von  Winterfeld,  Evang.  Kirchenges.  II.  Musikbei- 
hgen  S.  102  ff. 

M  Ruetz,  Widerlegte  Vorurtheile  u.  8.  w.  S.  sr>  f.  —  Ruetz  sagt.  der  voile 

Chor  habe  jedesmal  mit  den  Worten  »Freuet  euch  mit  groBom  Schalle«  einge- 

setzt.  DaO  hier  ein  Schreib-  oder  OediichrniBfehler  vorliegt,  ist  selbstver- 

stUndlich,  denn  mit  diesen  Worten  beginnt  der  Refrain  nicht.  Ob  die  von  ifam 

genannte  einzelne  Stimme  nicht  auch  droi*  gewesen  sind.  wie  es  das  Original 
vorschreibt,  uiufi  dahiugestellt  bleiben. 

H* 
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zel] ,  wo  zwei  starke  Positive  und  ebenfalls  Instrumentalmusiker  auf- 

gestellt  waren57  .  Frllher  hatte  in  der  Uuivereitiitskirche  gar  der 

seltsame  Zustand  geherrscht,  daB  der  musicirende  Chor  weit  von  der 

Orgel  entfernt  stand:  die  Orgel  war  hinter  der  Kanzel.  der  Stand 

des  Chors  an  der  dem  Altar  gegenUbcrliegenden  Kirehenwand. 

Trotzdem  hatte  man  mit  einander  inusicirt  und  es  war  gegangen. 

wenn  auch  Kuhnau  und  Vetter  die  ueue  Einriehtung  mit  Freude  be- 

grUBten .  weil  nun  die  frllher  gespllrten  Differenzen  zwisehen  der 

Musik  und  der  Orgel  leichter  verhiltct  werdeu  kbnnteniv. 

Die  Nikolaikirehe  besaB  eiue  aus  den  Jalireu  1597— 1598  stam- 

meude  Orgel.  Die  letzte  Ueparatur  vor  Bachs  Zeit  hatte  sie  1092 

ertahren.  Sie  bestand  danaeh  aus  t'olgenden  Stimmen : 
Obcnverk. 

1.  Principal  8     FuB  8.  Orobgedarkt  8  FuB 

2.  Ses(,uialtera  1 1  5  —  9.  Quintaton  1<»  — 

:\.  Mixtur  (ifach  10.  Nasat  :i  — 

4.  Superoetave  2  FuB  11.  Waldfl&te  2  — 

.">.  Quiute  3  12.  Fagott  1b"  — 

ti.  Octave  4  13.  Trompete  8  — 
7.  Gemshoru  8 

1.  Sehalmei  4  FuB 

2.  Principal  4  — 
3.  Mixtur  3fach 

4.  Quinte  W  FuB 

Sicul ,  Die  andere  Beylage  zu  dem  Leipziger  Jahrbuche  auf  1 7 1  s. 

S.  T.'J.  —  Audi  im  Jahre  I  "Hi  hatte  Kuhnau  ebcndort  eiue  dreichorige  lateini- 
sehe  Ode  aufgefuhrt;  s.  Sicul .  Beylage  zu  dcs  Leipziger  Jahrbuchs  Dritten 

Probe,  1717.  s.  n,  rrgl.  s.  20, 

5b  Archiv  der  Leipziger  L'uiveraitat,  Repert.  ̂   No.  i.  Litt.  B.  .Sect.  II. 

—  Ch.  (i.  Thomas,  auch  cin  Leipziger  Musiker,  veraustaltete  171*0  in  der  Oar- 

nisonkirche  zu  Berlin  ein  Concert  mit  drei-  und  vierchorigen  Compositionen : 

der  erate  Chor  stand  auf  der  Emporkirche  der  Orgel  gegeniiber,  der  zweite  auf 

dem  Orgelchor.  der  dritte  rechts  und  der  vierte  links  auf  der  Mitte  derEmpor- 
kirche.  Kr  vcrsichcrte  in  seiner  Ankiindigung,  die  Musik  werde  trotz  der  wei- 

teu  Entfernungen  dennoch  zusauimcntrcticn  Sammelbaud  der  konigl.  Biblio- 

thek  zu  Berlin,  Abtheiiuug  Bih/iof/nm  l)i,-J<i>i<i.  Quarto  2tHMl  . 

Brnstwerk. 

5.  Octave  2  FuB 

(i.  Sesquialtera  1  '/s  — 

7.  Quintaton  S  — 
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Kltekpositiv. 

t.  Principal           4  FnB 6.  Qnintntftn 
4  FuR 

2.  Gedackt           H  — 7.  Octave 

2  — 
3.  Viola  da  Gamba  4  — S.  Sesquialtera 

4.  Gcmshorn          4  — 
U.  Mixtur Ifach 

5.  Quinte              3  — 
LO.  Bombart h  FuB 

Pedal. 

1.  Cornet       2  FuB  4.  Octave  4  FuB 

2.  Schalmei    4  —  .">.  Gedackter  Subbass  16  — 

3.  Trompcte  8  —  6.  Posaunc  16  — «) 

Ira  Jalire  1725  vvurde  das  Werk  durch  Seheibe  neu  hcrgestellt. 

Die  Arbeit  war  sehr  tiefgreifend  und  kostete  600  Thaler  ,M;.  Welche 

Vcranderungen  durch  sic  ctwa  hinsichtlich  der  Register  erfolgt  sind, 

kann  leider  nicht  augcgeben  werden.  In  dem  nun  geschaffenen  Zu- 

stande  blieb  die  Orgcl  bis  in  Bachs  Todesjahr,  wo  Zacharias  Hilde- 

brand  sie  noch  einmal  auff'rischte. 
In  der  Thomaskirchc  sow<»hl  als  in  der  Nikolaikirche  standen 

die  Orgeln  ira  Chorion.  Diese  Stimmung  war  wie  ttberall  so  auch  in 

Leipzig  danials  die  herrschcnde.  Auch  die  Orgel  der  Neuen  Kirche 

hatte  sie  R,j . 

Gegentlbcr  diesen  mittelmaBigen  und  »wandelbaren«  alten  Or- 

gelwerken  bcsaB  aber  die  I'niversitatskirchc  scit  dcni  I.  November 
1716  eine  Orgel,  die  hohen  Anforderungcn  genllgte.  und  die  Bach, 

wenn  er  zum  eignen  Vergntlgen  spielte  odcr  sich  vor  an<lern  horeu 

licB.  wohl  meistens  benutzt  haben  wird.  Ihre  Beschaftenheit  kennen 

zu  lernen  dlirfte  deshalb  cbenfalls  von  hcrvorragendeni  Intcressc 

sein. 

Hauptwerk. 

1.  GroB  Principal  von  rei-  Klein  Principal  S  FuB 

nem  Bergzinn  16  FuB       4.  Schalinei  8  — 

2.  GroB  Quintat6n  16  —        5.  Hvte  ullemaude  S  — 

5!l  Vo^el.  Leipzij;er  Chronicke.  S. 

BO  Reehnunften  der  Nikolaikirche  von  LichtincB  1721  —  1725.  S.  19  und 

LichrmeC  1725 — I72<i,  S.  53.  Der  Contract  wurde  am  II.  Dec.  1724  ahfir- 

schlossen,  am  22.  Dec.  1725  war  die  gauze  Arbeit  vollendet. 

til   S.  Anhan)?  A,  Nr.  5. 
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6.  Gerashorn  8  FuB 

7.  Octave  4  — 

S.  Quinte  3  — 

9.  Quint-Nasal  3  — 

10.  Uctatinu  2  - 

1 1 .  Waldflote       2  FuB 

h.  GroBe  Mixtur  5  und  Ofacb 

13.  Comctti 

14.  Zink 

3fach 

2fach 

Brnstwcrk. 

1. 
Principal  von  reinem 

0. 

Octave 2  FuB 

Bergzinn  im  Gesicbte 8  FuB 
7. Nasat 

3- 

2. 
Viola  di  yamba  natu- 

8. 

Sedecima 

1  — 

0. Schweizer  Pfeife 

1  — 

3. 
Grobgedackt  mit  weitcr 

10. Largo 

Menaur 

s  — 

11. Mixtur 
3fach 

4. 
Octave 

4  — 

12. 
Helle  Cymbcl 

2fach 

5. Rohrflote 

1  — 

Untcr-Clavier. 

1 .  Lieblich  Gedackt  8  FuB 

2.  Quintaton  8  — 

3.  Flute  douce  4  — 

4.  Quinta  decima  4  — 

5.  Decima  nona  3  — 

H.  Hohlflote  2  — 

7.  Viola  2  FuB 

8.  Vigcsima  nona  1  '/a  — 

0.  Weitpfeife         1  — 
10.  Mixtur  3fach 

11.  Helle  Cymbel  2  — 

12.  Sertin  8  FuBG4; 

Pedal. 

Sechs  Register,  die  durcb  cine  neue  und  besondere  Ertindung 

auf  den  groBen  Manual-Windladen  angebracht  waren  : 

1.  GroB  Principal  von  rei-  3.  Octave     8  FuB 

nem  Bergzinn  im  Ge-  4.  Octave     4  — 

sichte  Hi  FuB         5.  Quinte     3  — 

2.  GroB  Quintaton  10  —  0.  Mixtur     5- und  Ofach 

82)  Scheibc  unterschied  genau  zwisclien  der  wirkliehen  und  dcr  sogenaim- 

ten  Viola  di  gamba;  jene  hatte  cine  engere  Mensur.  In  dcr  Orgel  dcr  Neuen 

Kirche  arbcitete  er  1722  cine  sogenannte  Viola  di  gamba  mit  groBer  Geschick- 
lichkcit  zu  cincr  wirklichen  am. 

63  Die  FuB-Bezeichnung  feUt. 

t»4  Was  filr  cin  Register  dieses  sein  s611.  ob  es  Uberhaupt  eines  und  der 

Name  nicht  etwa  aus  Serpent  verschrieben  oder  verdruckt  ist,  kann  icli  nicht 

angeben. 
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Register  auf  den  kleinen  Brust-Pedal-Windladen : 

7.  GroBer  heller Qninten-  9.  Naehthorn   4  FnB 

bass  im  Gesichte      6  FuB  10.  Octave        2  — 

8.  Jubal  8  —  ») 

Register  auf  den  groBen  Windladen  zn  beiden  Seiten : 

11.  GroB  Principal  von  13.  Posaune     1H  FuB 

reinem  Bergzinn  im  14.  Trompete    8  — 

Gesichte  16  FuB         15.  Hohlflote     1  - 

12.  Subbass  16  —  16.  Mixtur  4fach 

Bei-Register. 

znm  Hauptwerk 

znra  Brustwerk 

zu  den  Seiten-BHssen 

zur  Brnst  und  Manual66 

zura  Stem 

zum  Hinterwerk 

Calcanten-Gl5eklein67). 

Wie  frtiher  erzahlt  worden  ist  *) ,  war  Bach  die  ehrenvolle  Anf- 

gabe  gestellt  gewesen,  dieses  Orgclwcrk,  dessen  Bau  von  Vetter 

hatte  ttberwacht  werden  mttssen.  nach  seiner  Vollendung  zu  prttfen. 

Er  war  damals  grade  von  Weimar  nach  Ctttheu  tibergesiedelt.  Sein 

Urtheil  hatte  er  in  einem  schriftlichen  Berichte  an  die  University 

niedergelegt,  der  hier  folgt6"  . 

»Da  auf  Verlangen  Ihrer  HochEdlen  Magnificenz  Herrn  D.  Re- 

chenbergs.  der  Zeit  Rectoris  Magnifici  bey  der  Hochlttblichen  Ara- 

Ventile 

63]  Kin  Octav-Register.  ».  Adlung.  Musica  mechanica,  S.  107. 
06  WOrtlich.  Der  Sinn  wird  sein  sollen  :  zuui  Brustwerk  und  zwar  Pedal 

und  Manual. 

67  Sammlung  einiger  Nachrichten  von  berlilimten  Orgel  -  Wercken  in 
Teutschland  mit  vieler  Mtlhe  aufgesetzt  von  einem  Liebhaber  der  Musik. 

BreClau.  1T:»7.  4.  S.  54. 

68  Band  I.  S.  621. 

69;  Archiv  der  Leipziger  Universitat  "A  CTA.  Den  Orgel-  und  andero  Ban. 

ingl.  Vem-hreibung  der  Capellen ,  Verlosung  der  Stiihle  und  was  dem  mehr 

anhiingig,  in  der  Pauliner  Kirche  betr.  Dead.  1710.  Volum.  Repert. 

No.  5.  Litt.  B.  Sect.  II.  Fol.  63—64. 
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demie  zu  Leipzig  die  Untersuchung  des  theils  neu  Verfertigten.  theils 

reparirten  OrgefWervk*  in  der  Pattlimr  Kirehe  auf  mich  genommen. 

so  habe  notches  naeh  Mdglichkeit  bewcrckstelliget,  die  etwanigen 

Defer  ta  remanjuivot  und  Uherhaupt  vom  gantzcn  Orgelbau  folgendes 

ausfcrtigen  wollen.  als: 

1 .  Die  gantze  Structur  anlangend  ist  freylich  nicht  zu  laiignen. 

daB  solehe  sehr  enge  gefast.  und  daher  schwerlich  iedem  Stttcke 

beyzukommen,  so  sieh  etwan  mit  der  Zeit  einiges  zu  repariren  finden 

solte.  solches  exrusiret  nun  Herr  Scheibe  als  Verfertiger  schon  be- 

rtthrter  Orgel  damit,  daB  vors  erstc  das  OrgelgehauBe  von  ihme  nicht 

verfertiget.  und  er  also  so  gut  cs  immersich  hattc  wollen  thun  laBen, 

mit  dem  Eingebaude  naeh  selbigen  sich  rieliten  mtiBcn,  vors  andere 

man  Ihme  den  noch  verlangten  Kaum,  urn  die  Structur  eommodcr  cin- 

zurichten.  gar  nicht  gestatten  wollen. 

2.  )  Die  gewohnliehen  Haupt/wr/e*  eincr  Orgel,  als  Windladen. 

Balge,  Peiffen.  Wcllen-Breter  und  librigen  Stlicke  sind  mit  gutem 

FleiBe  verfertiget ,  und  ist  dabey  nichts  zu  errinnern .  ale  daB  der 

Wind  durchgehends  aequalcr  gemaeht  werden  muB.  damit  dem  etwa- 

nigen  WindstoBen  abgeholfen  werden  moge,  die  Wellen  Breter  sol- 

ten  zwar  in  Kahmen  gefaBet  scyn.  nm  allcs  Oehcule  bey  schlimnien 

Wittcrungen  zu  vermeiden,  da  Herr  Scheibe  aber  naeh  seiner  Arth 

solehe  mit  Tafelo  verfertiget,  und  dabey  versichcrt,  daB  solehe  eben 

das  thatcn,  was  die  mit  Kahmen  sonst  thun  mlisten,  so  hat  man  sol- 

ches passiran  lassen. 

3  i  Die  in  der  Disposition  so  wohl,  als  samtlichen  CotUracUm 

berlthrtcn  StUcke  sind  so  wohl  qualitate  als  qtumUtate  befindlich. 

auBer  2  Kohrwercke,  nehmlich :  Schallmey  4.  F.  und  Cornet  2.  F„ 

welche  vermoge  eines  Hochlobliehen  Collegii  Bcfehl  haben  unter- 

bleiben  mUBen,  an  dero  Statt  aber  die  Octavo  2.  F.  im  Brustwerck, 

und  dann  die  Hohlflote  2.  F.  im  Hinterwcrck  beygebracht  worden. 

4.)  Die  ctwanigen  Defcrta  wegen  der  inaequalitate  der  Intona- 

tion gezeiget.  mliBcn  und  konnen  so  fort  von  dem  Orgelmacher  ver- 

heBert  werden,  als  nehmlichen.  daB  die  tiefesten  Pfeiflfcn  im  Pbsau- 

nen  und  Trompeten-lte  nicht  so  groB  und  blatterend  anspreehen. 

sondern  einen  reiuen  und  Jirmen  Thon  an'geben  und  behalten,  und 

dann  die  Ubrigen  Pfeift'en  so  inaequal,  fleiBig  rorr^iret  und  zur 
Gleiehhcit  gebracht  werden,  welches  denn  vermittelst  nochmahliger 
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Durchstimmung  dcs  gantzen  Wcrcks  und  zwar  bey  beBcrcr  Witte- 

rung,  als  vorietzo,  gar  fliglich  geschehen  kan. 

5.  )  Die  TVcirttrung  des  Wercks  sollte  zwar  ctwas  leichter  seyn 

and  die  C'/aot're  nicht  so  tief  fallen,  weilen  aber  vermittelst  der  gar 
zn  engen  Structur  solches  nicht  anders  hat  se)Ti  konnen.  so  muB 

man  diBfalls  es  gelten  laBen,  iedoch  ist  es  noch  so  zu  spielcn.  daB 

man  eines  Stecken  Bleibcns  im  Spielen  sich  nicht  zu  beflirchten. 

6.  )  Weilen  auch  der  Orgclmacher  cine  neue  Brust  Windlade 

noch  Uber  die  Contracts  hat  verfertigen  mltBeh,  indem  die  alto  Wind- 

lade. so  statt  der  nenen  hat  kommen  sollen,  vors  erste  mit  einem 

Fundament  Brete.  und  also  falsch  und  verwerflich :  zweyteus  auch 

in  solcher  nach  der  alten  Art  die  kurtze  Octave  noch  befindlich.  und 

die  Ubrigen  Claces  so  noch  fehlen,  nicht  haben  angebracht  werden, 

und  dadurch  alle  3.  Clavierc  zur  Gleichheit  kommen  konnen.  son- 

dern  vielmchr  eine  deformite  verursachet  hatten,  so  ist  hochstnothig 

geweBen  daB  eine  neue  verfertiget,  die  besorgcnden  baldigen  l)e- 

fecttt  vermieden,  und  eine  schone  eonfonnite  beybehalten  worden : 

sind  also  ohne  mein  Errinnern  clem  Orgelmacher  die  Uber  die  Con- 

trade  noch  ncu  verfcrtigtcn  StUckc  zu  verguten,  und  er  also  scliadloB 

zu  halten. 

Weiln  auch  der  Orgclmacher  mich  ersuchet  Einem  Hochlob- 

lichen  Collegia  vorstellig  zu  machen,  wie  daB  man  solche  StUekc  so 

ilime  nicht  veraceordiret ,  als  nchmlich  die  Bildhauer- Arbeit ,  das 

Vergnlden ,  item  die  JE^spceen ,  so  der  Herr  Vettcr  pro  inspeetione 

bekommen,  unci  was  etwa  sonst  noch  seyn  mochte.  zur  Bezahlung 

anrechnen  wollen.  und  er  doch  solches  nicht  schuldig  zu  thun,  auch 

sonst  niemahls  gebrauchlich  geweBen  (Er  sich  sonst  wohl  beBer 

wiirde  prospirirct  haben)  so  laBet  er  gantz  gehorsamst  bitten  ihn  die- 

serwegen  in  keinc  Unkosten  zu  bringen. 

Nun  kan  schlieBIichen  nicht  ohnerrinncrt  laBen.  daB  1.  das 

Fenster.  so  weit  es  nchmlich  hinter  der  Orgel  in  die  Hohc  steiget 

vermittelst  einer  kleinen  Manor,  oder  eines  starck  eisernen  Bleches 

von  inwendig  verwahrct.  und  dadurch  der  noch  mehr  zu  besorgende 

Wetter -Schadc  verhUtet  werden  mochte.  2.  ist  gcwohnlich  und 

hochstnothig,  daB  der  Orgclmacher  ein  Jahr  wenigstens  die  Gcwahrc 

leiste.  um  die  etwa  sich  noch  ereignenden  Mangel  vollig  abzuthun, 

welches  er  auch  willigst  Uber  sich  nchmen  dttrfte,  daferne  man  ihme 
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nur  zu  baldigster  und  vftlligster  Satisfaction  seiner  noch  tiber  die 

Contracte  aufgewendeten  Kosten  beffcrderlich  seyn  wttrde. 

Dieses  wiire  also  dasicnige.  so  bey  Untersuchung  der  Orgel  zu 

remarquiren  vor  nftthig  gefunden,  mich  fernerhin  Ihrer  HochEdlen 

Magnificvnz  dem  Herrn  I).  Keehenbcrg.  nnd  samtlichen  Hochlob- 

lichen  Vollegio  zu  alien  moglichen  gefalligen  Dicnsten  bestens  recom- 

w/c/w/i'rend  nnd  verharrend 
Dero 

Leipzig,  d.  17.  Deccmbris  gehorsamst-  ergebenster 

ad  1717.  Job.  Scb:  Bach. 

Hochftirstlich  Anhalt-COthenscher 

CapcllMcister* ™) . 

Als  Scheibe  im  Jahrc  171(1  den  Orgelbau  libernehmen  solltc. 

tranten  Kuhnan  und  Vetter  seiner  Oeschicklicbkeit  noch  nicbt  ehen 

viel  zu .  bezciehneten  ihn  aber  sonst  als  einen  redlichen ,  billigen 

und  fleiBigen  Arbciter.  Um  so  ebrenvoller  war  es  fttr  ihn,  daB  das 

cndlich  vollendete  Werk  vor  einer  so  scharfen  und  von  so  eminent 

sachkundiger  Seite  vorgenommencn  Prllfung  Stieh  hielt.  Der  Orga- 

nist, der  nach  (iorners  Abgang  das  gcwaltige  Tonwcrkzeug  zn  spic- 

Icn  und  zu  besorgcn  hatte.  hicB  Jobann  Christoph  Thiele.  ein  Mann 

fiber  dessen  kllnstlerischcs  Wirken  sonst  niehts  bekannt  geworden  ist. 

Mit  den  Ubliehen  Vor-  und  Nachspielen  trat  die  Orgel  in  das 

Ensemble  der  Oottesdienst-Handlung  als  sclbstlhidige  Macht  ein. 

Der  tecbnische  Ausdruck  hierfilr  war  Praeludiren,  ohne  Rllcksicht 

auf  die  Stelle.  an  welrber  der  Organist  sich  allein  liilren  lieB.  Dies 

crklart  sich  einfach  daraus.  daB  das  Postludium  am  Schlusse  des 

(iottesdienstes  nieht  Uberall  gebrauchlich  war.  Es  diente  weniger 

eincm  praktiscb  liturgischen  als  einem  allgcmein  klinstlerischen 

Zwceke,  wogegen  die  Vorspielc  zunlichst  und  hauptsHchlicli  die  Ge- 

meinde  auf  das  zu  singendc  Lied  vorbereiten  und  sie  allenfalls  mit 

einer  weniger  bekannten  Melodic  vertrauter  machen  sollten.  Je 

holier  die  Kunst  der  Orgelmusik  stieg.  je  mehr  eiuerseits  die  Cho- 

ralvorspiele  zu  sclbstandigen .  erschopfenden  Tonstllcken.  also  zu 

OrgelchorUlcn.  sich  abrundcten.  desto  verbreitcter  muBte  andrerseits 

audi  die  Sitte  dcs  Postludircns  wcrdcn .  wo  der  Organist  in  freien 

To  Durehweg  vim  Bachs  eigner  Hand.  Die  Atlresse  fehlt. 
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Fantasien  und  Fugen  sich  Gentige  thun  konnte.   Es  wird  in  den 

Qaellen  von  dem  Orgelspiel  zum  Ausgung  in  den  Leipziger  Kircben 

nirgends  ausdrttcklich  gesprochen.  Daraus  folgt  nicht.  daB  es  nnter- 

lassen  worden  sei.   Vielmehr  laBt  sich  aus  den  AuBcrungen  Johann 

Adolph  Scheibes ,  ernes  geborenen  Leipziger  Musikers ,  der  liingere 

Zeit  in  seiner  Vaterstadt  wirkte ,  der  SchluB  ziehen .  man  habe  es 

auch  hier  gellbt71  .   FUr  die  eigentlichen  Praeludien  gait  es  als 

Grundsatz,  die  weitest  ausgefllhrten  und  kunstvollsten  vor  dem 

zwischen  Epistel  und  Evangelium  gesnngenen  Gemeindeliede  und 

vor  den  Communionliedern  anzubringen 72).   Der  Grand  war  wieder 

ein  praktischer:  in  der  Auswahl  dieser  Lieder  herrschte  eine  grbBerc 

Freiheit ,  es  wurden  daher  zuweilen  Lieder  mit  weniger  bekannten 

Melodien  gesungen,  wUhrend  die  Ubrigen  Gemeindegesange  zicmlich 

dieselben  blieben.   Diese  Vorspiele  beschaftigten  sich  natilrlicb  mit 

der  Melodic  des  nachfolgenden  Gesauges.   Einen  besonderen  Cha- 

rakter  hatte  das  der  concertirenden  Kirchenmusik  regelmaBig  vor- 

hergehende  Orgelpraeludium.   Es  verfolgte  den  praktiscben  Zweck, 

den  Instramentisten  das  Einstimmen  obne  Stoning  der  andiichtigen 

Gemeinde  zu  ermoglichen.   Der  Organist  durfte  deshalb  nicht  im 

strengen  Stil  spielen ,  sondcrn  muBte  ganz  frei  fantasiren  und  sich 

dabei  hauptsiichlich  und  lange  in  denjenigen  Tonarten  aufhalten. 

welche  der  Stimmung  der  venvendeten  Instramente  entspracheu. 

War  eingestimmt,  so  gab  der  Musikdirector  ein  Zeichen  und  der 

Orgauist  muBte  schlieBen.  Dabei  sollte  aber  sein  Praeludium  zugleich 

auf  das  nachfolgende  Musikstiick  vorbereiten  und  eine  Art  von  ab-  ' 
geschlosseneni  Ganzeu  fUr  sich  bilden.  Er  hatte  hier  also  eine 

"chwierige  Aufgabe  zu  loseu ,  wenn  er  Uberhaupt  gesonnen  war, 

seine  Sache  ordentlich  zu  machen.  Dies  war  freilich  bei  der  Rohhcit, 

mit  der  die  Kirchenmusik  vielerwiirts  abgethan  wurde ,  keineswegs 

immer  der  Fall,  und  man  hbrte  haufig  nur  ein  wttstes,  ttbelklingen- 

de*  Tongewirr73 . 

71  Critischer  Mnaikiu  S.  42V  —  DaKej?en  lehrt  Petri,  Anleituug  zur  prak- 

tiwhen  Musik.  Leipzig.  17*>2.  S.  2«>7,  daB  dan  Postludireu  auch  K6f?en  Ende 

des  is.  Jahrhunderts  nur  erat  »in  ehu^on  .Stadten  gebrauehlieh-  war. 

72]  Petri,  a.  a.  0.,  S.  29!*.  —  Turk,  Von  den  wichtitfsten  Pfliehten  eiues 

Or^anisten.  Halle,  178\  S.  121  f. 

7:t    Voigt;,  Gesprach  von  der  Musik  zwischen  einem  Organisteu  uud  Ad- 
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Wahrendder  Kirehenmusik  selber  nuiRtc  der  Organist  aus  einer 

beziffcrten  Bassstimme .  Ubcr  welcher  bei  Keeitativen  zaweilen  noch 

die  Singstimme  uotirt  war .  den  Generalbass  spielen 71  .   Der  Orgel 

ficl  bier  die  Rolle  zu .  welche  in  der  Kammerniusik  dem  Cembalo 

gehrirte  7:,< .  Seit  die  coneertirende  Kirehenmusik  allgemein  geworden 

war,  bildete  dieses  Accnmpagnement  einen  Theil  der  bestandigen 

Pflichtcn  des  Organisten .  and  daft  aueh  Bach  die  Saehe  so  an»ah. 

geht  aus  der  von  ilini  gemachten  Eingabe  in  Sachen  seines  Streites 

mit  der  I'niversitat  lienor,  in  welcher  er  sagt .  der  Organist  hahe 

nielit  nur  vor  nud  nacb  der  Predigt  die  Kirehenmnsik  abzuwarten, 

sondem  aueb  bis  zum  allerletzten  Licde  die  Orgel  zu  schlagen.  Auf»- 

nahmsweise  diirfte  er  jedocb  die  Gencralbasnbegleitung  auch  wohl 

einnial  eineni  andern  tibertragen  haben ,  namentlieh  wenn  es  mch 

dabei  urn  Gbrner  handelte.  dessen  Lcistungen  ibn  manebmal  wenig 

befriedigt  babcn  werdcn.  Wie  er  das  Accompagnement  ausgetTihrt 

wissen  wolltc.  darllber  ist  selion  an  eincm  andern  Orte  ausfiihrlich 

gesprochen  worden7,ii.  Die  Verweisung  darauf  wllrde  hier  genligen. 

wenn  nielit  inzwisclien  ein  bisber  unbekanntes  Document  zu  rrage 

gekomnien  wine,  dureb  welelies  der  Gegenstand  in  eine  noch  sebar- 

fere  Bclcuchtung  gerllckt  wird.  Heinrich  Nikolaus  Gerber  hatte  miter 

Hacbs  Anleitung  die.  Kunst  des  Generalbass-Spiels  an  den  Albinoni- 

schen  Violinsouaten  Uben  iniissen,  and  spater  seineni  Sohne.  dem 

Lexieographcn .  die  Begleitungsart  ilberliefert .  die  er  bei  diesen 

Sonaten  von  Bach  erlernt  hatte.  Der  Sobn  erzahlt.  dafi  er  besonders 

'  in  dem  Gesange  der  ►Stimmcn  nnter  eiuander  nie  ctwas  vortreffliche- 

res  gehiirt  habe :  dies  Aceompagnoment  sei  an  sich  schon  so  schcin 

gcwesen,  daB  keine  Hauptstimine  dem  Vergnligen.  welches  er  da- 

juvHntcn.  S.  512  f.  —  Adding,  S.  I'M.  —  Rathsohlage  urn  dem  Unweaen  bei  dic- 
sein  PnicliKliuiii  zu  steuern  geben  Petri.  S.  I7*>  ff.,  und  TUrk,  S.  I.H>  ff. 

"1   Voigt  a.  a.  ().  S.  27  nicint  zwar,  zum  Obersehreiben  der  Singstiinnie 
werde  sit  h  kein  Cantor  die  Miihe  nelmien.  El  kommt  bei  Bach  aber  doeh  bift- 

weilcn  vor,  z.  B.  bei  der  Cantate  »('bristu.H  der  ist  raein  Lelien«.  B.-G.  XXII 

Nr.  95.  —  S.  auch  Anhang  A.  Nr.  7. 

75  Bei  Voigt  a.  a.  ().  S.  loi  nagt  der  Adjuvant  "lob  dachte  es  ware  in 

der  Kircbe  viel  sebwerer  zu  f»pielen  alf*  in  eineni  Collegio  Muniko.  und  konn- 

ten  die  Fehler  besser  auf  der  Orgel  als  auf  eineni  Clavieyinpel  angeiiie,rcket 

werden«. 

7<i  Baud  I,  S.  710  ff.  . 
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bei  eraptunden,  etwas  hatte  hinzuthun  kcJnnen.  Es  licgt  jetzt  eine 

solche  Generalbassbegleitung  des  alteren  Gerber  vor:  sie  let  durch- 

weg  von  ihm  selbst  geschrieben  and  init  eigenhandigen  Correctnren 

Bachs  versehen77).  Der  Correctnren  sind  verhaltniBinaBigwenige.  der 

Lehrer  war  offenbar  durch  die  Arbeit  beiriedigt:  in  jedeni  Falle  ist 

nach  Einftigung  der  Baehschen  Anderungen  nunmehr  ein  ganz  dem 

Sinne  Bachs  entspreehendesAecompagnement  eines  Solos  gewonnen. 

Seine  Besehaft'enheit  lehrt,  daB  icli  aus  den  Worteu  des  jiingem 
Gerber  ciucn  falschen  SchluB  gezogen  habe,  wenn  icli  annahni,  jene 

Begleitungsart  sei  eine  polyphone  gewesen.  DieSchuld  tragt  jedoch 

Gerber  selbst ,  der  sich  ungenau  und  Ubertrieben  ausgedrllckt  hat. 

Der  Begriff  »polyphon«  ist  freilich  ein  dehnbarer ,  indessen  wenn  es 

sich  urn  Bach  handelt,  versteht  man  darunter  doch  nur  die  thema- 

tisch-selbstandige  FUhrung  der  Stimnieu.  Von  einer  imitatorischeu 

Benutzung  gewisser  aus  der  Hauptstimme  entnommener  oder  frei 

erfundener  Motive  tindet  sich  aber  in  der  Gerberschen  Generalbass- 

stininie  nichts.  Sie  stellt  einen  flieBenden  inehrstinnnigen  Satz  dar. 

bei  welchem  man  an  keiner  Stelle  das  Geflihl  verliert ,  daB  die  ihu 

bewegende  Kraft  durchaus  auBerhalb  liegt.  Nur  insotern  eine  unge- 

zwungene  und  nirgendwo  ins  Stocken  gerathende  Folge  von  Harmo- 

nien  eine  gewisse  melodische  FUhrung  von  selbst  mit  sich  briugt, 

kanu  man  bei  diesem  Accompaguement  von  Melodie  sprechen  und 

es  paBt  genau  auf  dassclbc  die  Charakterisirung ,  welche  der  jlin- 

gere  Telemann  von  einem  guten  Accompagnemeut  giebt :  es  ist  »ein 

guter  Gesang«.  d.  i.  eine  verhHltniBmaBige  und  angenehme  Folge  der 

77  [eh  erwarb  sic  in)  Friihjahr  lH7t»  aus  der  Musikalicnsamudung  des  kurz 
zuvor  verstorbenen  Musikdireetors  UUhl  in  Frankfurt  a.  M.  RUhl  hatte  das 

Manuscript  aus  dem  Naehlasse  des  llofrath  Andre.  Andre  aus  dem  Nachlassr 

des  jttngeren  Gerber  erworbeu.  Eine  ant'  deuiselbeu  betindliehe  Notiz  des  jiin- 
gereu  Gerber  lautet :  "Von  lleinr.  Nic.  Gerber  ausgesetzt  und  von  Sebast.  Bach 

eigenhiindig  corrigirt*.  Die  Ilauptstiiniue  und  die  Bcziffernng  fehleu,  ebenso 

eine  Angabc,  aus  welehem  Werke  Albinonis  die  Sonate  entnoiumen  ist.  Sie 

steht  aber  als  sechste  in  Albinonis  I'ratUnimenU  Armomei  per  Camera  dtfi.fi  in 
dttdici  Sonate.  Opera  sestu.,  und  kouute  soinit  vollatiiudig  hergestellt  und  als 

Bei  la-.-  I  uijtgethcilt  werden.  Ein  Exemplar  der  Truttenimenti,  von  Walsh  iu 
London  gedruekt,  hat  auf  meine  Anregung  Herr  Dr.  Espague  vor  einiger  Zeit 

fib  die  kouigUt  he  Bibliothek  iu  Berlin  angekauft. 
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KlHnge* 7S) .  Vier  der  wenigen  Baehschen  Correcturen  verdanken  dem 

Streben  nach  einer  Bolehen  <>angenehmen  Folge«  ihr  Dasein  (1,  2, 

9  und  1 0) .  AuBerdem  bemerkt  raau ,  wie  Bach  dem  Schttler  sogar 

gestattete .  die  von  Albinoni  vorgeschriebenen  einfaehen  Harmonien 

auBer  Aeht  zu  lasscn,  theils  tun  die  harmonische  Bewegttng  stetiger 

and  treibender,  theils  um  sie  interessanter  zu  maehen.  Eine  Selb- 

stHudigkeit  der  Behandlung  ist  demnaeh  in  der  That  vorhanden.  nur 

ruht  sie  uicht.  wie  man  dieses  aus  des  jtlngem  Oerbers  Worten  ent- 

nehmen  muBte.  anf  dem  melodischen  (iebief :  mit  sicherm  Takte  ist 

die  Granze  beobachtet,  welche  Homophonie  und  Polyphonie  oder. 

was  hier  dasselbe  ist.  Nebensache  und  Hauptsache  scheidet.  Auf 

andre  lehrreiche  Seiten  dieser  General  bassstimme :  auf  die  durch- 

gangige  Vierstimmigkeit .  worait  sie  der  Fordernng  entspricht,  wel- 

che auch  Kimberger  fUr  ein  Bachsches  Aecompagnement  erhebt,  auf 

die  Unisono-Verstarkung  der  ohne  Begleitung  einsetzenden  Themen 

im  zweiten  und  dritten  Satze.  ein  Verfahren,  das  auf  dieselbe  Weise 

zu  erklRren  ist,  wie  die  vereinzelten  Flillaccorde  in  den  dreistimmi- 

gen  Sonaten  tur  Violine  und  Clavier7"  ,  kann  an  dieser  Stelle  nur 

HUehtig  hingewiesen  werden.  Nachdem  wir  aber  in  den  Stand  ge- 

setzt  sind,  den  genauesteu  Sinn  der  Gerberschen  Worte  festzustelleu. 

kann  von  der  hierdurch  gewonnenen  Grundlage  aus  auch  der  Aus- 

spruch  Mizlers  praciser  gedeutet  wcrdeu ,  Bach  accompagnire  einen 

jeden  Generalbass  zu  einem  Solo  so.  daB  man  denke.  es  sei  ein  Con- 

cert ,  und  die  Melodie ,  welche  er  mit  der  rechten  Hand  inache  .  sei 

schon  vorher  dazu  gesctzt  worden.  Mizler  selbst  hat  an  einer  andern 

Stelle  einen  Fingerzeig  gegcbeu .  wie  diese  Worte  aufzufassen  sein 

dtlrften:  cs  fehlte  nur  bisher  ein  sichercr  Anhaltepunkt.  um  die  Aus- 

legung  zu  untemehmen.  In  einer  Besprechung  der  Werekmeister- 

sehen  Generalbasslehre  fllhrt  er  aus  derselben  den  Satz  an .  daB  zu 

einer  augeneluneu  Fortsclireitung  der  Harmonien  im  Accompagne- 

ment mehrgehbre.  als  C^uinten  und  Oetaven  vermeiden.  Dieses 

»mehr«,  sagt  Mizlcr.  sei  die  Melodic,  und  Melodie  sei  eine  solehe 

Veriinderung  der  Tone,  die  man  bei|iietn  singcu  konnc  und  die  dem 

7»>  (Jeor*  Michael  Telenisuni.  L'nterricht  iui  (ieiuMalbaG-Spielen.  Ham- 
burg, itt:».  s.  it. 

79  S.  Bnud  I.  S.  7lo. 

Digitized  by  Google 



—    127  — 

0  eh  tire  angenehm  sei.  Da  man  aber  in  den  beaten  Melodien  die 

wenigsten  Sprllnge  bemerke,  so  folget  daB  ein  Generalbasairt  keine 

auffalligen  Sprllnge  machen  dllrfe ,  wenn  er  das  Wesen  der  Melodie 

nicht  verderben  wolle*0:.  Oflenbar  lauft  seine  Besclireibung  dcr 

Bachschen  Begleitungsart  aufdasselbe  hinaus,  was  Heinrieh  Niko- 

laus  Gerbers  Generalbassstimme  lehrt.  anf  eine  glatte  Verbindung 

der  Harmonien,  die  alsdann  die  Hervorbringung  einer  Art  von  Melo- 

die in  der  Oberstimme  znr  Folge  hatte.  DaB  Bachs  Schiller  diese 

Eigenschaft  so  stark  betonen,  wird  erklarlieh  wenn  man  ertahrt.  wie 

nnordentlich  und  geschmaeklos  bei  der  Ausftlhrung  des  Basso  ronU- 

nuo  vielfaeh  verfahren  wurde.  Erzahlt  doch  Lohlein,  ein  bekannter 

Musiklehrer  des  18.  Jahrhunderts ,  daB  Solospieler.  sogar  Violon- 

cellisten ,  nicht  gern  ein  Clavier  zur  Begleitung  niihmen ,  sondern 

ein  kindwehes  Accoinpagnement  unit  der  Bratsche  oder  gar  Violine 

vorzbgen,  wo  dann  die  Grundstimme  immer  tlber  der  Melodie  herum- 

klettere,  als  sahe  man  jemanden  auf  dem  Kopfe  gehen*1;.  Und  auch 

bei  einem  Accompagnement  auf  Clavier  oder  Orgel  begnllgten  rich 

sehr  viele  damit.  die  Accorde  ohne  Rllcksicht  auf  ihre  l*age  und 

Verbindung  nur  zu  greifen  wie  sie  ihnen  ebon  in  die  Finger  kanien. 

Doch  dttrfen  obige  Ergebnisse  nicht  zu  der  Behauptung  verleiten. 

Bach  habe  seinern  Organisten  jede  (lurch  Imitationen  ausgeschmttckte 

Generalbassbegleitung  vcrboteu.  Wenn  man  auch  daranf  kein  groBes 

Gewicht  lcgen  wollte,  daB  Kuhnau,  Heinichen.  Mattheson.  Schroter 

und  andre  Autoritttten  jener  Zeit  ein  mit  Discretion  ausgefllhrtes 

Imitiren  als  feinste  Kunst  des  Begleiters  preisen.  so  sind  doch  immer 

noch  einige  Zeugnisse  vorhanden.  aus  denen  hervorgeht.  daB  speciell 

auch  Bach  bcim  Begleiten  zuweilcn  polyphon  verfuhr,  und  waren 

sie  es  nicht,  so  hatte  man  ein  Kecht,  es  aus  seiner  musikalischen 

Natur  in  allgemeincn  zu  scblieBcn.  Wohl  aber  bestiitigt  Gerbers 

Arbeit  das  Uesultat  dcr  frllheren  Auseinandersetzung.  daB  ein  I'nter- 
schied  gemacht  werden  mtlsse  zwischen  dem  was  Bach  in  dieser  Be- 

ziehung  gestattete  und  dem  was  er  fordcrte.  L  ber  letzteres  kann. 

nachdem  Kirnbergers  Accompagnement  zu  einem  Bachschen  Trio 

und  dasjenige  Gerbers  zu  einer  Alhiwmischen  Solosonate  vorliegt, 

so)  Musikalische  Bihliothek,  Zweiter  Theil.  Leipzig.  IT:J7.  S.  52. 

si   Ueorg  Sinittu  LOlilein ,  Clavier- Schule  u.  s.  w.  4.  Anflage.  Leipzig, 
17V>.  S.  114. 
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ein  Zweifel  nicht  mehr  hestehen.  Man  kann  auch  die  Beweiskraftig- 

keit  des  letzteren  nicht  dadureh  zu  schwUehen  versuchen .  daB  das- 

selbe  nicht  zu  einer  Bachschen  Originalcomposition  geftlgt  sei  und 

Bach  zu  einer  solchcn  eine  andre  Begleitungsart  verlangt  habeu 

konne.  Ein  jeder  fertige  Kttnstler  ontnimmt  den  MaBstab  fllr  das, 

was  er  lUr  angcmessen  und  schon  halt .  den  cignen  Werken.  Wenn 

eine  polyphoue  Bereicherung  eines  ttolosttlckes  vennittelst  der  Gene- 

ra lbassbegleitung  Bach  Uberhaupt  erforderlicli  geschienen  hatte ,  so 

wllrde  er  seiuen  Schiller  auch  hier,  wo  es  eine  aussehlieBlich  zu 

Lernzwecken  augefertigte  Arbeit  gait,  dazu  angehalten  haben.  Man 

kann  dessen  um  so  gewisser  sein ,  als  die  eiufachen.  weiten  Raume 

des  Harmonienbaus  der  Albinonischen  Sonate  zur  Einfligung  kunst- 

volleren  Details  ganz  besonders  geeignet  waren,  und  niochte  er  dew 

simplen  Stile  des  gesammteu  Werkes  noch  so  sehr  Kechnung  trageu, 

irgend  welche  Spuren  polypkoner  Arbeit  mllBten  doch  bemerkt  wer- 

den  kiiunen.  Wenn  nun  Bachs  Genera lbassspieler  Uber  das  von  ihm 

Gefordertc  hinausging ,  so  that  er  es  auf  eigne  Gefahr.  Gelang  ihm 

eine  hier  und  da  versuehte  kttnstlichere  Ausflihrung .  so  verechaffte 

er  dem  Keunerohr  eine  unerwartete  angenehme  EmpHndung .  miB- 

lang  sie ,  so  verdarb  er  das  Ganze  und  zog  unfehlbar  deu  Zoru  des 

Dirigenten  auf  sich  herab.  Lbhlein  sagt  einmal :  »>Das  kUnstliche 

odergeschmttckte  Aceoinpagneuient,  da  namlieh  die  rechte  Hand  eini- 

gennaBen  eine  Melodie  tiihret  und  Mauieren ,  auch  Nachahmungen 

aubringt,  ist  for  diejenigen.  die  dem  simpelu  schon  gewachsen  sind. 

und  erfordert  groBe  Behutsamkeit  und  Einsicht  in  die  Composition. 

Herr  Matthesou  in  seiner  Orgauistenprobe  hat  viele  Beispiele  da  von 

gegebeu.  Da  aber  dergleichen  schbne  Zierrathen  mehr  verderben 

als  gut  macheu .  so  sind  sie  mit  Kecht  nicht  mehr  Mode« «) .  Dieses 

Wort  trifft  auf  die  richtige  Stelle:  dasgeschmilckte  Accompagnement 

war  eine  musikalische  Modesache.  ebenso  wie  die  Spielmanieren  des 

Clavieristeu  und  die  Fioritureu  des  Sanger*.  Es  ist  dieselbe  Anschau- 

uug.  wenn  Adluug.  nachdem  er  von  den  Acceuten.  Mordenteu.  Tril- 

lern  gesprochcn  hat.  die  ein  (ieueralbassspieler  mit  der  rcchtcuHaud 

anbringen  konne.  fortfahrt:  -abcrdie  besteManier  ist  die  Melodic  vl) . 

• 

*2   LohU-in,  a.  :«.  U.  S.  7»i. 

^3  Adluug,  Auli'itiuiff  zu  dor  iiiu^ikuliseheu  Uelahrtheit.  S.  U">3. 
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Wie  alle  Moden,  so  client  audi  diese  zur  Charakterisirung  ihrer  Zeit. 

Bach  wirkte  in  einer  Periode  weitausgebreiteter.  Uppiger  musikali- 

Bcher  Schaffensthatigkeit.  Die  Darstellung  eines  Tonwerks  beruht 

auf  der  Reproduction,  eineni  Acte,  der  ohne  Beimischung  eines  sub- 

jectivenElementes  Uberall  uumoglieh  ist.  und  dieses  Element  auBerte 

sich  dauials  zueinem  groBeu  Theile  in  der  eigenmachtigen  Auszieruug 

der  vorgeschriebenen  Melodiereihen .  aucb  wohl  in  weitergehendeu 

entetelleuden  Veranderungen  dersclben.  DerKUustler  lieB  sich  dieses 

gefallen,  weil  die  etwa  entstehende  Schadigung  Reiner  Gedankeu 

aufgewogen  wurde  durch  die  eiudringliche  Lebendigkeit.  mit  welcher 

dcrjenige  ein  Gegebenes  vortrftgt,  der  sich  einen  selbstschiipferischen 

Antheil  daran  zuschreiben  dart".  GewiB  hat  sich  auch  Bach  diesem 

allgemeinen  Zugc  seiner  Zeit  njcht  ganz  entziehen  wollen  und  kbn- 

nen.  Aber  je  eigenartiger  eine  Personlichkeit  ist.  desto  sorgfaltiger 

wird  sie  sich  gegen  das  Eindringen  fremder  Elemente  in  ihre  Schti- 

pt'ungeu  zu  sichern  suchen.  Ohne  Zweifel  ist  Bach  unter  den  groBen 
Toukllnstleru  jener  Epoclie  die  aparteste,  subjectivste  Erscheinung. 

Er  muBte  sich  denn  auch  in  der  That  von  Johann  Adolph  Scheibe 

vorwerfeu  lassen.  daB  er  »alle  Mauieren.  alle  kleinen  Auszierungen 

und  alles  was  man  unter  der  Methode  zu  spielen  versteht.  mit  eigent- 

lichen  Noten  ausdrlickte« 1,4  .  also  fur  die  Subjectivitiit  des  Keprodu- 

cirenden  die  Zugange  mtiglichst  versperrte.  Was  Scheibe  von  Baclis 

Gesang-  und  Instrumentalstttcken  sagt,  gilt  nun  anch  von  seinen 

Continuostimmen,  die  er.  wenn  ZufUlligkeiten  es  nicht  verhinderten. 

in  penibelster  Weise  zu  bezittern  pflegte.  Selbst  auf  die  Kitornelle 

und  ritornellartigen  SUtzchen ,  in  denen  allgemein  dem  Accompa- 

gnisten  freie  Hand  gelassen  wurde,  da  er  bei  einiger  Einsicht  von 

selbst  tinden  muBte,  wie  er  bier  zu  spielen  habc,  erstreckte  sich  zu- 

weilen  Bachs  Vorsicht.  So  zeigt  er  in  dem  Terzett  der  Cantate  »Aus 

tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir« s!i)  durch  Bezifferung  ganz  genau  den 

Contrapunkt  an,  welcher  zu  dem  im  Basse  liegendeu  Hauptgedankeu 

des  Kitomells  mit  der  rechten  Hand  gespielt  werden  soil.  Seiu 

Schiller  Agricola  hatte  fllr  die  Besorgtheit  urn  geuaue  Ausfuhruug 

seiner  Intentioneu,  welche  Scheibe  tadelt.  ein  besseres  VerstandniB : 

S4  Scheibe,  Critischer  Musikiw.  S.  IW. 

»:>  B.-G.  VII,  S.  29U  ff. 

Siitta,  J.  S.  Ba.h.  II.  9 
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um  Entstelluugen  vorzubeugen ,  meint  er,  sei  es  dem  Comiionisten 

nicht  zn  verdenken ,  wcnn  er  seiue  Gedanken  so  dentlieh  auszudrtl- 

cken  suche.  als  es  ihin  miiglieh  seis,i  .  Und  wenn  mau  die  Klageu 

crnster  Musiker  Uber  gewisse  eitle  und  uuverstUudige  Organisten 

liest.  die  im  Gegensatze  zu  solchen ,  welehe  nicht  einmal  das  Noth- 

dllrftigste  ordentlich  ausfuhrten.  liei  jeder  Gelegenheit  »ihreu  Sack 

mit  Mauieren  auf  einmal  nusschUtteten,  mit  allerhand  phantastischen 

Grillen  und  Laufen  angezogen  kamen.  und.  wenn  der  Sanger  eine 

Passage  zu  macfeeu  hatte .  mit  ihm  am  die  Wette  laufen  zu  mtlssen 

glaubten* w) ,  so  wird  man  Bachs  Sorgsanikeit  doppclt  erklarlieh  fin- 

den.  Nicht  minder  ist  nunmehr  begreillich .  warum  die  Bachsche 

Schule  das  poly  phone  oder  Uberhaupt  verzierte  Aceompagnemeut 

zum  weuigsteu.  wie  Philipp  Emanuej  Bach  es  thut.  auf  das  geringste 

MaB  beschriinkt  wissen  und  nil  als  Ausnahme  gclteu  lassen  will  <*). 

sonst  aber  rundweg  verwirft.  Kirnbergers  Meinung  war.  weil  der 

Generalbassist  nur  die  Harmonie  anzugeben  liabe.  so  inllsse  er  sich 

aller  Zierrathen .  die  nicht  weseutlich  zur  Harmonie  gehorteu .  ent- 

halteu  und  sich  Uberhaupt  allezeit  der  Einfalt  befleiBen  v»  .  Johauu 

Samuel  Petri ,  ein  Freund  und  SchUler  Friedemann  Bachs ,  der  be- 

sonders  auch  hiusichtlich  des  Acoonptgnemeuts  von  diesem  gelernt 

zu  haben  erzahlt ,  verbietet  dem  ( irganisten  den  Triller  und  Uber- 

haupt das  Spielen  eincr  Melodie  mit  der  rechten  Hand,  verlaugt  daB 

er  bei  seinen  Accorden  bleiben  soil  und  stellt  den  Grundsatz  auf: 

das  Orgelaccompagnemeut  diene  nur  zur  Fllllung  der  Harmonie  und 

zur  Verstiirkung  des  Basses  ,JV  Dasselbe  sagt  der  den  Sbbucn  und 

Schlllern  Bachs  nahestehende  Christian  Carl  Kolle  "  .   Aber  auch 

SH  Iii  ilen  Zusiitzen  zn  Tosis  Anlcitung  zur  SingkuiiKt.  S.  74. 

Kiriinnu.  Der  JSm«iWimc1ic  Qvack-Salhcr.  I  Too.  S.  2o  ff. 

Wi  Vermieli  (liter  die  wahre  Art  das  Clavier  zn  spielen.  Zweiter  Tlieil. 
S.  219  f.  nnd  8.  241. 

vi  Bei  Sulzer,  Allgemeine  Thenrie  der  sehouen  Kiinste.  Ersrer  Tlieil. 

2.  Allfl.  S.  194.  Cher  Kirnbergers  lletheilipimr  an  diesem  Werke  s.  (Jerber. 

X.  L.  IV,  Sp.  304  f. 

Uil  AnleitltOg  znr  praktischen  Musik.  S.  IU!l  ff.  Von  seinem  VerhaltniB 

zn  Friedemann  Bach  erziililt  Petri  in  ehen  dieaein  Werke.  welches  zn  den  vor- 

treffiiclistcn  Mnsiklehren  des  K  Jahrlinnderts  jrehort .  S.  inl  ,  2G9  s.  dazu 
S.  ills  und  2S:». 

«.M  Nene  VVahrnehmiuifjen  zur  Aufnalime  und  weitern  Ausbrcituutf  der 

Musik.  Berlin,  17*4.  s.  i'.». 

Digitized  by  Google 



—  131 

andere  Musiker,  die  auBerhalb  deR  Bachschen  Kreises  standen.  theil- 

ten  mit  Entschiedenheit  diese  Ansicht.  Johaun  Adolph  Scheibe  be- 

zeichnet  mit  der  ihm  eignen  Scharfe  der  asthctischen  Beurtheilung 

das  polyphone  Accompagnement  ernes  Solos  als  etwas  sinnwidriges, 

das  die  Intention  des  Componisten  zerstiire  ,,21 . 

Die  Frage  Uber  das  Wie?  der  General bassbegleitung  erstreckt 

sich  auch  auf  die  Benutzuug  des  Klangraaterials ,  welches  die  Orgel 

darbot.  Es  gab  in  dieser  Beziehung  feststehende  Gebrauche.  Der 

Bass  wurde  gewbhnlich  von  der  linken  Hand  allein  gespielt,  die 

rechte  griff  die  ftlllenden  Harmonien  Stand  eine  Orgel  mit  mehren 

Manualen  zur  Benutznng,  so  ging  die  Linke  gem  auf  ein  eignes, 

starker  registrirtes  Clavier.  Das  Pedal  spielte  in  der  Kegel  den  Bass 

mit.  und  es  konnte  dann  die  linke  Hand  auch  wohl  einige  Mittel- 

stimmen  greifen  m) .  Wenn  der  Bass  stark  tigurirt  war,  so  wurde  es 

ftir  gentlgend  angesehen,  durch  das  Pedal  nur  die  fllr  die  Harmonien- 

fortschreitungen  wesentlichen  Tone  kurz  zu  markiren*4).  Um  ein 

unordentliches  Gepolter  zu  vermeiden  lieB  man  es  aber,  da  gewbhn- 

lich noch  andre  Bass-Instramente  mitgingen,  in  solchen  Fallen  auch 

wohl  ganz  fort 05 1  Bei  schwach  besetzten  Sttlcken  gebrauchten  es 

einige  unr  zu  den  Kitornellen  'J6).  Zur  Begleitung  der  Arien  und  Re- 
citative wurde  allgemein  nur  das  achtfllBige  Gedackt  genommen, 

welches  deshalb  auch  den  Namen  »Musikgedackt«  filhrte **) .  Beim 

92  Critischer  Musikus.  8.  410. 

93)  Adlnng,  8.  057.  »Man  redete  sonst  nucb  viel  vom  getheilten  Spielen; 

das  i-t  wenn  die  Mittclstimmen  zum  Theil  mit  dor  linken  Hand  gegriffen  wer- 

den.  Es  ist  dieses  gar  wohl  thiinlich,  wenn  die  Nuten  durch  das  Pedal  kttnnen 

ausgedruckt  werden,  daC  beyde  Hiindo  auf  einem  Claviere  bleiben.  Aber  bey 

geschwiuden  BiiGeu,  so  auf  2  Clavieren  am  besteu  vorzustellen,  fallt  diese  Art 

zu  spielen  in  die  BrUcho.«  —  Petri,  8.  170. 

94,  Kolle,  8.  51.  »Die  Bearbeitung  des  Pedals  ist  mit  ungemeinen  Schwli- 
rigkeiten  verkniipft,  um  allemal  die  rechten  Noten  ausfindig  zu  mnchen,  welche 

man  augiebt  antritt,  und  solche.  die  man  wegen  Geschwindigkeit  auszulassen 

gezwungen  ist.«  —  Schroter,  Deutliche  Anweisuug  zum  General-BaC.  Halber- 

stadt.  1772.  S.  l*s.  §.  3 IS.  —  THrk,  8.  153.  —  Dasselbe  gait  Ubrigens  aueh 

fur  die  Contrabasse;  s.  Quantz,  Versuch  u.  s.  w.  8.  221,  §.  7. 

95  TUrk,  8.  156. 

90;  Petri,  8.  170. 

97  Scheibe.  Critischer  Musikus,  S.  115.  —  Adlung.  8. 3S0.  —  Rolle.  S.  50. 

—  Vrgl.  Gerber,  Historie  der  Kirchen-Ceremonien,  8.  2W. 

9* 
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Secco-Kecitativ  wurdeu .  aueh  wenn  auszuhaltende  Basstbne  notirt 

waren .  docli  die  Accorde  der  Orgel .  die  mail  wie  auf  dem  Cembalo 

arpeggirt  anzugeben  pflegte,  in  der  Hegel  nieht  ausgehalten.  um  die 

von  der  Singstimme  gesungencn  Worte  in  voller  Deutlichkeit  bemerk- 

barwerden  zu  lassen  ,s  .  Indessen  meint  Petri,  wenn  man  eine  reeht 

still  gedeckte  Fliite  habe .  so  kbnne  man  aueh  die  Aocorde  in  der 

Teuorlage  liegen  lassen  und  mllsse  dann  den  Weehsel  der  Harmonie 

jedesmal  durch  einen  kurzen  Pedalton  andenten.  Um  dem  Sanger 

einen  StUtzpnnkt  zu  verscbaffen ,  durt'te  der  Organist  zuweilen  aueh 
den  Basston  allein  aushalten,  wahrend  er  die  Aeeorde  kurz  absetzte. 

GriiBere  Freiheit  hatte  er  beim  begleiteten  Kecitativ;  hier  konnte  er 

je  nachdem  es  ihm  angemessen  erscbien  entweder  die  Aeeorde  mit 

dem  Bass  oder  nur  diesen  allein  fortklingen  lassen  •»).  Es  ist  noting 

darauf  aufmerksam  zu  machen ,  daB  die  unterbroclieue  Spielart, 

welehe  jetzt  allgemein  als  dem  Wesen  der  Orgel  unangeinessen  gilt, 

den  Musikern  jener  Zeit  nieht  durchaus  so  erscbien.  Die  Bildung 

von  Fugeutbemeu  aus  mehrfach  repetirten  Tiinen,  aueb  das  wieder- 

bolte  Ansehlagen  voller  Accorde  dientc  uach  Ansieht  der  nordlan- 

discben  Organisteuscbule  zur  Erzielung  eines  besonders  reizvolleu 

Effects.  Cbristopb  Gottlieb  Schroter  in  Nordhausen.  einer  der  durch- 

gebildetesteu  Organisten  seiner  Zeit,  spielte  durebweg  staccato.  Hier- 

dureh  provocirte  er  allerdingsden  Widersprucb  derBacbscben  Schule. 

die  uacb  Auleituug  ibres  Meisters  das  gebundene  Spiel  als  das  stil- 

vollere  erkliirte  ",0  .  und  ihrem  Einflusse  ist  es  jedenfalls  zuzusehrei- 

beu.  daB  die  andre  Spielart  allmahlig  verschwand  und  vergesseu 

wurde.  Doch  nur  fttr  sclbstiindige  Orgelstttcke  macbte  sie  die  ge- 

bundene Spielart  mit  Bestimmtbeit  geltend.  Filr  das  Aecompagne- 

ment  blieb  audi  innerbalb  der  Bachscben  Schule  das  gebobene  Spiel 

iin  Gebrauch.  Kittel ,  der  durch  eine  flinfzigjahrige  Lehrthatigkeit 

die  Bachscben  Grundsatze  in  der  tbiiringischen  Organistenwelt  ver- 

breitete,  lebrte  es  so.  und  noch  leben  Ohrenzeugen,  die  einen  seiner 

besteu  Scbliler.  Michael  Gotthardt  Fischer  in  Erfurt,  die  Kireheu- 

cantaten  in  derWeise  accompagniren  hbrten,  daB  er  immer  mit  kurz 

!»s  [Voirf  .  Geaprach  u.  s.  w.  8.  29.  —  Petri,  S.  171.  vrgl.  S.  311.  — 
Tiirk,  S.  102  ff. 

99)  Schriiter,  S.  I  SB,  §.  341.  —  Tiirk.  S.  171. 

loo  (ierber.  L.  II.  Sp.  I.V.. 

Digitized  by  Google 



-    133  — 

angeschlagenen  Accorden  der  rechten  Hand  dem  Gange  des  Ton- 

stiickes  folgte ,  den  Bass  aber  legato  und  mit  hcrvortretcndcr  Starke 

spielte,or.  Desglcichen  verlangt  Petri,  der  Organist  solle  so  kurz  als 

mbglieh  accompagniren  und  die  Finger  gleich  nach  Anschlagung  der 

Accorde  von  derTastatur  abziehen 102  .  Hieraus  darf  freilich  nimmer- 

melir  geschlossen  werden.  Bach  habe  immer  nur  so  und  nicht  andcrs 

begleiten  lassen.  Wie  der  Stil  seiner  Compositionen  ein  gebnndenerer 

war.  als  derjenigen  aus  Kittels  und  Petris  Zeit,  so  hat  er  zuverlassig 

auch  in  der  grbBeren  Anzahl  der  Falle  ein  /v<?^«/o-Acconi|)agneinent 

gefordert,  und  dasjenige,  was  er  als  »melodische«  Begleitung  lehrte, 

ist  Uberhanpt  auf  diese  Weise  allein  recht  ansfuhrbar.  Nur  daB  er 

die  andre  Art  ebenfalls  kannte  und  gelegentlich  anwandte.  sollte 

hier  hervorgehoben  werden:  Beispielc  bieten  die  Adur-Aric  der 

Cantate  »Freuc  dich.  crlttete  Schaar«,  und  die  Gdur-Arie  der  Can- 

tate  »Am  Abend  aber  desselbigen  Sabbaths« ,0:)) .  Ubcrhaupt  richteten 

sich  alle  derartigen  Gebriinche  mehr  oder  minder  nach  den  jedes- 

maligen  Verhiiltnisscn.  Die  Originalhandschriften  zu  Bachs  Matthaus- 

passion,  zu  seinen  Cantaten  »Was  frag  ich  nach  der  Welt«,  ->In  alien 

meinen  Thaten«  beweisen,  daB  auch  er  zu  den  Secco-Recitativen  den 

Organisten  knrze  Accorde  anschlagen  HeB.  DaB  an  schwachern  Stcl- 

len  einige  der  Basse  schweigen  mnBten.  kam  bei  ihm  ebenfalls  vor. 

In  der  Bass-Arie  des  S.Theils  des  Weihnachts-Oratoriums  hat  eines 

der  verstarkenden  Bass  -  Instrumente  durchaus  zu  schweigen ,0<). 

In  der  Hmoll-Arie  der  Cantate  »Wir  danken  dir  Gott«  spielen  die 

sarnmtlichen  Basse  fast  nur  zu  den  Kitornellen  mit 105  .  Etwas  ahn- 

liches  erkennt  man  aus  einer  Stelle  des  crsten  Chors  der  Cantate 

»Hochst  erwllnschtes  Freudenfestc  Hier  werden  auBer  dem  Orgelbass 

noch  Streichbastsc  und  Fagotte  verwendet,  die  nach  MaBgabc  der 

iStimmcn  ohne  Unterbrcchung  mitzuspielen  batten.  Takt  80  aber 

steht  in  der  Basszeile  der  Partitur :  Organo  solo,  und  Takt  t)7  wicder : 

Bwsoni  e  Violoni.  DerChor  ist  in  der  Form  der  franzbsischen  Onver- 

Ki I  So  hiirte  cs  noch  Heir  Professor  Edmud  Orel]  BOA  Berlin,  wie  er  mir 

mundlieh  initzntheilen  die  Freundlichkeit  hatte. 

102  Petri.  S.  I  To. 

103  B.-G.  V,  S.  352  ff.  —  X.  S.  72  ff. 

104  B.-G.  V*.  S.  XVI. 

105  B.-G.  Vi,  S.  307  if. 
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tnre  gehalten :  die  Stellc  cntsprieht  den  stereotypen  und  in  den  vvirk- 

liehen  Ouverturen  den  2  Oboen  nnd  deni  Fagott  gebtthrenden  zartcn 

Triostellcn  ,  welche  dem  poraphaft  einherrauschenden  vollen  Orche- 

stcr  sich  entgcgensetzen.  Urn  den  Contrast  recht  wirknngsvoll  zu 

machen.  liiBt  Bach  die  OrchesterbHsse  schweigen  nnd  die  Orgel 

allein  spielen.  Er  muB  es  fltr  genttgend  gehalten  haben.  den  Instru- 

mentisten  in  der  Probe  mtindlich  seinen  Willen  knnd  zn  thnn.  Dafi 

Bach  ferner  das  Gedackt  zur  Begleitung  fltr  vorzttglieh  geeignet 

liielt.  pagt  er  selbst  in  der  Disposition  znr  Reparatnr  der  Mtthlhauser 

Orgel  Nun  darf  man  gewiB  folgern.  daB  er  an  ahnlichen  Stellen 

hiiufigcr  cin  Theil  der  Basse  pausiren.  bcsonders  auch  in  Arien 

sammtliche  Bassinstrumente  nur  zu  den  Ritornellen  mitwirken  lieB, 

daB  die  Seecoreeitative  unter  seiner  Leitung  vielfach  kurz  aceom- 

pagnirt.  daB  zu  Recitativen  und  Arien  in  der  Kegel  das  Gedaekt  ge- 

braueht  werden  muBte.  Indessen  eine  fttr  alio  FRlle  gliltige  Obser- 

vanz  wird  man  damns  nicht  ableiten  dlirfcn,  vielmehr  anzunehmen 

haben .  daB  Bach ,  von  auBern  Umstanden  ganz  abgesehcn .  eine 

kllnstlerisehe  Freiheit  sich  liberall  wahrte .  je  nach  dem  Inhaltc  dca 

StUckes  die  kurzen  Recitativaccorde  mit  gehaltenen .  das  Gedackt 

mit  einem  andern  speciell  geeigneten  Register  wechseln  lieB,  und 

auch  sonst  von  dem  allgemein  gehrciuchlichen  zn  Gnnsten  des  he- 

sondern  Fallcs  abwich.  Dies  lag  in  seiner  Natur,  in  der  Zeit  nnd  in 

der  Sache  selbst. 

Schrfiter  nnd  Petri  geben  auch  die  Regel ,  daB  bei  der  Beglci- 

tung  von  Kirchcnmusikcn  allc  Kohrwerke  nnd  Mixturen  gUnzlich 

nnverwendet  bleiben  mttBtcn  107  .  Sie  wollen  damit  nnr  betonen.  daB 

die  Orgel  niemals  die  Singstimmen  nnd  Instrumente  Ubcrschreien 

dllrfe.  Ubrigens  war  die  Aufgabe  der  Orgel  nicht  allein.  zu  sttttzen 

und  zusammenzuhalten ,  sondem  auch  der  gesammten  Klangmasse 

eine  einheitlichc  Farbe  zu  geben.  Sie  nahm  den  Ubrigen  Instruincn- 

ten  gegenllber  in  gewisser  Beziehung  eine  ahnliche  Stellung  ein,  wie 

in  dem  modernen  Orchcstcr  das  Streichquartett.  Wie  nm  dieses  als 

Mittelj>unkt  sich  die  Blasinstrumcnte  gruppiren.  so  am  jeuc  die  In- 

106]  S.  Band  1.  S.  S53. 

107  Schroter.  1*7  ff..  wo  genaue  RejfiBtrirunjfsvorechrifton  fur  die  ver- 

sehiedenen  Theile  einer  Cantata  und  mit  RUcksicht  auf  den  wechselndcn  Cha- 

rakter  derselbcn  gegeben  werden.  -  Petri,  S.  169. 
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strnmente  Itherhaupt.  Untersehicden  war  das  VerhiUtniB  wieder  da- 

dnrch,  daB  die  Orgel  mehr  nnr  innerlieh  and  bloB  dynamisch  wirkte. 

and  daB  die  Instmmcnte  anf  ihrem  Grande  sieh  nicbt  sowohl  als 

Soloinstrnmente  bewegten.  als  vielniehr  in  chorisehen  Grnppen  wirk- 

sam  warden.  Eine  dieser  Grnppen  bildete  das  Streicliqnartctt,  eine 

andrc  Oboen  nnd  Fagott.  eine  dritte  Zink  nnd  Posaanen.  eine  vierte 

Trompeten  (zuweilen  Httrner)  und  Panken.  VVeniger  selbstandig 

standen  in  der  Gcsammtniassc  des  Baehschen  Orehesters  die  Floten 

da.  welche  aber  im  17.  Jabrhnndert  cbenfalls  einen  Chor  flir  sieh 

bildeten.  Eine  Individualisirung  der  einzelnen  Instrumente.  wie  sie 

das  Haydnsche  Orchester  zeigt.  war  hierdurch  ausgeschlossen :  es 

wirkten  vielmehr  nnr  die  groBen  Klangmassen  mit  nnd  nacb  ein- 

ander.  ein  Verfahren  das  dem  Oharakter  des  Grundinstrumentes, 

der  Orgel,  ancb  vollig  entspraeb.  Das  stilvolle  Wesen  der  Kirchen- 

mnsik  Bachs  bernht  mit  darin .  daB  er  dieses  VerlialtniB  der  Klang- 

korper  zu  einander,  welebes  sicli  im  17.  Jabrhnndert  testgestellt 

batte ,  im  GroBen  and  Ganzen  unveriindert  lieB.  Er  lehnt  sieh  in 

dieser  Beziehung.  wie  aneb  in  andern  Dingen,  entseliiedener  an  die 

Vcrgangenheit  an ,  als  seine  Zeitgenossen .  die  das  Herannaben  der 

modemeu  Concertmusik  viel  stilrkcr  noch  darcb  alle  Glieder  sptlrten, 

dadureh  aber  auch  mit  dem  was  das  traditionelle  Tonmaterial  ver- 

langtc  in  flihlbarcn  Widerspruch  gerietben :  die  Empfindung  eines 

ticf  inneren  kllnstlcrisehen  MiBverstiindnisses  wird  man  kanm  bei 

einer  der  gleicbzeitigen  Kirebencantatcn  ganzlich  log.  AuBerdem 

aber  lag ,  um  ant"  den  Vergleicb  zwisehen  Orgel  und  Streichquartett 
zurttekzukommen.  ein  wesentlicber  Tnterscbied  aueh  darin,  wie  sieh 

beide  Klangkorper  zn  den  Singstimmen  verbielten.  Bei  einer  Ver- 

bindung  von  Singstimmen  und  Instruraenten  ist  es  das  natllrliche 

VerlialtniB .  daB  jene  berrscben .  diese  dienen ,  daB  jene  demnacb 

den  Grandebarakter  des  StUckes  feststellen ,  diese  nur  sttltzen  nnd 

aussebmUekeu.  Nun  war  aber  die  Vucal-Musik  des  16.  Jahrbunderts 

in  einer  scbwacben .  sehr  oft  nur  eintaehen  Besetzung  der  einzelnen 

Stimmen  groB  geworden.  Diese  dltnnen  Chore  blieben  das  ganze 

17.  Jahrhundert  hindurcb  bis  tief  ins  18.  hinein  mit  geringen  Ans- 

nahmen  allgemein  gebrauchlieh,  wogegen  die  Instramentalmasse  an 

Fullc  und  Vielfarbigkeit  stetig  zunahm.  So  war  es  zu  Bachs  Zeit 

dahin  gekommen ,  daB  auch  ein  nach  unsern  Begriflen  schwaeb  be- 
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setztes  Orchester  die  Zahl  der  ranger  etwa  urn  scinen  dritten  Theil 

Hhertraf.  In  der  Neuen  Kirehe  nuiHicirten  nnter  Gerlaeh  nur  4  San- 

ger und  dazu  10  Spieler  ,os  Bach  selbst  normirt  in  dem  Memorial 

vom  23.  August  1730  die  Zahl  der  Sanger  auf  12.  die  der  Instru- 

mentisten,  ausschlieBlich  des  Orgelspielers.  auf  18.  Ein  VerhaltniB 

also  von  2  zu  3.  bei  welehera  von  eineni  Uotniniren  des  Gcsangcs 

nicht  mehr  die  Rede  sein  konnte :  die  natttrliche  Proportion  war  in 

Folge  einer  eigenthUmliehen  Entwickelung  gradezu  umgedreht  wor- 

den.  HHndel  und  Bach .  die  beiden  mnsikalisehen  Spitzen  der  Zeit, 

haben  ein  jeder  in  seiner  Wefee  die  Dinge  wieder  zurecht  zu  riicken 

gesucht.  Der  Chor,  niit  welcheni  Handel  in  England  seine  Oratorien 

anffnhrte,  wamumerisch  zwar  audi  dem  Orchester  unterlegen.  Abcr 

er  bestand  aus  viel  gesehulteren  Sangem.  als  sie  die  deutschen  Kir- 

chenchore  besaBen .  und  war  folglich  von  ausgiebigerem  Klange: 

uberdies  war  bei  Handel  die  Yerwendung  der  Orgel  eine  viel  einge- 

schranktere.  Der  Zug  die  Singstimmon  wieder  iiber  die  Instrumente 

zu  erheben,  ist  bei  ibm  ganz  offenbar,  wie  er  auch  seiner  Musik  mit 

so  zwingender  Kraft  inne  wohnt.  daB  schon  einige  Deeennien  naeb 

Handels  Tode  in  England  dan  riebtige  VerhaltniB  zwiscben  Cbor  und 

Orebester  bei  der  AuffUhrung  seiner  Oratorien  hergestellt.  d.  h.  die 

Zahl  der  Sanger  eine  starkcrc  war  als  die  der  Spieler.  In  Deutsch- 

land  kam  man  dahin  nicht  so  bald.  Die  Massenauffilhrung  des  Mes- 

nias.  welche  Johann  Adam  Hiller  am  19.  Mai  17S6  in  der  Domkirche 

zu  Berlin  veranstaltete,  zeigt  noch  das  alte  VerhaltniB:  1 18  Sanger, 

18H  I  nfltrumentisten  m) .  DaB  auch  bei  uns  in  dieser  Beziehung  all  - 

mahlig  eine  Andcrung  eintrat,  ist  der  von  England  ansgehenden 

Einwirkung  zuzuschreiben.  Aber  nur  fUr  das  eigentliche  Oratorium 

ist  sie  angemessen,  flir  die  deutsche  oder  was  hier  dasselbe  sagt  fUr 

die  Bachsche  Kirchcnmusik  war  sie  es  nicht.  Bei  Handels  Oratorien 

108)  S.  Auhang  A.  Nr.  -K 

109  Hiller ,  Nachricht  von  der  Anffllhrung  des  llandelschen  Mesaias  in 

der  Domkirche  zu  Berlin,  den  UK  May  l"Hii.  4.  Das  von  Hiller  (lurch  Ilinzu- 
fiigung  von  FlOten,  Oboen,  Fagotteu.  Waldhornern  und  Poaaunen  verstiirkte 

Orchester  bestand  huh  38  erstcn.  Ml  zweiten  Violinen.  in  Brataehen.  23  Violon- 

cellen,  15  Basseti,  III  Fagotteu.  12  Oboen.  12  Floten,  s  Waldhornern.  »i  Trom- 

peten,  2  Poaaunen,  Pauken.  Orgel  und  Cembalo.  Der  Chor,  welchen  sSromt- 

liche  Sanger  der  Berliner  uud  Potsdamer  Schulen,  und  sainmtliche  Opern-San- 

ger  uud  -Sangerinnen  bildeten  ziihlte  37  Soprane,  24  Alte,  20  Tenure,  31  Basse. 
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ist .  mag  der  Chor  haufig  anch  nnr  wenig  oder  selbst  gar  nicht  pcr- 

snnlich  aufznfassen  sein ,  dennoch  tlir  das  Erfassen  der  Kunstidec 

im  Gesammten  das  BewuBtsein  von  durehgreifender  Bedeutung.  daB 

es  eben  singende  Menschen  sind .  durch  welehe  das  Kunstwerk  dar- 

gestellt  wird.    Bei  Bach  ist  der  Werth  der  Singstimme  ein  viel  ab- 

straeterer:  sie  gilt  mehr  als  ein  Tonwerkzeug.  dessenEigenthUmlich- 

keit  es  ist.  mit  und  in  den  Tbnen  zugleich  Worte  nnd  Satze  bflrbar 

werden  zu  lassen.   HUndels  Oratorienstil  drangte  awf  eine  immcr 

starkerc.und  entschiedenere  Betonung  des  vocalen  Factors  htn,  der 

Bachsche  Chor  laBt  nur  in  hestimniten  engen  Griinzen  eine  stlirkerc 

Besetzung  zn  und  befand  sich  von  Anfang  an  zu  den  Instrumenten 

in  keincm  unrichtigen  VerhiiltniB.   Es  ist  fill*  die  deutsche  Musik- 

iihnng  ein  verhiingniBvoller,  wenn  auch  geschichtlich  wohl  erklar- 

harer  Irrthum  gcwesen ,  einerseits  das  Oraforium  der  Kirchenmusik 

zuznzahlen.  andrerseits  Kirchenmusik  unterdcm  Gesirhtspunkte  dcs 

Oratnriums  zu  betraehten.   Der  zwitterhafte  Znstand  des  dcutsehen 

Oratoriiinis  in  der  zweiten  Halftc  des  18.  Jahrhunderts  hat  hierin 

einen  seiner  HauptgrUnde:  allerdings  trugen  auch  UuBerc  Verhiilt- 

nisse  zn  seiner  Entstehung  bei.  aber  so  tief  steckte  jene  Vcrquickung 

den  deutschen  Tonsetzcrn  im  Blute.  daB  sie.  auch  nachdeni  ein 

offentliches  Concertwesen  bei  uns  zu  Stande  gekommen  war.  noch 

lanpe  merkbar  geblieben  ist.   In  Baehs  Kirchenmusik  herrscht  nicht 

der  Chor  und  der  Menschengesang :  will  man  einen  ihrcr  Factoren 

als  den  herrschenden  bezeichnen .  so  kann  es  nnr  die  Orgel  sein. 

Lb  es  recht  scharf  anszudrttckcn :  der  Tonkbrper.  welcher  Bachs 

Kirehencompositionen  zur  Darstellung  bringt.  ist  gleichsam  eine 

?roBe  Orgel  mit  verfeinerten .  biegsameren  und  bis  zum  Sprechen 

individnalisirten  Registern.  Allerdings  muB  man  die  Orgel  nicht  als 

ein  todtes  mechanisches  Instrument  auftassen  ,  sondern  als  Triigerin 

und  Symbol  der  kirchlichen  Gemeinempfindnng,  wozu  sie  ja  im  Laufe 

des  17.  Jahrhunderts  und  durch  Bach  selbst  geworden  war.  Indem 

Bach  ihr  diese  Stellung  in  seiner  Kirchenmusik  auwics .  konnte  er 

auch  seinerseits  das  MiBverhHltniB  zwischen  Gesang  und  Instrumen- 

tenspiel  beseitigen  und  in  einem  hoheren  Dritten  aufheben  :  er  konnte 

esaber  in  seiner  Lage  auch  nur  auf  diese  Weise.  Handel  und  Bach, 

von  theilwcise  gleichen  Grundlagen  ausgehend  ,  sind  demnach  auch 

in  dieser.  wie  in  so  manchcr  andcrn  Beziehung ,  an  den  entgegeu- 
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gesetzten  Zielcn  angelangt.  Das  sind  Ergebnissc,  die  schon  aus  der 

Bctrachtung  ihrer  Werke  an  uml  fttr  sich  tiieBen.  Immerhin  ist  es 

aber  werthvoll ,  Zeugnisse  dafilr  zu  besitzen  .  daB  Bach  selbst  sich 

der  Eigenart  seiner  Werke  bewuBt  war.  In  der  zweiten  Halite  des 

Jahrhunderts  war  mit  der  Verdttnnung  protestantiseh-kirchlieher  Eni- 

pfindung  auch  dasVerstandniB  fttr  den  deist  Bachscher  Kirchenmusik 

ins  Sehwinden  gekommen.  [ngrimmig  sah  Kirnbergcr  zu.  wie  man 

Uherall  in  der  Kirchenmusik  die  Mitwirkung  der  Orgcl  beschrankte, 

den  wSltlich  theatralischen  Stil  ffoderte,  die  ganze  (rattling  ins  nie- 

drige  hinabzog.  Mit  ihni  opponirtc  diesen  Bestrebungen  die  Baehsche 

Schule  and  viele  andre  Musiker.  deren  Anschauungen  in  der  besseren 

iiltern  Zeit  wurzclten.  Der  mchrfach  erwahntc  Rolle  hat  das  Urthcil 

dieser  Manner  formnlirt  nnd  auf  die  Nachwelt  gebracht.  Kr  sagt : 

>Bei  theatralischen  Vorfetcllungen ,  in  ernsthaften  Opera,  sonderlich 

auch  bei  dem  Operetten-Spiele .  ferner  in  ConcertsUlen ,  wo  Solo- 

Cantatcn,  dramatische  groBe  Singstiicke  u.  s.  w.  aufgefuhrt  werden. 

sind  wir  gewohnt  die  concertirenden  Singstimmen  auf  das  allcrdeut- 

lichste  zu  vernehnien ,  indent  es  durch  keine  Orgel-  oder  sonstige 

starke  Begleitung  gehemmt.  vcrdunkelt  and  zerstiiret  wird.  Es  ver- 

leitet  uns  dieses,  dergleichen  feine  Enipfindung  auch  bei  der  Kirchen- 

musik zu  verlangen.  Viele  Tonkttnstler  aber  als  Sachverstandige  ur- 

theilen  ganz  anders.  Sie  sagen:  wir  mllssen  die  rechtc  wahre  Gc- 

stalt  der  Kirchenmusik  nicht  vcrkennen.  Wir  mllssen  die  prachtvolle 

Orgel,  ganz  besonders  bei  Chiiren.  mehr  herrscheud  als  leidend  oder 

zur  hloBen  Begleitung  dahei  handhaben  und  behandeln.  sollten  auch 

die  feinen  Auszierungen  der  Singenden  und  Spielenden  uns  dadurch 

entzogen  werden.  Wir  verlangen  zwar  gute  schone  Mclodien.  welche 

ohnedem  jede  einzelne  Stimme  haben  kann  und  haben  muB :  aber 

wir  verlangen  auch  liber  dem  noch  herrliche,  vollstUndige.  priichtige 

Harmonie« 110  . 

Was  den  vocalen  Theil  der  Kirchenmusik  an  sich  betrifft .  so 

wurde  er  von  Knaben-  und  Mannerstimmen  ausgefllhrt.  In  Thllrin- 

gen  und  andern  Gegenden  Mitteldeutschlands  verstarkteu  sich  die 

Kirchenchiire  durch  sogenannte  Adjuvanten,  d.  h.  I  tauten  aus 

den  BUrgerkreisen ,  welche  zu  ihrem  Vergnllgen  bei  den  Aufftthrun- 

llu  Kolle.  Neuc  Wahrnehinuugen.  S.  S5  f.  —  S.  Anhung;  A,  Nr. 
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gen  mitwirkten.  In  Leipzig  scheint  dicse  Sittc  nicht  in  gleichem 

MaBc  geherrseht  zn  haben :  nnr  vereinzelt  findet  sich  einnial  erw&hnt. 

daB  ein  Rcehtsconsulent  en  Kuhnaus  Zeit  manehmal  die  Kirchen- 

mnsik  auf  der  Orgel  begleitet  habc  ,n).  Die  Collegia  musica  nntcr 

Schotts .  Baehs  nnd  Garners  Leitung  bestanden  fast  ausschlieBlich 

ans  Stndenten.  diese  allerdings  wirkten  aneh  in  den  Kirchenmnsiken 

rait.  Die  Ausfithrung  der  Sologesilnge  fllr  Sopran  nnd  Alt  h'el  in  der 
Regel  den  Knaben  des  Thomanerchors  zu.  Bei  den  von  Bach  selbst 

componirten  Stlicken  war  sic  keine  leichte  Aufgabc,  da  in  seinen 

Arien  an  KehlgelRufigkeit  nnd  Knnst  der  Athenivcrtheilnng  bekannt- 

lich  oft  viel  gefordert  wird.  nnd  die  Zeit,  wHhrend  der  eine  Knaben- 

stimme  branchbar  ist ,  dnrehsehnittlich  zn  einer  griindlichen  tecb- 

.  nisehen  Ausbildnng  kanm  ansreicht.  Wirklieh  pollen  seine  Sanger 

ttber  die  Schwierigkcit  dieser  Musik  immer  geklagt  babcn  1,2 .  Je- 

doeh  darf  darauf  hingewiesen  werden.  daB  gewisse  technische  Ktlnste 

damals  verbreiteter  waren  als  jetzt  nnd  so  zn  sagen  in  der  Luft  lagen. 

folglieh  anch  vom  einzelnen  leichter  erlernt  warden.  Es  war  damals 

immer  noch  die  Blttthc-Periodc  der  italianischen  Gesangskunst,  wel- 

cbe  aneh  in  Dentschland  ttberall  gckannt  und  bewnndert  wnrde.  So 

wenig  geeignct  die  dentBeben  Schulchfire  waren ,  dieselbc  voll  nnd 

ganz  fttr  sich  zn  verwcrthen.  so  fand  docb  die  Pflegc  gewisser  glUn- 

zender  AnBcrlichkeiten  derselben  bei  ihnen  Eingang,  nnd  mit  einer 

Art  von  Erfolg.  Hierher  ist  z.  B.  das  Studinm  des  Trillers  zn  rcch- 

nen.  das  mit  wichtiger  Miene  nnd  groBem  Eifer  in  den  Schulgcsang- 

stnndcn  gctrieben  wnrde.  Schon  der  Soranische  Cantor  Wolfgang 

Caspar  Printz  lehrte  denTriller  in  seiner  1678  ersehienenen  Gesang- 

sehule^;,},  das  gleiche  that  100  Jahre  spater  noch  Petri,  der  wie 

Printz  ein  Schuleantor  war"4  ,  und  Hiller,  einer  der Amtsnachfolger 

Baehs  an  der  Thomasschnle  n») .  Beide  fordern ,  daB  man  mit  dem 

Triller  frtth  beginne  nnd  ihn  fleiBig.  ja  tUglicli  Uben  lasse.  Aus  Baehs 

111  S.  Annan*?  B,  IV,  E,  Aumcrk.  d. 

112  Forkcl.  S.  :*fi. 

1 13)  Musica  modultU'tria  vncalix,  oder  inanierliche.  und  zierliehe  Sin^-Kiinst. 

U»"h.  4»i  f. ;  er  nennt  don  Triller  Tremolo,  dan  eitfentliche  Tremolo  dafiejfen, 
ink  welchem  er  aieh  aneh  lietu'liaftipt  S.  V7  f.  ,  nennt  «>r  Trillo  mid  Trilletto. 

114  A.  a.  0.  S.  108. 

115  Anweisung sum  mnsikaHscb- richtigeo  Oaange.  Leipzig,  1774.  s.:js. 
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Compositionen  gcht  hervor.  daB  auch  er  Fertigkeit  im  Trillern  von 

seinen  SHngern  verlangte.  Die  deutsche  Gesangskunst  jener  Zeit 

war  ein  Gemiseh  von  Bohheit  und  Uberfeinerung ,  das  ein  grofier 

Kllnstler.  wieBach,  fitr  sein  Ideal  nur  brauchbar  machen  konnte, 

indeni  er  cs  in  die  unvergleichlich  holier  stehende  damalige  Instru- 

mentalkunst  gleichsam  einschmolz.  Nocb  viel  weniger  genllgend  er- 

scheint  uns  jetzt  eine  Knabenstimme  um  den  Empfindungsgehalt  der 

Bachschen  Arien  zum  Ausdruck  zu  bringen  :  die  Tiefe  und  Leiden- 

schaftlichkeit  derselbcn  seheint  vor  allein  einen  holien  Grad  innerer 

kunstlerischer  Heife  als  unumgangliche  Vorbedingung  zu  fordern. 

Da  Bach  auf  einen  solehen  nicht  reehnen  durfte  ""),  so  kann  man  der 

Consequenz  nicht  ausweichen,  daB  esauBerhalb  seiner  Absicht  licgen 

niuBte  .  jenen  leidenschaftlichen  Zug  im  Gesauge  stark  hervortreten 

zu  lassen.  Wirklich  wird  audi  die  subjective  Emptindnng  durch  seine 

Musik  mehr  nur  angeregt  als  voll  ausgestaltet ;  bier  liegtder  Schllls- 

sel  daflir,  daB  Bach  in  der  nachbeethovcnschen  Zeit  von  neuem  so 

tief  zu  wirken  anting .  denn  gerade  in  ihr  waren  die  GemUther  flir 

diese  Art  der  kilnstlerischen  Erregung  besonders  disponirt.  Zu  Bachs 

eigner  Zeit  glich  eine  Arie  seiner  Composition  dem  zugefromen  See, 

iibcr  dessen  Flache  die  sorglosc  Knabenstimme  hinglitt  unbekttmmert 

um  die  unten  schlummenide  Tiefe.  Das  Zurllcktrcten  der  person- 

lichen  Emptindung  wird  Ubrigens  schon  durch  das  Wesen  der  Kir- 

chenrnusik  an  sich  gefordert .  es  gilt  nicht  nur  fHr  die  Sopran-  und 

A  It- Arien .  sondcrn  fllr  die  Bachschc  Musik  insgcsammt  und  liegt 

ihren  Stileigenthilmlichkeiten  als  tiefstes  Gesetz  zu  Grunde.  Was 

dieses  Gesetz  erheischte.  waren  auch  Knabenstimmen  zu  lcisten  im 

Stande.  DaB  indessen  jene  Sologesiinge  immer  nur  von  Knabcn  aus- 

gefllhrt  seien.  darf  man  nicht  behaupten  fllr  eine  Zeit,  da  die  Kunst 

des  Falsettgesanges  nnter  den  MHnnem  noch  eifrig  gelibt  wurde. 

Diese  Kunst,  welche  jetzt  aus  der  Praxis  so  vollstandig  verschwun- 

den  ist .  daB  selbst  ihre  mcchanischen  Grundlagen  fast  ein  Geheim- 

nifi  geworden  zu  sein  scheinen ,  war  auch  in  Leipzig  zu  Bachs  Zeit 

etwas  ganz  gewohnliches.   In  den  Musikvcreinen,  wo  jahraus  jahr- 

11«  »I)er  feinere  HiuMlrucksvollcre  (iesang  ist  vom  Chorschiiler  nicht  zu 

vcrhintfen."  Forkel  in  seiner  achi'men  Abhandluntf  iiber  Kirchcnmusik  Allpc- 
meiue  (Jeschichte  <lcr  Musik.  Zweyter  Band,  S.  37;. 
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ein  vollstimmige  Cantatcn  aufgefUhrt  wurden,  wirkten  nur  Marnier : 

die  Studenten,  welclie  unter  Hoffmanns  Direction  zeitweilig  den  vier- 

stimmigeu  Gesang  besorgten,  sind  oben  namhaft  geinaeht.  Auch 

spater  hatte  (ierlach  fllr  die  concertirende  Musik  in  der  Nenen  Kirclie 

nur  vier  Studenten  zur  Verfttgnng,  die  Choralisten  der  Nikolai-Kirche 

muBten,  wenn  sie  vierstimmig  zu  singeu  batten,  dies  cbenfalls  durch 

rich  allein  zu  Stande  bringen.  Durch  das  Falsettiren  konnte  der 

Tenor  zum  Soprau,  der  BaB  zum  Alt  umgewandelt  werden.  Es  wird 

ausdrtteklich  bezeugt,  daB  diese  Singart  nicht  nur  bei  CliOren,  son- 

dern  ganz  besonders  auch  bei  Arien  zur  Anwendung  kam .  und  daB 

ein  falsettirender  Sopranist  es  bis  zu  der  erstaunlichen  HOhe  des 

dreigestrichenen  e  und  /bringen  konnte117). 

Weiin  von  Siuggebrauchen  die  Rede  ist ,  darf  der  Vortrag  des 

Kecitativs  nicht  ttbergangen  werden.  Die  Sanger  heutiger  Zeit  pfle- 

gen  Bachs  Recitative  vorzutragen ,  wie  sie  geschrieben  sind,  wobei 

sie  die  Absicht  leitet,  deuselben  einen  wtlrdevollen ,  vom  Theatrali- 

schen  unterschiedenen  Charakter  zu  verleihen.  Es  fragt  sich  aber, 

ob  hierdurch  unsere  Praxis  zu  der  frllheren  nicht  in  einen  uubeab- 

sichtigten  Widerspruch  gerathen  ist.  Die  freie  Abiinderung  einzeluer 

Tone  und  Intervalle  in  den  recitativischen  Tonreihen  faud  zu  Bachs 

Zeit  im  theatralischen  Recitativ  nicht  oder  doch  nur  selir  selten  statt, 

hiiufiger  schou  bei  Kammennusik.  dagegen  im  weitesteu  MaBe  grade 

im  Kirchen-Recitativ 1  |v>).  Der  Grund  liegt  in  dem  damals  als  allge- 

mein  giiltig  anerkauutcn  Stilprincip,  nach  welchem  das  Kirchen-Re- 

citativ melir  melodisch  als  declamatorisch  behandelt  wurde  ,,!'),  wo- 

gegen  es  in  der  Oper  umgekehrt  sein  sollte.  Jenc  Abanderungen 

aber  dienen  eben  groBtentheils  dazu ,  einen  melodischen  FluB  der 

Tonreihen  herzustellen.  In  welchen  Fallen  sie  regelmaBig  einzutre- 

ten  pflegten ,  darllber  sind  wir  durch  Telemann  und  Agricola  genau 

unterrichtet.   Telemann  hat  in  dem  Vorbericht  einer  von  ihm  im r 

Jahre  1 725  herausgegebenen  Sammlung  selbstcompouirter  Cantateu 

117  Kulmau.  Der  Musical  i»vhe  Qvack-Salber.  S.  336  4>enu  wenn  or  das 

Clavier  spielte.  und  lein  AU-Falsetlgon  sonsten  war  seine  rechte  Stinnne  ein 

BaB  iu  etlichen  verliebten  Arien  horen  liefl,  so  Wlirde  die  Junker  uchon  ein- 

frenomnien-.  —  Petri,  S.  205  f.  giebt  ansflllirlicliere  AnweismiKen  Uber  die  Ami- 
bildiiQK  des  Falsetts. 

11  s  Toai-Asricola  S.  150  ff. 

119  gctielbe,  Critiseher  Mn»ikiift.  S.  163. 

Digitized  by  Google 



—    142  — 

diese  Oebrauclie  (lurch  Beispiele  erlautert 120 ;.  Sie  beziehen  sich 

einerseits  auf  den  namentlich  in  SchluBfallen  Ublichen  abwarts  fUh- 

renden  Quartensprung.  Wendnngen  wie : 

sollen  deiunach  irnnier  so  gesungen  werden : 

Andrerseits  betreffen  sic  die  Auweudung  des  sogenaunten  Accents, 

d.  h.  eines  durch  die  nUchsthbhere  oder  uiichsttiefere  Tonstufe  her- 

gestellten  Vorschlags.  Uui  dieses  Verfahren  deutlich  zu  machen. 

giebt  Tclemann  ein  Kecitativ  aus  einer  in  jenem  Werke  befindlicbeu 

Cantate  zugleicb  in  der  gebriiucblichen  Notiruugsweise  und  in  der 

Art  der  wirkliehen  Ausfilhrung. 

0.  H  1 
Notirong. 

Aiisfiilirmur. 

r 

,5
 

Be-Kliick-te  Stun -don. 

—  #  - — 

{-J 

da    Mo  -  sea 

1 

uns  nieht  mehr  so  acharf,  wie  vonnxU,  drtfut!  Ja   ae-gen-vol  -  le 
■5 

-A     0  -P- 

Zidt,    da  OH-MT  Hi'il  riek  Oln-  K<'  -fund™:  Zu  dii'M'Ul  Imltc  dieli,  luit 

I2<»  (Jeorg  Philipp  Telemann,  "Harraoninclier  GOttea-Dieust,  oder  geist- 

liche  CASTATEN  z\\\\\  allgemnnen  (Jcbranehe,  welche,  zu  Befiirderung  aow»d 

der  Privat-  Units-  nta  nffentlichen  Kirehen-Audaclit ,  auf  die  gewiihulicheu 

Sonn-  and  Feat-  tggliclien  Bpiateln  durclts  gnnz*'  Jahr  geriehtet  simK  u.  8.  w. 

Pol.  Die  Vorrede  i«t  dntirt    •Hamburg  den  1«.  Drtvmhr.  IT2">«. 

Digitized  by  Google  i 



-    14*  — 

wah-rer  Zu-versicht,  uud  laC  dir  snl-che  nicht  bis  au  dein  Eu-  de 

1 

so  raubt  dir  gleichfall*  nichta  dcnSchatz  der  Scligkeit. 

Aneh  bemerkt  er.  daB  es  niehts  verschlage  wenn  der  Accent  biswei- 

len  nrit  der  Harmonie  collidire,  und  eine  Wendung  wie  diese : 
*— *  0 

niQsse  dennoch  so  gesuugen  wcrdeu : 

1 

57 
5 

1^1 

Die  an  deni  liingeren  Beispiele  verdeutlichten  Vortragsmanieren  er- 

wbOpfen,  wie  Telemann  selbst  sagt,  nicht  die  FllHe  der  Moglich- 

keiten.  sie  enthalten  aber  die  gebriiuchlichsteu  ilirer  Art.  Agricola 

tiihrt  einen  Theil  derselben  ebenfalls  an.  daneben  noch  einige  andre 

nnd  besouders  zierliche.  Will  man  nun  Bacbs  Stellnng  zn  den  Keei- 

tativ-Manieren  zn  erkeunen  sucheu,  so  ist  vor  allem  zwcierlei  zu 

berileksichtigen :  eiunial ,  daB  von  alien  Kirchencomponisten  er  un- 

streitig  am  meisten  nacb  melodischerGestaltungdes  Recitative  strcbte, 

soilanu  aber,  daB  er  es  nicht  liebtc ,  der  WillkUr  des  Vortragendeu 

einen  allzuweiten  Spielraum  zu  giinneu.  Das  erste  muBte  ihm  eiuen 

hinfigen  Gebraucb  der  Manieren  wiinschenswertb  erscbeinen  lassen, 

das  zweite  ihn  treiben .  dieselben  in  Noteu  moglichst  genau  auszu- 

Jriicken.   Mustert  man  miter  diesem  doppelten  Gesicbtspuukt  die 
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Bachschen  Recitative ,  so  ergiebt  sich  das  cntsprechende  Resultat. 

Den  cadenzirenden  Quartcnsprung  liiBt  or  stets  so  ausfllhren,  wie  es 

Telemann  lehrt.  aher  er  selireibt  ihu  audi  immer  aus.  Wo  er  sich 

geschrieben  findet,  wie  man  ihn  gewOhnlich  notirte,  soil  er  audi  ge- 

nau  den  Noten  geiuHB  gesungen  werden.  Kin  solcher  ubrigens  liOcbst 

seltener  Fall  findet  sich  im  zweiten  Theil  der  MatthHuspassion ,  wo 

Jesus  siugt :  »daB  ihr  sehen  werdet  des  Menschen  Sohn  sitzen  zur 

Rechten  der  Kraft  und  kommen  in  den  Wolken  des  Himniels«<  m)  : 

hier  zeigt  es  audi  die  Hannonie  der  begleitenden  Geigeu  deutlich 

an .  daB  am  SchluB  der  Phrase  zweimal  //  und  nicht  e  h  zu  singen 

ist.  Soli  der  Quartenschritt  Uberdies  noch  ausgeziert  werden,  so 

schreibt  es  Bach  natllrlich  ebenfalls  vor.  Es  geschah  solches,  indein 

man  den  Quartenraum  durch  seine  Zwischenstufen  ausfttllte ,  wobei 

auch  noch  Mordente.  Triller  und  iihnliche  Ornamente  angebracht 

wurden  vn) .  Wenn  der  arglistige  Herodes  im  Weihnaclitsoratorimn 

den  Weisen  aus  dem  Morgenlande  auttragt,  fieiBig  uach  dem  Kind- 

lein  zu  forschen.  so  wlirde  was  Bach  ihn  hier  schlieBlich  singeu  liiBt. 

in  der  gewolmlichen  Weise  so  geschriebcn  sein : 

daB  ich  auch  kom-me  und   es     an  -  be  -  te. 

Um  den  tllckischen  Holm  des  Herodes  auszudrlleken  wollte  Bach 

den  Quartenschritt  verziert  vorgetragcn  wissen  :  er  schreibt  deshalb 

vollstiiudig  bin : 

dafi  ich  audi  koui-me  und    es     an  -  be     -  te. 

Die  Anweudung  des  Accents,  welche  in  der  Regel  uur  liber  ciner  be- 

tonten  Note  eintrat.  war  in  ab-  und  aufsteigenderBewegung  moglich. 

Die  absteigende  Bewegung  lieB  ihn  beimTerz-  und  Secuudschritt  zu. 

Wenn  beim  Terzschritt  uur  einc  betonte  Note  folgt .  wie  am  SchluB 

des  liingeren  Telemannschen  Beispiels ,  so  schreibt  Bach  die  abwei- 

121)  B.-G.  IV,  S.  159,  Takt  1. 

122  Areola,  a.  a.  0.  S.  151  f. 

mi  B.-G.  V*  S.  23a,  T.  9  ff.  —  Ein  andres  Beispiel  in  der  Cantate  »Brich 

dem  Hiiiiffri^cn  d«'iu  Brod-  B.-G.  VII.  8.  33j. 
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eheode  Ansfiihrung  sehr  haufig  vor.  Es  ist  beilaufig  darauf  hinzu- 

weisen .  daB  er  beim  Terzschritt  den  Accent  aucb  Uber  einer  unbe- 

aten Note  nicbt  verschniHht :  Stellen,  wie : 

 ^-Si  

so  kann  mich  niehts  von  Je  -  su  schei-den. 

nnd  riele  andre  beweisen  es.  Folgen  zwei  Noten,  deren  erste  betont 

ist.  wie  in  Takt  4—5  des  Telemaiinscben  Beispiels.  go  scbreibt  Bach 

auch  hier  die  Ausftthrung  nicbt  selten  bin :  z.  B.  in  der  Cantate 

•Barmherziges  Herze« : 

ver  -  beO  -  re    dei  -  ne      Man  -  gel. 

Wenn  die  Stimme  nur  eine  Seeunde  abwarts  schreitet ,  und  es  folgt 

eine  betonte  Note .  so  konnte  ebenfalls  der  Accent  angebracht  wer- 

den:  er  tindet  sich  bei  Bach  mehrfach  ausgeschrieben ,  wie  in  der 

Cantate  »Komm  du  sllBe  Todesstunde« : 

m —
 * 

4=e 

mm zu    mei  -  ner     See  -  len  Qual 

Folgten  zwei  oder  mehr  Noten  Teleraann.  T.  1 — 2),  so  wurde  die 

erste,  falls  sie  betont  war.  um  eine  Stufe  erhoht.  was  Bach  im  Him- 

melfahrts-Oratorium  erenau  so  vorschreibt : 

der  da hei  -  Get  der 

01  -  berg 

124'  B.-G.  XVI.  S.  15,  T.  7  f. 

125;  B.-G.  VII,  S.  44,  T.  3  und  4.  —  Eine  Stelle  wo  dieser  Accent  in  der 

Originalpartitur  fehlt,  in  der  autographen  Stimme  aber  ausgeschrieben  ist, 

Met  sich  in  einem  Duett  B.-G.  VII,  S.  "9,  T.  3. 
126;  Kirchengesange  von  Johann  Sebastian  Bach.  Berlin,  Trautwein  und 

Ofc  UI.  S.  19,  T.  10.  -  S.  ferner  B.-G.  V,  S.  30,  T.  1.  —  II,  S.  27,  T.  10. 

127j  B.-G.  II,  34,  T.  13—14. 

fctm,  J.  8.  Bach.  II.  10 
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War  aber  die  zweite  betont,  so  erhielt  sie  den  Accent,  mid  es  ent- 

stand  dann  eine  melodische  Folge ,  wie  bei  Telemann  T.  2  —  3  und 

T.  B :  daB  diese  von  Bach  in  Noten  ausgeschrieben  worden  Bei .  da- 

ftir  habe  ich  kein  sieheres  Beispiel  gefunden.  Was  die  aufsteigende 

Bewegung  betrifft,  so  scheint  in  ihr  der  extemporirte  Accent  uur  beim 

♦Secuudschritt  gebriiuchlieh  gewesen  zu  sein.  Eine  besonders  aus- 

drucksvolle  Wendung  konute  entsteben.  wenn  zwei  Noten  folgten. 

von  denen  die  erste  betont  war  Telemann.  T.  5 — b  und  0 — 7j  :  da- 

ber  tindet  sicb  diese  Art  der  Accentverwendung  bei  Bach  vielfacb 

ausgeschrieben.   Man  sehe  die  Stelle  aus  der  Matthaus-Passiuu : 

Ich  bin  uuschuldig  »n  deni  Blut  dio8o$  Ge-rocliton,  »c-liot  ilir  zu. 

i 

Oder  aus  dem  Weihnaehts-Oratorium : 

m 
129 

und  griiB-ter     Zart-licli-keit  tun  -  fas  -  sen  ; 

So  auch,  wenn  nur  eine  betonte  Note  folgt.  wie  in  der  Cantate  "Was 

Gott  tbtit.  das  ist  wohlgethan« : 

130 

von  mei  -  nor  Lei  -  don  Qua! 

3 

Wenn  zwei  Noten  folgten  und  die  zweite  betont  war.  so  konute  der 

Accent  eintreten ,  wie  ilui  Bach  an  einer  Stelle  der  Matthauspassion 

ausgeschrieben  hat : 

12S  B.-G.  IV,  S.  2uo,  T.  s. 

129  B.-G.  V2,  S.  240,  T.  12—13. 

130]  B.-G.  XXII,  S.  241.  T.  7— S.  Vrgl.  auoh  T.  lo— II. 
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hat   gle    pe  -  thau. 

7?  8 
5 

Endlich  konnte  der  Accent  bei  der  aufsteigenden  Secunde.  wcnu  eine 

betontc  Note  folate,  auch  mit  der  nnteren  Hlllfsnote  gebildct  werdeu 

Telemann.  T.  3—4  .   Demnach  achreibt  Bach  in  der  Cantate  »Gott 

fahret  auf  mit  Jauchzen« : 

be  -  freit von  Well und  Ach. 

4?   :»  « « 
5 4  3 

Die  Versuchung  liegt  nicht  fern,  mit  Rttcksicht  auf  obige  Einzel- 

hciten  den  SchluB  zu  wagen :  da  Bach  ttberhaupt  die  Yerzierungen 

auszusehreiben  liebte.  und  da  er  sie  nachweislieh  in  den  Kecitariven 

tela  hSufig  ausgeschrieben  hat.  so  wollte  er  sie  an  alien  ttbrigen 

etwa  geeigneten  Stellen  nicht  angewendet  wissen.  Allein  ich  flirchte, 

daB  mit  diesem  snramarischen  Verfahren  seiner  Absicht  doch  nicht 

ganz  Genttge  geschehen  mOchte.  Agricola,  in  (lessen  Worten  wir 

schon  oben  eine  Hindeutung  auf  Bachs  Gewohnheit  die  Manieren 

auszuschreiben  zu  constatiren  batten,  filgt  nachdem  er  diese  Ge- 

wohnheit gebilligt  hat  noch  hinzu.  man  mUsse  aber  dabei  die  wesent- 

lichc  AusfUllung  wohl  von  der  zufalligen  unterscheiden  und  beden- 

keu.  daB  eine  Sache  schon,  aber  auch,  und  zwar  in  viclen  Gradent 

noch  schiiner  sein  kbnne.  WennBach  irgendwo  die  Anbringung  einer 

Manier  vorschrieb .  so  sah  er  sie  an  dieser  Stelle  als  wesentlich  an. 

Man  erkennt  dies  auch  daraus .  daB  er  sie  hiiufig  durch  die  beglei- 

tende  Harmonie  unterstUtzte ,  wiihrend  es  sonst  Ublich  war ,  die 

Accente,  welche  immcr  Dissonanzen  sein  muBten,  frei  auzuschlagen. 

Belege  dafllr  bieten  die  beiden  letzten  der  obigen  Beispiele :  es  ist 

nicht  zu  leugnen .  daB  hierduroh  die  Manier  eigentlich  aufhbrt.  Ma- 

nier zu  sein.  manche  Stelleu  an  ihrem  Recitativ-Charakter  EinbuBe 

io» 
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erleiden  imd  die  Hinneignng  zum  Arioso ,  die  dem  Bachschen  Reci- 

tativ  im  allgcmeinen  eigcn  ist,  noch  verstiirkt  wird.  80  ganz  und 

gar  aber  hat  er  sich  der  allgemeinen  Sitte  schwerlich  entzogen ,  daB 

er  es  einem  Sanger  von  verlaBlichem  Geschmack  nicht  anch  sollte 

Uberlassen  haben,  mit  den  einfachsten  und  allgemein  gebrauchlichen 

Mitteln  das  Vcrschbnerungswcrk  an  einer  sehfinen  Sache,  um  Agri- 

colas  Ausdruck  beizubehalten ,  vorzunehmen.  Scheibes  Ausspruch, 

daB  Bach  »alle«  Manieren ,  »alle«  kleinen  Auszierungen  mit  eigent- 

lichen  Noten  ausdrlieke,  unterrichtet  uns  mit  crwtlnschter  Bestimrat- 

heit  ttber  einen  Bachschen  Grundsatz ;  buchstablich  aber  auf  jeden 

einzelnen  Fall  darf  man  ihn  schwerlich  anwenden.  AuBerdem  ist 

wohl  zu  beacbten,  daB,  falls  ein  Banger  es  Bach  nicht  recht  machte, 

diesera  immer  noch  das  Correctiv  der  mttndlichen  Anweisung  blieb, 

und  wie  er  sich  dessen  seinen  Musikern  gegenllber  bedicnte ,  hat 

schon  ein  oben  angefllhrter  Fall  gezeigt ,31) .  Es  scheint  mir  zweifel- 

I08,  daB  sehr  viele  Stellen  in  den  Bachschen  Kecitativen  (lurch  An- 

wendung  des  Accents  geschmeidiger,  ausdrucksvoller  und  ihrem  in- 

nern  Wesen  Uberhaupt  entsprechender  sich  gestalten,  so  daB  anzu- 

nehmen  ist.  Bach  selbst  habe  ihn  bei  der  Eriindung  mitgedacht.  Die 

letzte  Entscheidung  hat  in  solchen  Fallen  freilich  der  Geschmack. 

Bevor  man  ihm  folgt,  muB  aber  jedesmal  envogen  werden,  ob  nicht 

positive  Grllnde  erkennbar  sind.  die  Stelle  so  zu  singen,  wie  sie  ge- 

schrieben  ist }  und  nicht  selten  werden  sich  solche  GrUnde  finden. 

Wenn  Petrus  in  der  Johannes-Passion  Jesum  verleugnet,  lUBt  ihn 

Bach  zum  ersten  Male  singen : 

gr  f.  ~^=f^B£,  das  zweite  Mai:       f  j Ich  bins     nicht.  Ich    bius  nicht. 

An  der  zweiteu  .Stelle  ebenfalls  den  Accent  anbringen ,  hieBe  die 

Idee  des  Componisten  zerstOren ,  da  die  gesteigerte  Aufregung .  mit 

welcher  sie  gesungen  werden  soil ,  am  Tage  liegt  ,:t2( .  Bach  liebt 

derartige  fein  psyehologische  Ztlge:  dem  oben  aus  der  MarthUus- 

passion  angefllhrten  Beispiele,  wo  beim  aufsteigenden  Secundschritt 

die  erete  und  betonte  der  beiden  folgenden  Noten  erhOht  wird,  ent- 

131  Vrgl.  auch  die  Vorrede  Rusts  zu  B.-G.  XXII.  S.  XXI. 

132  B.-G.  XII',  S.  29,  T.  14—15,  und  S.  33,  T.  7. 
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Bpricht  eine  vorhcrgehende ,  an  welcher  der  Accent  ebenfalls  ausge- 

schrieben  ist 133 ...  Beide  Male  spricht  Pilatus.  das  erste  Mai  in  zwei- 

felnder  Frage :  Was  hat  er  denn  Ubels  gethan  >.  das  zweitc  Mai  be- 
sl i in i nt  abwehrend :  Da  sehet  ihr  zu.  Die  Gleichbeit  seiner  innersten 

Srinmiung  und  (iesinnung  ist  durch  die  beide  Male  gleicb  gestaltete 

Phrase  ausgedruekt.  Wenn  kurz  nacb  einander  dieselbe  Wendung 

einmal  mit ,  das  andre  Mai  ohne  Accent  dasteht,  so  wird  man  ttber- 

haupt  iminer  zuniichst  eine  Absicht  annehmen  mlissen.  Desbalb  ist 

es  sicher  richtig,  folgende  Stelle  aus  dem  Wcihnachte-Oratorium : 

mit  gri>B-ter    Zart-lieh-keit  um  -  fas -sen;        er  soli  niein 

Brau-ti-gam  ver-blei-ben,    ich  will  ihm  Brust  undHerz  verschreiben 

gcnau  naeh  der  Notenangabe  und  ohne  Erhbhung  der  vorlctzten  Note 

zu  singen. 

Dieses  alles  aber  soli ,  wie  gesagt ,  nur  von  den  Acceuten .  als 

einfacbsteu  und  landlaufigsten  Recitativ-Maniereu  gelten.  Seltenere 

und  gewHbltere  Verzierungeu  hat  Bach  —  man  darf  es  mit  Bestimmt- 

heit  annehmen  —  iminer  in  Koten  ausgedruekt.  Hierher  ware  die 

Manier  zu  rechnen .  bei  mehren  auf  derselben  Stufe  vcrweilenden 

Noten,  eine  der  bctonteren  mit  einem  Mordent  oder  etwas  ahnlichem 

zu  versehen  ,34) :  Stcllcn,  an  deneu  Bach  in  seiner  Weise  diesem 

Gebrauche  genllgt ,  sind  z.  B. :  
>  135 

zmn  Gra-be  will  be-rei-tcn. 

oder:       ̂   .  oder:  ,3bj 

Ach     Jo-su         mei-ne  Ruh,  ila  tleincs  KninpfesKron, 

13:*  B.-G.  IV,  S.  192,  T.  13. 

134  Agricola  bei  Tosi  S.  l.">5  f. 
135  Mattbius-Piuwion.  B.-G.  IV,  S.  29,  T.  9— lu. 

i;u;  Cantate  -Ich  hatte  viel  BekiinmierniG«.  B.-G.  V,  8.  30,  T.  1  and  2  . 

S.  31,  T.  6—7. 
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Ferner  alle  ansgefuhrteren  Fioritnren.  wie:  , 

•  3-  -XT*  i  iii  i Tii -^-"-F^  *i0*---- *      i:-  '  ■    -  -  *  —  - II  ™  '  mmv^hhm^ht- -  —    ^mmmaammm  r — r  r  — — — 
 — y+*m+^-  ■    |  i  i  i  |   

Die  Freu      -  -  -de  wird  zur  Traurig-keit 

\^===^  ^m^- 

and  namentlieh  langere  Melismen  am  Sehlusse,  wie  sie  im  Kirohen- 

Hecitariv  hiintig  waren IM) :  die  beidcu  bertihmteii  Melismen  Uber  die 

Worte  »und  ging  hinaus  und  weinete  bitterlich «  aus  der  Johaunes- 

und  MatthUnspassion  gehiiren  in  diese  Kategoiie. 

Was  von  Baehs  liecitativeu  gilt,  tiudet  aueh  auf  seine  Arien 

Anwendung.  Frcic  Abweichungen  von  der  Notiruug  waren  in  den 

Arien  ebenfalls  and  an  gewissen  Stellen  in  noeb  ausgedehnterem 

MaBe  Sitte  der  damaligen  Zeit.  Sie  bestanden  theils  in  kleinen  Aus- 

schmUckungen  der  Melodie  durcli  Aecente ,  Triller.  Mordente  und 

dergleiehen .  theils  in  Erweiterungen  der  Cadenzen ,  theils  endlich 

in  variireuder  Veranderong  der  Melodiereiheu.  Dieses  letztere  Ver- 

tahren  trat  zumcist  in  dem  dritteu  Theile  der  Arie  eiu.  Es  sollte  ver- 

hllten ,  dali  der  Iliirer  sieh  durch  eine  bloBe  Wiederholuug  gelang- 

weilt  ftihle.  oder,  weuu  der  Klinstler  seine  Autgabe  tiet'er  erfaBte, 

den  AlVect  des  ersten  Theils  steigern  und  somit  den  gauzen  psyeho- 

logischen  Vorgang  zu  einer  leidenschaftlieheren  Entwicklung  bringeu. 

Arten  soleher  Variiruugeu  gab  es  wiederum  drei :  man  setzte  weui- 

geu  Noten  mehre  hinzu,  man  vereiufachte  mchre  zu  weuigeren,  man 

vertauschte  cine  bestimmte  Auzahl  von  Noten  mit  ebensoviel  an- 

dern,3V  Von  ihrer  Anwenduug  konnte  fitr  Baeh  Uberhaupt  nurdann 

die  Kede  sein,  wenu  eine  wirkliehc  Da  capo- Arie  vorlag.  deren 

erster  Theil  in  der  Haupttonart  vollstandig  absehloB.    Diese  Gestalt 

137  Cautate  »Ach  wie  flliehtij-,  ach  wie  nielitig».  B.-G.  V.  S.  207,  T.  o— 7. 

13*  Tosi-Agricola,  S.  151. 

131)  Auricula,  a.  a.  0.  S.  23.*>.  In  der  Inntruuientalinusik  wurd«'u  nament- 
lieh die  Adagjo-Siitze  gem  so  v«»rgetragen.  Beispieh'  bei  Quantz  ,  Veraueh 

einer  Anweisuug  die  Flote  traversiere  zu  spielen.  Tab.  XVII— XIX.  und  in 

Witting*  Ausgabe  der  t'orellischen  Yiolinsouaten.  Wolfenbtlttel.  Holle.  Zwei 

Beispiele  variirter  Arien,  allerdings  aus  etwas  spiiterer  Zeit.  giebt  lliller.  Au- 

weisnng  zuui  inusikalixeh  zierlichen  (iesange.  Leipzig,  17so.  S.  135  ft. 
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ist  aber  unter  den  Arien  Bachs  keincswegs  die  regelmiifiige.  Ihm, 

der  Uberall  bemliht  war,  die  bestehendeu  Formen  ana  sieh  heraus  zn 

erweitern  und  unter  einander  neu  zn  combiniren,  konnte  das  Scha- 

blonenbafte  der  Da  capo-Xnz  unmliglich  danernd  gefallen.  line  Form 

erscheint  deshalb  bei  ihm  in  verschiedenfachen  Ijnbildungen.  deren 

wichtigste  darin  besteht ,  daR  der  erste  Tbeil  in  der  Dominant-  oder 

einer  andem  nahe  verwandten  Tonart  absehlieBt  und  der  dritte  dann 

niebt  ganzlich  als  Wiederhohmg  des  ersten  Theiles  auftritt,  sondem 

zum  SehluB  einen  andem  Modulationsgang  einschliigt.  oft  aber  aueb 

auBerdem  dem  ersten  Tbeile  durcb  neue  Combinationen  und  Wen- 

dnngen  ein  andres  Anseben  giebt.  Die  Tendenz  also .  welche  zur 

Variirung  des  dritten  Arientheiles  ftlbrte ,  ist  bier  vertieft  und  vrr- 

innerliebt:  derselbe  erscheint  niebt  nur  in  einem  auBerlich  neucn 

Aufpntz ,  sondern  ist  seincm  Wcsen  naeh  ein  andrer  gewordcn.  Wo 

aber  ein  wirkliches  Da  capo  vorliegt,  mufi  man  an  Emanuel  Baehs 

Ausspruch  denken.  daB  die  Freibeit  zum  Verandern  dnreh  ein  sim- 

ples Accompagnement  derMittelstimmen  bedingt  werde  N0).  Der  poly- 

phone  Sate  der  Bacbscben  Arien.  die  Bedeutsamkeit  jeder  einzelnen 

Melodienote,  der  harmonische  Keichthum  lassen  in  den  meisten  Fallen 

keine  nennenswertbe  Verandernng  zu.  Wenn  scbon  im  allgemeinen 

zur  richrigen  Ansftlhrung  solcber  Variationen  eine  grtindliehe  Ein- 

siebt  in  die  Gesetze  der  Composition  gefordert  wurde ,  so  gait  eine 

solche  Fordcrung  bier  nocb  viel  mehr,  aber  grade  unter  den  Tbomas- 

sehUlem  fand  sieh  wohl  nur  selten  jemand,  der  ibr  zu  genligen  ver- 

moebt  batte.  Es  ist  schwer  glaublieb,  daB  Baeb  seinen  Siingeni  ge- 

stattet  baben  sollte.  mit  diesen  tiefsinnigen,  festgefilgten  Tonbildern 

naeh  Laune  zu  verfabren.  Etwas  anders  \vird  er  es  mit  den  Caden- 

zen  gebalten  baben.  Die  Aussebralickung  derselben  besehrhnkte  sieh 

in  den  iilteren  Zeiten  der  Gesangskunst  auf  einen  Triller  liber  der 

mittleren  der  drei  Noten.  welclie  den  eigentlieben  SchluBfall  bilden. 

Hernaeh  fing  man  an.  auf  der  Note  vor  dem  Triller  eine  kleine  Aus- 

zioruug  anznbringen,  obne  jedoch  dabei  aus  dem  Takte  zu  kommen. 

Dann  wurde  noch  weiter  gegangen  :  man  sang  den  letztenTakt  lang- 

samer  und  suehte  ihn  endlieh  durcb  allerband  LHufe,  Sprlinge  und 

andre  mogliche  Figuren  auszuschmttcken.  Diese  Art  derCadenzirung, 

140  Verauch  Uber  die  wahre  Art  das  Clavier  zu  spielen.  Theil  II,  S.  1. 
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welclie  zwisehen  den  Jahren  1710  und  171(3  aufgckommen  scin  soli, 

war  die  zu  Bachs  Zeit  allgemein  Ubliche m).  Ein  deutliches  Bild 

bum  man  sich  von  ihr  durch  die  Stellen  verschaffen,  wo  sie  Bach, 

seiner  Neigung  folgend ,  vollst&ndig  ausgcschrieben  hat ,  wie  z.  B. 

am  SchluB  des  zweiten  Theils  der  ersten  Bassarie  in  der  Cantate 

»Freue  dich,  erltfste  Schaar« 142) .  Wo  das  nicht  geschehen  ist ,  laBt 

Bach  vielfach  die  Singstimme  doch  in  so  ausdrucksvollen  Wendun- 

gen  zu  Ende  gehn.  daB  fllr  die  Willklir  des  SHngers  nicht  viel  Raum 

bleibt.  DaB  er  aber  eine  gewisse  Verzogerung  des  ZeitmaBes,  ver- 

bunden  mit  sparsamen  Verzierungen.  zulieB.  sieht  man  deutlich  aus 

den  sehr  zahlreichen  Stellen,  wo  die  Ubrigen  begleitenden  Instru- 

mente  vor  den  SchluBtakten  aussetzen.  und  der  Generalbass  allein 

weiter  geht.  Dieses  kann  eben  keinen  andern  Zweck  haben,  als  der 

Singstimme  Raum  zu  uugehinderter .  willkllrlicher  Bewegung  zu 

schaffen.  Was  endlich  die  kleinen  Ausschmllckungen  der  fortlau- 

fendeu  Melodie  betriflft.  so  ist  auch  ihnen  gegenttber  von  dem  Grund- 

satze  auszugehen,  daB  Bach  sie  genau  vorschrieb.  wo  or  sie  zur  Er- 

reichung  des  gewollten  Ausdrucks  fllr  wesentlich  hielt.  In  andern 

Fallen  lieB  er  seinen  Sangern  bald  geringere  bald  grOBere  Freiheit, 

da  er  es  endlich  bei  den  Probeu  doch  immer  noch  in  der  Hand  hatte, 

sie  mUndlich  nach  seinem  Willen  zu  dirigiren.  DaB  er  sich  hierauf 

verlieB,  aber  auch  daB  ihm  an  manchen  Stellen  nicht  viel  daran  lag, 

ob  eine  Verzierung  angebracht  wurde  oder  nicht.  geht  oft  sehr  deut- 

lich aus  einer  Vcrgleichung  der  Instrumental-Kitornelle  mit  der  Ge- 

sangsmelodic  hervor.  sowie  aus  solchen  Partien.  wo  ein  Instrument 

eine  Gesangsmclodie  mitspielt:  haufig  weist  hier  die  eine  Stimme 

^'crzierungen  auf,  welche  der  andern  fehlen.  und  nicht  nur  wenn  sic 
nach  einander  eintreten.  soudern  auch  wenn  sie  rait  einandcr  gehen. 

Ob  und  wo  in  solchen  Fallen  eine  L^ereinstiraraung  herzustcllen  ist. 

darUber  kann  in  unsercr  Zeit  nur  der  Geschraack  cutscheideu. 

Audi  auf  den  Vortrag  der  Chore  lassen  sich  die  hier  angestell- 

ten  Erorteruugen  ausdehnen.  Es  mag  befremdeu,  daB  bei  ihnen  von 

willklirlichen  Auszierungen  Uberhaui»t  nur  die  Kede  sein  kann.  Aber 

wirklich  bediente  man  sich  der  sogenaunten  Manieren  auch  beim 

Ml  Agrictila,  a.  si.  0.  S.  195  f. 

142  B.-G.  V»f  8.  347. 
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Chorgesange,  und  Petri  giebt  sogar  Anweisungen,  wie  man  lenien 

wile.  fUr  einen  vierstimmigen  Choralgesang  richtige  Mittelstimmeu 

zu  extemporiren  ,43j .  Diese  Erscheinung  erkliirt  sich  aus  der  schwa- 

chen  Besetzung  der  Chdre  und  dein  geringen  Unterschiede.  welcher 

zwischeu  Solo-  und  Chors&nger  bestand.  Zwar  wurden  die  .Sanger 

in  Coneertisten  und  Ripienisten  eingetheilt.  aber  jeue  staudeu  die  sen 

nieht  in  unuabbarer  Vornehmheit  gegenUber.  sonderu  sie  ftthrten 

auBer  den  Solopartien  auch  die  niebrstiininigen  Siitze  aus  und  bil- 

deten  den  eigeutlicben  Kern  des  Chors,  welcbem  sich  die  Ripienisten 

verstarkeud  anschlossen.  Thatsache  ist  indessen  auch ,  daB  durcb 

die  frcie  Anbringung  von  Manieren  qft  ein  wllstes  uuharmonisches 

Wesen  entstand.  weshalb  gediegene  Musiker  davon  niehts  wissen 

wollten:  uur  wenn  eine  Stimme  ein  rait  Manieren  ausgestattetes 

Theina  vorsinge,  solle  es  die  nachabmende  Stimme  in  derselben 

WeUe  auch  obne  ausdrlickliche  Vorzeichnung  derselben  naehsiugen, 

da  der  Componist  sein  Theina  das  zvveite  Mai  gewiB  eben  so  gedacht 

habe,  als  daB  erste  Mai  U4, .  Wer  Bacbsche  ChOre  angesehen  hat. 

weiB.  daB  es  an  allerband  Verzierungen.  sei  es  vollstandig  ausge- 

schriebenen,  sei  es  nur  angedeuteten,  in  ibnen  nicht  fehlt.  DaB  diese 

wirklich  und  vollstandig  ausgefliln  1  werden  sollteu,  ist  nach  allem 

was  bisher  gesagt  wurde  eben  so  sicher,  wie  daB  es  den  Siingern  in 

der  Regel  nieht  erlanbt  war.  eigne  hineinzufligen. 

Die  Instrumente,  welche  zur  Erganzung  und  Bereicherung  des 

aus  Orgel  und  Menschengesang  bestebenden  Tonktirpers  von  Bach 

herbeigezogen  wurden.  kounten  von  den  Stadtpfeifern  und  Kuust- 

geigeru  nur  zum  Theile  besorgt  werden.  In  die  Llicken  rauBte  er 

geeignete  SchUler  einscbieben.  So  war  es  vor  ibm  geweseu.  so 

wurde  es  nach  ibm  gehalten.  bis  Hiller  es  dabin  bracbte,  das  ganze 

Orchester  nur  rait  Thomanern  besetzen  zu  k&men  "*).  Die  biennis 

eutstehende  Beschrankuug  auf  die  jedesmal  zufallig  vorbandenen 

Mittel  wiirde  Bach  in  Entfaltung  seiner  Kunst  hinderlicher  geworden 

sein.  wenn  er  Orcbester  und  Chor  nach  moderner  Art  verwendet 

hiitte.  Die  altere  Art  der  Orcbesterbehandluug  hatte  freilicb  wieder 

143  Petri,  a.  a.  0.  S.  211  f. 

114  Petri.  S.  210. 

145  Gerber.  N.  L.  II.  Sp.  674. 
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andre  und  eigeuartigc  MiBstande  im  Gefolge.  Alle  Holzblasinstru- 

tnente  ziehen  sich,  wenn  sie  eine  Zeit  lang  gespielt  sind.  in  die  Hohe. 

Das  Saitenquartett  kann  in  diesem  Falle  sich  accommodiren .  die 

Orgel  nieht.  AnBerdem  warden  bei  der  Rite  re  n  Orehesterbchandlung 

die  Blaser  viel  andauemder  in  ThRtigkeit  gesetzt,  folglich  verstimm- 

ten  sich  ihre  Instrnmente  rancher.  Versuche  zur  Beseitigung  dieses 

Vbelstandcs  warden  uach  verschiedenen  Kichtungen  angestellt.  Jo- 

hann  Seheibe  erfand  einen  Mechanismus .  (lurch  welchen  mittelst 

grbBerer  oder  geringerer  Beschwerung  der  BlasbRlge  die  Stimmung 

der  Orgel  holier  oder  tiefer  gemacht  werden  konnte.  und  wandte  ihn 

zucrst  bei  einem  im  Jahre  1 73J  verfertigten  kleinen  Orgelwerke  an, 

das  12  Manna  1-Stimmen  mit  zwei  Manual-Clavieren  und  im  Pedal 

ein  sechzehnfllBiges  Fagort  besaB  "*>  .  Es  scheint  aber  nieht,  daB  er 

mit  dieser  Erfindung  groBen  Erfolg  gehal>t  hat.  da  es  zur  Erreichtmg 

des  nRmliehen  Zweckes  noch  ein  cinfaeheres  Mittel  gab :  man  hielt 

von  jeder  Gattung  der  Holzblasinstrumente  mehre  Exemplare  in  Be- 

reitschaft  und  griff,  wenn  das  eine  (lurch  Uberblasen  unrein  gcwor- 

den  war,  zu  einem  andern117).  Der  Chorton.  in  welchem  damals 

noch  allgemein  die  Orgeln  standen,  wahrend  die  meisten  Ubrigen 

Instrnmente  in  den  gewbhnliehen ,  sogenannten  hohen  Kammerton 

gestimmt  wurden,  brachte  ebenfalls  eine  rnbcquemlichkeit  mit  sich. 

Sie  pflegte  (lurch  Transposition  der  Orgelstimme  gehoben  zu  werden. 

Wenn  aber  zufRllig  nur  HolzblRser  im  tiefen,  eine  kleiue  Secunde 

unter  dem  gewbhnliehen  stehendeu  Kammertone  zur  Verftlgung  wa- 

rcnM»),  so  muBten.  falls  nieht  auch  fllr  diese  transpouirte  Stimmen 

augefertigt  werden  sollteu.  die  Streichinstrumente  umstimmen.  Zu 

Kuhnaus  Zeit  waren  bei  der  Leipziger  Kirchenmusik  derartige  Flbten 

und  Oboeu  im  Gebrauche ;  auch  in  Baehs  Trinitatis-Cantate  >  Hochst 

erwtlnschtes  Freudenfest< ,  welche  in  den  Anfang  seiner  Leipziger 

Thatigkeit  fallt.  kommen  sie  noch  vor.  Sicher  geschah  es,  urn  das 

fllr  Klang  und  reine  Stimmung  nachtheilige  fortwRhrendc  Umstim- 

men der  Streichinstrumente  zu  vermeiden.  wenn  Kuhnau  sehr  haufig 

auch  dort  in  den  Chorton  gestimmte  Geigen  anwandte.  wo  keine 

146]  Leipziger  Neue  Zeituug  von  gelehrten  Sachen.  XVIII.  S.'t.'t  f. 
147   Petri,  a.  a.  0.  S.  |S3. 

1 1>  Adlung,  Anleitung,  S.  3S7. 
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Holzblasinstrumente  mitwirkten.  Im  Chorton  standen  regelinHBig 

(lie  Trompeten.  sie  konnten  aber  durch  einen  am  Mundsttlck  angc- 

brachten  Aufsatz  in  den  Kammerton  heruntergestimmt  werden ,  so 

daB  sich  dasselbe  Instrument  fllr  Kammerton  -Ddur  und  -C  dur  ge- 

brauchen  HeBNtt/.  Die  anhaltende  Mitwirkung  eines  Posaunenehors 

endlich  machte  oft  die  Anstellung  mebrer  einander  abhiscnder  Bliiscr 

nothwendig.  wcil  namentlich  die  Bassposaune.  wenn  sie  wie  Ublich 

den  Singbass  in  Choren  verstiirkend  begleitete.  einen  Aufwand  von 

physischcr  Kraft  erforderte.  den  ein  einziger  BlUser  nicht  zu  leisten 

vermochte.  Noch  griiBere  Anstrengung  vernrsaebte  in  solehen  Auf- 

gaben  die  Diseantposaune ;  es  war  dies  sicherlich  audi  ein  Grand, 

weshalb  man  sie  lieber  durcli  den  weniger  angreifeuden  Zink  er- 

setzte >50; . 

Eine  besondcre  Besprechung  erfordert  nocb  die  Direction  der 

Kircheumusiken,  da  audi  in  dieser  Beziehuug  sich  die  Gebriinche 

seither  vielfach  geandert  babeu.  Sie  waren  ttbrigens  auch  zu  Baebs 

Zeit  outer  sich  recht  versebieden.  Johann  Biihr.  seiner  Zeit  Con- 

certmeister  in  WeiBenfels,  sagt.  der  eine  taktire  mit  dem  FuB.  der 

andre  mit  dem  Kopfe.  ein  dritter  mit  der  Hand,  andre  mit  beiden 

Hiiuden,  einige  niihmen  eine  Pa  pie  nolle,  wieder  andre  einen  Steeken 

in  die  Hand.  Ein  jeder  ordentliehe  Dirigent  werde  sein  Vcrfahreu 

nacb  Ort,  Zeit  und  Personen  angemessen  einzurichten  wissen  :  wer 

darliber  allgemein  gtlltige  Begeln  geben  wolle.  verdiene  ausgelacht 

zu  werden.  >»deuu  was  dieb  nicht  angeht.  das  sollst  du  nicht  blaseu, 

laB  du  einen  andern  taktiren  wie  er  will,  und  taktire  du,  wie  du 

willst.  so  geschiebt  keinem  Unrecht"  ,Mi.  Alle  die  angefllhrten  Arten 

baben  mit  der  heutigen  Praxis  das  gemcinsam.  daB  von  eiuer  leiten- 

den  Person  durch  das  ganze  StUck  hindurch  das  ZeitmaB  sichtbar 

inarkirt  wurde.  Abbildungen  aus  den  ersten  Jabrzebnten  des  vorigen 

Jahrhunderts.  welche  Musikchore  und  Dirigcntcn  darstellen.  machen 

die  Sache  ganz  klar.  In  einer  Sammlung  von  Kupferstichen.  welche 

vor  1725  bei  Johann  Christoph  Weigel  in  NUmberg  herauskam  and 

die  verschiedenartigsten  Musiker  in  Action  vorfiihrt,  tindet  man  auch 

I4iv  S.  Anhang  A.  Nr.  7. 
150  Petri,  a.  a.  0.  S.  1 S t. 

151  Johanu  Beemis  Musikali««che  Discurse.  Ntirnberg,  1 T 1     S.  171  ft 
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einen  Musikdirector.  welcher  einc  Noteurolle  in  jeder  Hand  aus  der 

vor  ihm  aufgestelltcn  Partitur  stehend  cine  vicrstimmige  Motctte 

Laudate  Dominion  dirigirt :  darunter  ist  zu  lesen  : 

Icb  bin,  der  dirigirt  bey  dcneu  Musie-t'horeu, 
Zway  still,  was  mieh  betrifft.  doch  uinch  ich  alles  laut. 

Erheb  ich  uur  den  Arm,  go  liisset  sieh  bald  hiireu, 

Was  unsern  Leib  ergo'tzt,  und  aueh  die  Seed  erbaut. 
Mein  Amt  wird  ewigtteh,  dort  einsten  auch,  verbleibeu, 

Wann  Himmel,  Erd  und  Meer  in  pures  Nichts  verstauben. 

Auf  andern  Abbildungen  stent  der  mit  der  Notenrolle  bewaffuete 

Diligent  bald  neben  deni  Orgauisten  und  Bassspieler  an  der  Urgel. 

bald  von  deni  Organisten  und  den  Trompetern  getrennt  in  der  Mitte 

der  rechts  und  links  von  ihm  gruppirten  Sanger  und  Geiger  vor  der 

Briistung  des  Orgelehors ,52; .  Ubrigens  war  doch  der  Dirigent  uieht 

immer  »still,  was  ihn  berraf«.  Manche  Cautoren  bedienten  sieh  auch 

beim  Dirigiren  der  Violine,  um  vermittelst  dieser  den  Sangern  zu 

Hulfe  zu  kommen,  wenu  es  noting  war  l53;.  Von  den  dreiBiger  Jah- 

ren  des  Jahrhunderts  an  anderte  sieh  die  Praxis.  Der  durehtakri- 

rende  stehende  Dirigent  kam  aus  der  Mode,  es  wurde  mit  der  Zeit 

inuner  allgemeinerer  Gebrauch,  von  eineiu  Cembalo  aus  zu  dirigiren. 

d.  h.  jc  nachdem  es  niithig  war  bald  mit  der  Hand  den  Takt  zu  mar- 

kireu,  bald  das  betreffeude  Tonstllck  mitzuspielen.  und  also  uieht 

nur  dureh  stumme  Zeichen  sonderu  durch  horbares  musikalisches 

Eingreifen  die  Ordnung  aufreeht  zu  erhalten.  Nur  bei  gauz  groBcn 

Autt'tlhrungen  mit  weitliiutig  aut'gestellten  Massen  blieb  die  altere 

Praxis  Ublich ,  weil  sie  unumgiinglieh  war.  Sonst  wurde  jenc  un- 

merkliehe ,  bescheideue  Art  der  Leitung  zu  eiuem  Ruhme  fllr  die 

deutschen  MusikautYtlhrungeu,  die  sieh  hierdureh  sehr  vortheilhat't 
von  den  franzbsiseheu  untersehieden.  wo  der  Takt  mit  einem  groBeu 

152  Auf  douKupfern  vor  -Der  Durch  das  herrlich-angelegte  Parndis-Giirt- 

leiu  Erquickten  Seele  Geist-volle  Jubel-Freude  bestehend  In  einem  Kern  auf 

allerley  Anliegen  und  Zeiten  angeriehtete  Lieder.  Nllrnberg.  1724.-,  femer 

»Altes  und  Xeues  aus  deni  Lieder-Schatze.  Welcher  von  GOtt  der  einigen  Evan- 

gelist hen  Kirchen  reichlich  gescheueket«  u.  s.  \\\,  herausgegebeu  von  3/.  Herr- 
mann Joachim  Hahu.  Dresden.  1720..  und  vor  Walthers  Lexicon.  Leipzig. 

17.V2. 

Voigt  .  Gespriieh  von  der  Musik.  8.  •'<*».  —  Vrgl.  dazu  Petri,  a.  a.  0. 
S.  172. 
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Stocke  htfrbar  vorgeschlagen  wurde.  and  von  denes  trotzdem  Rous- 

seau sagte :  Die  Oper  in  Paris  ist  das  einzige  Theater  in  Europa, 

wo  man  den  Takt  schlilgt,  ohne  ihn  zu  beobachten.  an  alien  andern 

Orten  beobachtet  man  ihn,  ohne  ihn  zu  schlagen.  Das  Dirigiren  am 

Cembalo  fand  besonders  deshalb  eine  eifrige  Naehahme,  weil  Hasse 

diese  Methode  in  Dresden  mit  so  groBem  Glttcke  anwendete,  daB 

die  dortigen  Opernvorstellungen  sich  unter  seiner  Leitung  zu-  einer 

kaum  irgendwo  Ubertroffenen  Volleudung  erhoben.  Von  der  Auf- 

stellung  des  Orchesters.  welche  er  einflihrte,  hat  Kousseau  uns  eine 

Zeichnung  Uberliefert ,54) .  Aus  derselben  ersieht  man,  was  auch 

durch  die  Sache  selbst  geboten  war.  daB  der  Capellmeister  an  seinem 

Fliigel  nicht  zugleich  das  Gesehaft  des  Generalbassspielers  tiber- 

nahm.  Fttr  diesen  war  ein  besonderes  Clavecin  d  aecompagnement 

links  langs  der  BUhnenwand  aufgestellt.  wahrend  der  Capellmeister 

mit  seinem  Clavier  die  Mitte  des  Orchesters  einnahm.  Die  Anwen- 

dung  des  Cembalos  als  Directions -Instruments  war  jedoch  auch 

frtther  schon  nichts  unbekanntes  mehr  gewesen.  In  Torgau  hatte 

man  zu  den  OsteraufTllhrungen  1660  das  Spinett  ein  kleines  cem- 

baloartiges  Instrument,  mit  benutzt  ,  und  auch  in  Leipzig  gab  es 

zu  Kuhnaus  Zeit  auf  dem  Orgelchor  der  Thomas-  und  Nikolai-Kirche 

ein  Cembalo,  dessen  er  sich  ab  und  an  bediente ;  lieber  wandte  er 

start  dessen  allerdings  die  italianischc  Laute  an ,  deren  durchdrin- 

genden  Klang  er  zur  Zusammenhaltung  der  Musik  fUr  besonders 

geeignet  hielt  .  Als  Bach  sein  Amt  antrat,  lieB  er  sofort  das  un- 

brauchbar  gewordene  Cembalo  in  der  Thomaskirche  neu  in  Stand 

bringen  und  erwirkte  vom  Rath,  daB  die  Summe  von  jahrlieh  sechs 

Thalern  fUr  ein  regelmaBigesStiramen  desselben  ausgeworfen  wurde, 

setzte  es  aber  im  Jahre  1733  bis  Ostern  1734  und  sodann  von  Mi- 

chaelis  1743  ab  wieder  auBer  Gebrauch 157 1 .  In  der  Nikolai-Kirche, 

deren  Orgelchor  beschrankter  war,  benutzte  er  das  dort  behndliche 

154  In  seinem  Dictinnnaire  dp  Mtmque ,  Flanche  Q,  Fig.  L,  abgedruckt 

bei  FUrstenau,  Zur  Geschichte  der  Musik  und  des  Theaters  am  Hofe  zu  Dres- 

den. II.  S.  291. 

155  Taubert,  Dio  Pflege  der  Musik  in  Torgau.  Torgau,  1SBS.  S.  18,  An- 
inerk.  3. 

15B  S.  Anhang  B,  IV,  A  und  B,  3  und  7. 

157   Rechnungen  der  Thomaskirche. 
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Cembalo  wie  es  scheint  mit  einer  noch  liiugeren  Unterbrechnng : 

die  erste  Herrichtung  desselben  lieli  er  zuni  Charfreitag  1724  vor- 

nehmen,  wo  er  iu  der  Nikolai -Kirehe  die  Passions -Musik  aufzu- 

fiibren  hatte 141  .  dann  werden  deutliehe  Spuren  seines  Gebrauches 

erst  wieder  im  Jabre  1732  sichtbar  uud  fiibren  bis  175© IM).  Von 

Neujabr  1731  an  bis  ebendabin  1733  besorgte  Bachs  Sohn  Philipp 

Emanuel,  der  am  I.October  1731  die  I^eipziger  Univcrsitat  be- 

zog.  das  Stimmen  des  FlUgels  in  der  Thoinaskirche.  Mit  Bezug 

hierauf  wird  eiue  Eriirterung  desselben  Uber  das  Cembalo  als  Di- 

rections-Instrument von  besonderer  Bedeutung.  »Das  Clavier «. 

sagt  er ,tt0) ,  >>welcbem  unsere  Vorfahren  schon  die  AnfUhrung  anver- 

trauten,  ist  am  besten  im  Stande,  nicht  allein  die  ubrigen  Basse, 

sondern  aucb  die  gauze  Musik  in  der  nbtbigen  (ileiehheit  voin  Takte 

zuerbalten:  diese  (ileichheit  kann  auch  dem  besten  Musico,  ob  er 

sclion  Ubrigens  sein  Feuer  in  seiner  (lewalt  bat,*  im  anderu  Falle 

durcb  die  Ermtidnng  schwer  werden.  Da  dieses  nun  bei  einem  ge- 

schehen  kann.  so  ist  die  Vorsicht,  weun  viele  zusammcn  musiciren, 

nm  so  vie!  uothigcr.  jemebr  bierdurcb  das  Takt-Schlagen,  welcbes 

heat  zu  Tage  bios  bei  weitlaufrigen  Musiken  gebrancblich  ist,  voll- 

kommen  ersetzet  wird.  Der  Ton  des  FlUgels.  welcber  ganz  recht 

von  den  Mitmusieirenden  nmgcben  stebet.  tslllt  alien  deutlicb  ins 

Gehor.  Dabero  weiB  ich.  daB  sogar  zerstreuete  and  weitlauftige 

Musiken.  bei  welchen  oft  viele  freiwillige  und  mittelmaBige  Musici 

sicb  befunden  haben.  bios  (lurch  den  Ton  des  FlUgels  in  Ordnung 

erbalten  worden  sind.  Steht  der  erste  Violinist  folgends,  wie  es  sicb 

gehiirt.  uahe  am  Flilgel.  so  kann  nicht  leicht  eiue  I'nordnung  ein- 

reissen.  Bei  Singe-Arien.  worinnen  das  Zeit-MaB  sich  scbleunig 

veriindert,  oder  worinnen  alle  Stimmen  gleich  Urmen  und  die  Singe- 

Stimme  allein  lauge  Xoten  oder  Triolen  hat,  welche  wegen  der  Ein- 

theilung  einen  deutlichcn  Takt-Schlag  erfordeni.  haben  die  Sanger 

anf  diese  Art  eine  groBe  Erleichterung.  Dem  Basse  wird  es  ohne- 

dem  am  leichtesten,  die  Gleiehheit  des  Taktes  zu  erbalten,  je  wcui- 

ger  er  gemeiniglich  mit  schwereu  und  bunten  Passagieu  bcschaltiget 

15S  8.  Atihaug  B,  IX. 

159  Keohuungen  <ler  Nikolai-Kirche. 

1110  Versiuh  liber  die  wahre  Art  <la»  Clavier  zu  spielen.  Erster  Theil. 
s.  ri  f.  Aninerk. 

Digitized  by  Google 



—    139  — 

ist.  und  je  lifter  dieser  Umstand  oft  Gelegeukeit  giebt,  daB  man  eiu 

Stuck  feuriger  antttngt  ale  beschliefiet.  Will  jemand  anfangen  zu 

eilen  oder  zu  sckleppen.  so  kauu  er  dureks  Clavier  am  deutlichsten 

zu  rechte  gebraeht  werden,  indem  die  andern  wegen  vieler  Passa- 

gien  und  RUckungen  mit  sick  selbst  genug  besckiiftiget  sind;  be- 

wilders kaben  die  Stimmcn,  welche  Tempo  rubato  kaben,  kierdurch 

deu  niitkigen.  nackdrttcklicken  Vorscklag  dee  Takts.  Endlieb  kanu 

auf  diese  Art.  weil  man  durck  das  zu  viele  Geriiusck  des  FlUgels  an 

der  genauesten  Wakruekmung  nickt  gekindert  wird,  sekr  leickt  das 

Zeit-MaB.  wie  es  oft  n»tkig  ist.  urn  etwas  weuiges  geiindert  werden, 

und  die  ninter,  oder  neben  dem  FlUgel  sick  belindendeu  Musici 

kaben  einen  in  beiden  Handen  gleicken.  durckdriugenden  und  folg- 

Hck  den  merklicksten  Scklag  des  Takts  vor  Augen.«  Hier  kaben  wir 

eine  umfassende  Darlegung  der  Vortkeile,  welcke  das  Dirigiren  am 

Cembalo  bietet,  aus  sacbkundigstem  Munde  und  zugleick  das  offene 

ZeugniB,  daB  Sebastian  Back  sick  dieser  Metkode  bedient  bat.  Denn 

die  Worte:  »sckon  unsere  Vorfakren  vertrauten  dem  Clavier  die  An- 

fUkrung  an«  lasscn  nur  die  Deutung  zu :  derjenige,  welcher  die  Musik 

anfukrte.  also  der  Diligent,  tkat  dieses  vom  FlUgel  aus  und  vermittelst 

desselben.  Man  nekme  dazu  die  sckbne  und  lebendige  Scbilderung. 

welcke  Gesner  von  Backs  Direction  eutwirft,  der  ikn  unterdessen 

ebenfalls  am  FlUgel  sitzen  lUBt,  so  wird  man  ein  deutlickes  und  zu- 

treffendes  Bild  derselbcu  sick  macken  kbnnen.  Es  ist  mit  diesem 

Bilde  durckaus  vereinbar,  wenn  Emanuel  Back  und  Agricola  von 

Seb.  Backs  Dircctionstkiitigkeit  rUkmend  erzaklen:  »Im  Dirigiren 

war  er  sekr  accurat,  und  im  ZeitmaBe,  welches  er  gemeiniglich  sekr 

lebbaft  nakm.  Uberaus  sicker*  >•*) .  Denn  die  Benutzung  des  Cembalo 

sckloB  ein  tkeilweiscs  Taktiren  ja  nickt  aus ;  das  Instrument  war 

nur  zu  dem  Zwecke  da,  die  Sacke  im  Gang  zu  erkalten  und  die 

Fekleuden  rasck  und  unvermerkt  wieder  auf  den  ricktigen  Weg  zu 

briugen.  Natttrlick  wurde  meistens  aus  der  Partitur  dirigirt,  zuwei- 

len  jedock,  wenn  dieses  aus  irgend  einem  Grunde  unthunlick  war. 

auck  aus  einer  bloBen  Directionsstimme.  Die  BesckafFenkeit  eiuer 

solcken  ofifenbart  die  Thfttigkeit  des  Dirigenten  sekr  deutlick.  Sie 

weist  zwei  Systeme  auf,  das  untere  fiir  den  Bass,  das  obcre  zur 

101  Mizlers  Nekrolog  8. 171. 
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Andcutung  der  dem  Dirigenten  nothwendigen  Anhaltepunkte.  Ge- 

wtfhnlich  ist  hier  nur  die  oberste  Stimme  notirt.  bei  fugirten  Satzen 

werden  die  Eintritte  der  Stimmen  meistcns  im  Bass-Systein  vermit- 

telst  der  den  Stimmen  entsprechenden  Schltissel  angedeutet,  zuweilen 

aueb  auf  dem  obern  System.  AuBerdem  stent  hier  alles.  was  zur 

Orientirung  Uber  die  Gliederung  der  Composition  und  das  in  ihr  ver- 

wendete  Tonmaterial  noting  ist:  ob  ein  gewisser  Satz  von  einem 

Instrument  oder  von  einem  Sanger  vorgetragen  wird,  und  von  wel- 

ebem.  ob  mehre  Stimmen.  ob  alle.  ob  sie  mit  oder  ohne  Instrumente 

singen.  wo  Ritornelle  eintreten  u.  8.  w.  Kuhnau  hatte  sieh  zur  Lei- 

tung  der  AufTuhrung  seiner  Marcus-Passion  ein  solches  »Directorium 

sice  Quasi- Partitura*  angelegt :  auch  zu  seiner  Cantate  »Welt  ade, 

ieh  bin  dein  mude«  ist  eine  solehe  Directionsstimme,  welche  zugleich 

als  Generalbass-Stimme  gedient  zu  haben  seheint,  vorhanden  l62) . 

Die  Methode.  das  Clavier  als  Directionsinstrument  zu  gebrauchen, 

wurde  so  prohat  erfunden.  daB  sie  sich  bis  in  unser  Jahrhundert  er- 

halten  hat.  z.  B.  bei  den  AuffUhmngcn  der  Berliner  Singakademie. 

Auch  bei  bloBcn  Instrumentalwerken  wandte  man  sie  an,  und  Haydn 

dirigirte  in  Salomons  Concerten  in  London  seine  Symphonien  am 

FlUgel  **).  Doch  findet  sjch  in  dieser  Zeit  neben  dem  Flttgcl-Diri- 

genten  auch  schon  ein  besonderer  taktirender  Dirigent.  Bei  der  im 

Jahre  1S0S  in  Wien  stattfindenden  Aufftlhrung  der  Haydnschen  Schii- 

pfung  saB  Kreuzer  am  FlUgel  und  Salieri  leitete  das  Gauze 161  .  Als 

im  Jahre  1815  ebendort  Beethovens  Christus  am  Oelberg  aufgeflihrt 

wurde,  dirigirte  Wranitzky  und  LImlauf  hatte  den  Platz  am  Cla- 

vier 165  .  In  der  Berliner  Singakademie  lieB  Zelter  in  seinen  spateren 

Jahren  einen  seiner  SchUler  Rungenhagen  oder  Grell  den  FlUgel 

spielen,  wahrend  er  selber  nur  taktirte  l68) .  Es  hatte  hier  der  Cem- 

balist auch  die  Aufgabe,  die  Secco-Recitative  als  Generalbassist  zn 

begleiten,  was  bei  Bachs  Auffllhrungen  Sache  des  Organisten  war. 

Das  Cembalo  als  selbstandiges  Instrument  drang  allmahlig  auch  in 

162  Auf  der  Stadtbibliothek  zu  Leipzig. 

163)  Pohl,  Mozart  und  Haydn  in  London.  Zweite  Abtheilung.  Wion, 
Gerold.  lStiT.  S.  119. 

164)  Gerber.  X.  L.  II,  Sp.  557. 
105  Nottebohm.  Beethoveniana.  S.  37. 

166  Nach  uiUudlieher  Mittheiluug  des  Herrn  Professor  Grell. 
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die  Kirehenmusik  ein,  innerhalb  der  Bachschen  Schule  jedoch  nur 

zum  Zwecke  der  Klangverstarkung  bei  solchen  Becitativen  und 

Arien,  welche  der  Componist  ohne  Orgelbegleitung  ausgeflihrt  wis- 

$en  wollte.  Wenigstens  emptiehlt  Emanuel  Bach,  dieses  zu  thun, 

wogegen  freilich  Rolle  meint,  in  der  Kirche  bleibe  eine  derartige 

Klangverstiirkung  ziemlich  illusorisch,  und  das  nanientlich  in  den 

Wintermonaten  bestandig  nothige  Befiedern  und  Stimmen  mache 

Qberhaupt  den  Gebrauch  des  FlUgels  in  der  Kirche  beschwerlich  und 

kostspielig 167 1 .  Miiglich,  daB  dieses  der  Grand  war,  weshalb  auch 

Bach  in  seinen  spateren  Jahren  mehr  davon  abkam.  Indessen  bot 

ihm  in  der  Thomaskirche  seit  1736  das  selbstandig  spielbare  RUek- 

positi?  einen  Ersatz  und  zugleich  die  Bequeinlichkeit ,  manchmal 

selber  die  Generalbassbegleitnng  ausflihren  zn  konnen,  ohne  den 

Organisten  von  seinem  Platae  verdrangen  zu  ratlssen     .  Wie  er  es 

zn  halten  pflegte ,  wenn  die  mitwirkenden  SiUiger  und  Spieler  so 

zahlreich  waren,  daB  ein  durchgangiges  Taktiren  nothwendig  wurde : 

ob  er  in  solchem  Falle  einen  andern ,  beispielsweise  seine  Si > hue 

Friedemann  oder  Emanuel  den  Flttgel  behandeln ,  oder  ob  er  ihn 

ganz  schweigen  liefl  und  alles  darch  seine  Direction  allein  zwang, 

UBt  sich  nicht  mehr  erkennen.  1st  das  erstere  aus  inneren  Grttnden 

wahrecheinlich ,  so  ist  es  das  letztere  mit  Hinblick  darciuf,  daB 

er  Qberhaupt  den  FiUgel  jahrelang  entbehren  konnte ;  er  muB  also 

beini  fireien  Dirigiren  eine  groBe  Energie ,  Sicherheit  und  Klarheit 

entwiekelt  haben  r  was  ja  auch  Emanuel  Bach  und  Agricola  aus- 

drttcklich  bezeugen.  Was  sonst  noch  ttber  die  Aufstellung  der  Ma- 

sker zu  sagen  ware,  ist  grofitentheils  in  Emanuel  Bachs  oben  ange- 

fobrten  Worten  schon  enthalten.  Es  mag  nur  noch  das  besonders 

bemerkt  werden,  daB  die  Basse  —  oder  wenigstens  ein  Theil  dersel- 

ben,  denn  man  liebte  es  zur  Aufrechterhaltung  der  Ordnung  die 

167  Rolle,  a.  a.  0.  S.  MS :  »Den  FlUgel  bey  der  Kirchenniusik  einzufiihreu 

wird  zwar  sehr  angerathen  <bezieht  sich  auf  die  Band  I,  S.  831  witgetheilte 

AufierungEm.  Bacns\  Da  aber  bey  der  Theatralmusik  der  Hchall  heraufge- 

bet:  bey  der  Kirehenmusik  hingegen  der  Schall  von  dem  Orgelchore  herunter- 

kuimneu  uiufl,  so  giebt  das  Mitspiel  des  FlUgels  wohl  keine  souderiiehe  nach- 

(lrlickliche  UnterstUtzung  JL  Bach,  a.  a.  0.  hatte  gesagt,  da£  man  auch  bei 

deu  stirksten  Husiken,  in  Opern,  sogar  unter  freiem  Uirnmel  den  FlUgel  horen 

toine,  wenn  man  sich  an  einem  hoher  gelegenen  Orte  befande.  «. 
»**  S.  Anhang  A,  Nr.  s. 

BmtA,  J.  S.  Fach.  II.  1  | 
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Bassstimnie  recht  stark  zu  besetzen  —  ttberall  ganz  nah  bei  dem  Di- 

rigenten  ihren  Platz  zu  haben  pflegten.  unter  Umstandcn  also  hinter 

seinem  Rttcken  am  Cembalo,  so  daB  sie  nitthigenfalls  mit  ihm  aus 

der  Partitur  spielen  konnten.  Ferner  warden  die  Trompeten  mid 

Paukeii  immer  etwas  entfernt  von  den  ubrigen  aufgestellt.  damit  sie 

namentlich  die  Singstimmen  nicht  ttbertOnten  169  .  Ein  beliebter  Platz 

fUr  sie  war  dicht  an  der  Orgel.  reehts  und  links  vom  Organisten  m;. 

V. 

Kuhnau  hatte  wahrend  der  ganzen  Zeit  seines  Thomas-Canto- 

rats  mit  der  Oper  und  den  Operisten  in  einem  ungleichen  und  fUr 

iiiu  durchaus  erfolglosen  Kampfe  gelegen.  Aus  alien  seinen  Klagen 

tbnt  der  Grundgedanke  hervor,  daB  wenn  er  nur  ein  ausreicbendes 

Personal  zur  Bestelluug  der  Kirchenmusik  zur  VerfUgung  hatte.  es 

ihm  schon  gelingen  werde,  die  verderblichen  theatralischen  Tenden- 

zen  zu  vernichten  und  einem  ernsteren  musikalischen  Sinn  in  Leipzig 

zum  Siege  zu  verhelfen.  Er  irrte  sich;  dafi  sein  Einflufi  auf  das 

offentliche  Musikwesen  ein  immer  schwacherer  wurde,  lag  nur  zuui 

Theil  in  den  auBern  Verhaltnissen.  zu  einem  eben  so  groBen  Tbeile 

trugen  sein  Charakter  und  die  Art  seiner  musikalischen  Begabung 

die  Schuld.  *h\  Zeiten,  da  Altes  und  Neues  mit  einander  kampfen. 

kann  nur  derjenige  ein  erfolgreicher  FUhrer  werden.  der  beides  ver- 

steht  und  in  seiner  Berechtigung  anerkennt.  Die  in  den  Opernformen 

nach  Ausdruck  ringende  Potenz  war  Kuhnau  unverstUndlich  und 

seinem  innern  Wesen  fremd.  Einige  Male  hatte  er  es  vereucht.  auch 

auf  dem  Gebiete  der  theatralischen  Musik  als  Componist  aufzutreteu. 

Ii>i»  Scheibe,  Critischer  Musikus,  8.  T13  flf. 

17i»  S.  das  Kupfer  vor  der  oben  angefilhrteu  von  Joachim  Hahn  heraus- , 

gegebenen  Liedersammlung;  ferner  den  der  Hillerachen  Schrift  Uber  die  1Tm> 

vcranstaltete  Measiaa-  Auffuhrung  beigegebenen  (irundriG  der  AufstelltuiK 

sammtlicher  Miwieirenden.  Zu  vergleichen  der  GrundriG  dea  Dresdener  Orche- 

sters,  wo  fttr  die  Trompeten  und  Pauken  auf  dem  rechten  und  linken  Flligel 

d easel  ben  zwei  Tribttnen  gebaut  waren.  uud  endlich  Petri.  S.  1**.  —  Hillers 

GrundriG  iat  von  groGem  aowohl  historischem  ah  praktisch  inusikalischein  Id- 
teresse.  wenn  auch  flir  unaern  Zweck  daraua  wcnig  zu  gewinnen  ist,  da  Bach 

iiber  groGe  Massen  gewtfhnlich  nicht  disponirte  nnd  in  den  Handelsehen  Ora- 
torien  da.s  Cembalo  eine  andre  Rolle  apielt. 
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In  frttheren  Jahreii  hatte  er  sich  eineu  Operntext  »Orpheu8«  aus  dem 

Franzbsischen  selbst  Ubertragen  und  in  Musik  gesetzt;  mit  welcliem 

Erfolg  ist  nicht  bekannt ') .  Aber  mit  einer  andern  Oper,  deren  Com- 

position in  die  letzte  Zeit  seines  Lebens  fallen  muB.  macbte  er  ent- 

sehiedenes  Fiasco  *) .  Es  war  eine  Schwiiche  seiner  Natur  nicht  ein- 

zusehen.  daB  auch  der  Vielseitigste  doch  nicht  alles  kbnne :  er  hatte 

es  sich  sonst  wohl  erspart.  durch  die  That  den  Beweis  zu  liefern, 

daB  seine  Abneigung  gegen  die  Oper  von  dorther  erwiedert  werde. 

Knhnau  ist  ein  Meister  der  Claviermusik  gewesen:  auch  in  der 

kirchlichen  Composition  hielten  ihn  viele  fur  einen  solchen.  Und  es 

ist  keine  Frage,  daB  er  hier  Eigenschaften  zeigt,  welche  ihn  liber 

seine  Zeitgenossen  erheben.  Der  Technik  des  vocalen  Satzes  war 

er  in  htfherem  Grade  machtig  als  mancher  andre  deutsche  Componist 

von  damals.  Seine  fllnfstimmige  ftrttndonnerstags  -  Motette  Tristis 

est  anima  mea  usque  ad  mortem 3  kann  man  unter  die  hervorragen- 

deren  derartigen  Arbeiten  zHhlen:  wenn  sie  gleich,  auch  nur  auf 

die  technische  Seite  angesehen ,  den  Motetten  Joh.  Christoph  und 

Johann  Lndwig  Bachs  durchaus  nicht  ebenbtlrtig  ist,  so  hat  sie  doch 

einen  breitathmigen  Zug,  welcher  das  Studium  classischer  italiani- 

scher  Muster  verrUth.  Eine  Kammercantate  Spirate  clementes.  o 

zephyri  amiri*)  beweist  es  gleichfalls,  daB  Kuhnau  von  der  Kunst 

der  Italianer  zu  lernen  suchte.  Kirchen-Cantaten  liegen  siebenzehn 

vor  aus  den  verschiedenen  Perioden  seines  Lebens ») .  Seheibe.  welcher 

ihn,  Keiser,  Telemann  und  Handel  als  die  grtfBten  deutschen  Com- 

1  »Ks  war  der  thiirichte  Kerl  iiber  die  Opera  vom  Orphem  gekommen.  die 

ich  ekmals  aus  dem  Frautztfsischen  in  die  teutsche  iWe  Ubersetzet,  Und  zu- 

gleieh  componint  hatte.-  Kuhnau ,  Der  Musicaliachc  Qvack-.Salber.  S.  456 ; 

vrgl.  S.  15s  ff. 

2  .Scheibe.  Critischer  Musikus  8.  H79,  Anmerk. :  »AUein  ungeachtet  aller 

seiner  Kuhnansj  groBcn  Verdienste,  weis  man  gar  wohl,  wie  schlecht  es  ab- 

lief,  als  er  sich  unternahm  ein  Singespiel  in  die  Musik  zu  setzen,  und  seiches 

auf  die  Blihne  zu  bringen«. 

3  In  Stiinnien  befindlich  in  der  Bibliothek  der  Leipziger  Singakademic, 

gez.  Nr.  362. 

4  Auf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 

5  Zehn  auf  der  kbnigl.  Bibliothek  zu  Berliu ,  sieben  auf  der  Leipziger 

Stadtbibliothek.  In  dieser  letzteren  Collection  befindet  sich  nocfa  eine  Weih- 

nachts-Oantate  »0  heilge  Zeit,  wo  Hiiumel.  Erd  und  Luft»,  die  aber  sicherlich 

keine  Kuhnausche,  sondern  die  Composition  eines  jilngeren  Meistera  ist. 

11» 
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ponisten  des  Jahrhunderts  hinstellt,  sagt :  Kuhnau  »ist  hie  und  da 

von  dem  Stroiue  der  harmonischen  Setzer  hingerissen  wordeu;  dahcr 

ist  er  sehr  oft  matt,  ohne  gehbrige  poetische  Auszierungen  und  ohne 

verblUmte  Ausdrllckungen  und  folglich  hin  und  wieder  zu  prosaisch. 

DaB  er  aber  dieses  auch  selbst  eingesehen,  und  zuweilen  uberaus 

sinnreich  und  poetisch  zu  setzen  gewufit  hat,  zeigen  seine  Clavier- 

sachen  und  seine  letzten  Kirchenarbeiten ,  vornehmlich  aber  sein 

Passionsoratorium,  das  er  wenig  Jahre  vor  seinem  Tode  verfertigte. 

Wir  sehen  auch  aus  diesen  Werken,  vvie  deutlich  er  den  Nutzen  und 

die  Nothwendigkeit  des  Rhythmus  erkannt  hat.  Daher  ist  es  auch 

gekommen,  daB  er  bestandig  bemlihet  gewesen,  alle  seine  Kirchen- 
sachen  melodiseh  einzurichten  und  dieselben  flieBend  und  sehr  oft 

recht  rllhrend  zu  machen,  ob  es  ihm  schon  i nit  theatralischer  Arbeit 

niemals  geglUcket  hat«6).  Diese  Worte  bezeugen,  was  sich  Uberdies 

aus  den  Werken  selbst  ergiebt.  daB  Kuhnau  nut  der  Zeit  auch  in 

seiner  Kirchenmusik  sich  dem  herrschcnden  Opernstil  anzunahern 

suchte.  Wenn  ihn  der  Strom  der  »harmonischen  Setzerw  bisweilen 

hingerissen  hat  ten  soil,  so  hat  dieses  Urtheil  vveniger  die  positive 

Bedeutung,  daB  Kuhnau  sich  in  eine  polyphone  Setzart  allzusehr 

vertieft  habe,  als  die  negative,  daB  er  auf  melodiBche  Eindringlichkeit 

und  wechsel voile  Khythmik  nicht  immer  bedacht  gewesen  sei.  In 

seinen  alteren  Werken,  z.  B.  einer  noch  aus  dem  17.  Jahrhundert 

stammenden  Cantate  »Christ  lag  in  Todesbanden«  steht  er  durchaus 

auf  dem  Gebiete  jener  sogenannten  alteren  Kircheneantate,  zu  der 

uns  frllher  Buxtehude  clie  erlauterndeu  Beispiele  lieferte.  Im  Grunde 

ist  er  auch  in  spatereu  Jahren  ttber  dieses  Gebiet  nicht  hinausgekom- 

men :  wenn  er  sich  auch  dem  Opernstil  in  manchen  Dingen  anbe- 

(juemtc.  Neumeistersche.  oder  in  Ncumeistcrs  Form  gedichtete  Texte 

componirte ") ,  es  blieb  eben  doch  ein  UuBerliches  Compromiss.  Ganz 
deutlich  erkennt  man  dieses  aus  den  Kecitativen.  Auch  Bachs  Re- 

citative haben  etwas  stark  melodisches,  aber  dieses  ist  auf  Grund- 

0  Critischer  Musikus.  S.  704. 

T   Neumeisters  Cantate  »Uns  ist  ein  Kind  geboren*  S.  B.  I,  S.  4*>1  ff. 

kani  in  Leipzig  am  Weihnachtafeste  1720  zur  AuffUhrung,  aber  schon  in  den 

Texten  zu  Kirchenmusikcn  aus  dem  Jabre  1711  findet  sich  die  vollstkndige 

Neumeistersche  Form.  Eine  in  dieserForm  gehaltene  JJichtung  liegt  beispiels- 

weise  Kuhnaus  Cantate.»Und  ob  die  Feiude  Tag  und  Nacht«  zu  Grunde. 
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lagc  des  draniatischen  Recitativs  seiner  Zeit  neu  von  ihmgeschaffen. 

Kuhnaus  Recitativ  ist  inimer  noch  das  Arioso  der  Hlteren  Kirehen- 

cantate.  ausgestattet  rait  einigen  neurecitativischen  Wendungen.  In 

der  dTeitbeiligen  Arienform  hat  er  einige  gelungene  Exemplare  hin- 

gestellt,  namentlich  ist  ein  Duett  zwischen  Alt  and  Bass  in  der  Hini- 

melfahrts-Cantate  »Ihr  Hiramel  jubilirt  von  oben«,  das  auch  einen 

sebr  flussigen,  geistreich  entwickelten  polyphonen  Satz  aufweist, 

ein  Musterstttck  zu  nennen.  Weit  heimischer  aber  ftlhlt  sich  Kuhnau 

doeh  in  der  alteu  einfachen  Form  der  geistiichen  Arie  rait  ihren 

frenndlichen  aber  kurzatbmigen  Melodiegestalten,  und  den  steifen, 

ehrenfesten  Ritornellen.  Von  den  Chbren  laBt  sich  nur  sagen,  daB  sie 

hier  und  da  Ansatze  zu  breiteren  und  kunstvolleren  Entwicklungen 

zeigen,  gewShnlich  aber  in  der  landlaufigen  Weise :  alternirend  zwi- 

schen homophonen  Vocalsiitzen  und  bedeutungslosen  Zwisehenspielen 

oder  zwischen  SolostUckchen  und  Tuttisiitzen  sich  abhaspeln.  Auch 

bei  den  Ohoralgebildeu  kann  man  fast  nur  von  Entwicklungsansatzen 

«prechen.  Eine  freie  Bewegung  der  contrapunctirenden  Stimmen 

fehlt  noch  sehr,  roan' rauB  sich,  wie  im  SchluBchor  der  Cantate 
»ChriBt  lag  in  Todesbanden«  oder  am  Anfang  der  Cantate  »Wie  schon 

leuchtt  nns  der  Morgenstern«,  mit  einigen  kltmmerlichen  Imitationen 

begnUgen.  Soil  das  Orchester  zum  Choral  figuriren,  so  bleibt  es 

doch  weit  entfernt  von  der  Ausftihrung  eines  selbstandigen  Tonbil- 

des :  iu  der  Weihnachtscantate  »Vom  Himmel  hoch«  singt  der  Chor 

diesen  Choral  im  einfachsten  homophonen  Satze  und  die  Instrumente 

nnterstUtzen  ihn,  nur  die  erste  und  zwehe  Violine  bringen  auf-  und 

absteigende  Sechzehntel-Passagen  hinzu  ganz  in  der  Weise,  wie  der 

SchluBchor  von  Bachs  frUhem  Werke  »>Uns  ist  ein  Kind  geboren« 

gehalten  ist.  Ahnlich.  nur  noch  mit  Hinzuziehung  des  Basses,  ist 

der  Choral  >>Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ  in  der  Cantate  »Nicht  nur 

allein  am  frflhen  Morgen«  behandelt.  FlieBend  und  gewandt  ge- 

schrieben  ist  alles.  dabei  freundlich  im  Ausdruck,  anmuthigen,  selbst 

ruhrenden  ZUgen  begegnet  man  oft:  aberTiefe  der  Empfindung  und 

OrfiBe  der  Gestaltung  fehlt  gUnzlich.  Kuhnau  blieb  deshalb  im 

Kreise  der  alteren  Kirchen-Cantate  stehen.  weil  er  nichts  zu  sagen 

hatte,  was  er  nicht  vollstiindig  in  den  Formen  derselben  zura  Aus- 

druck  bringen  konnte,  dies  gilt  auch  von  den  einleitenden  Instru- 

mentalsymphonien,  so  bedeutend  er  sonst  grade  in  der  selbstandigen 
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Instrnmentalmusik  war.  Seine  zur  Charwoehe  1721  eomponirte  Mar- 

euspassion,  welche  Seheibe  besonders  rtthmt,  ist  nur  als  Skizze  er- 

halten*).  Aus  dereelben  laBt  sich  aber  so  viel  doch  ersehen,  daB 

die  gewinnenden  Eigensehaften  der  Kuhnauschen  Kirchenmnsik  aneh 

hier  vorhanden  sind  und  vielleicht  in  erhOhtem  Grade.  daB  anch  in 

ihr  der  Comiwnist  bcstrebt  gewesen  ist,  sich  der  eindringlicheren 

Weise  des  Operngesanges  anzunahern  >»durch  poetische  Auszierun- 

gen  und  verblllmte  Ausdrtickungen« ,  d.  h.  durch  Erfindung  von 

Wendungen  und  Tonreihen,  welche  einen  gewissen  poetischen  Be- 

griff  rait  ibren  Mitteln  wiederspiegeln.  Indessen  sein  innerstes  Weseu 

ist  auch  hier  dasselbe  geblieben.  Kuhnau  verstand  die  Welt  nicht 

melir  und  sic  ihn  nicht ;  es  war  Zeit,  daB  sie  von  einander  Abschied 

nahraen. 

Oanz  anders  war  die  Stellung,  in  welcher  sich  Bach  gegenllber 

der  theatralisehen  Musik  befand.  Er  hatte  alle  ihre  Forraeu  grttnd- 

lich  in  sich  verarbeitet  und  flir  seine  Kunst  ausgenutzt.  So  grund- 

verschieden  von  derOpernmusik  seine  Compositionen  auch  erscheinen 

mogen,  er  stand  jener  keineswegs  ohne  einen  andauernden  inneren 

Antheil  gegenllber.  er  hielt  es  vielmehr  fllr  eine  berechtigte  Forde- 

rung  der  Zeit,  daB  auch  im  Kirehenniusikstile  auf  sie  Rttcksicht  ge- 

nommen  werde.  Der  Zustand  der  Musik,  das  erkliirte  er  in  seinem 

Memorial  Uber  die  Verbesserung  der  Kirchenmusik  dem  Rathe  ganz 

offen,  sei  jetzt  ein  andrer  als  in  frUherer  Zeit,  die  Kunst  habe  be- 

deutende  Fortschritte  gemacht,  der  Geschmack  sich  auffallend  ge- 

andert.  und  die  ehemalige  Art  der  Musik,  wie  sie  noch  Kuhnau  eom- 

ponirte, wolle  den  Ohren  der  Zeitgenossen  nicht  mehr  klingen.  Das 

Interesse,  welches  er  beispielsweise  an  den  Dresdener  Opernvorstel- 

lungen  nahm.  ist  erwiesen,  und  eine  Anzahl  in  dramatischer  Form 

gchaltene  weltliche  Compositionen  von  ihm  liegen  vor.  Eine  wirk- 

liche  Oper  hat  er,  soviel  wir.  wissen.  nicht  geschrieben.  Denn. 

mochte  er  auch  vielleicht  nicht  in  Gottscheds  Urtheil  einstimmen, 

der  zu  jener  Zeit  von  Leipzig  aus  erklarte,  die  Oper  sei  das  unge- 

V  "Directorium  live  Qtutti-Partitura  Tagsionis  ex  l.raiigelinta  Marco.*  In 
l  iner  von  BuroieiBter  gefertigten  Absebrift  aus  dciu  Jahre  1 721*  befindlich  auf 

der  kunigl.  Bibliotliek  zu  Kuni{j8ber£  i.  IV. ,  Abtheilung  (iottholdsehe  Bi- 
bliothek. 
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reimteste  Werk,  das  der  inenschliche  Verstand  jcmals  erfunden ") , 

so  begreift  es  sich  doch,  daB  der  gleiBende  Schein  dieser  nur  der 

flllchtigen  Unterhaltung  dienenden  Kunstgattung  seiner  er nsten.  ech- 
ten  and  tiefen  Kunstlernatur  zuwider  sein  muBte.  Wenn  er  einmal 

Lust  bekam  nach  Dresden  zn  gehen,  pflegte  er  zu  seine  m  Liehlings- 

sohne  zu  sagen:  Friedemann,  wollen  wir  nicht  die  schtmen  Dres- 

dener  Liederchen  einmal  wieder  hbren  1  10i  1st  der  Wortlaut  der 

AuBerung  genau  Uberliefert,  so  charakterisirt  sie  Bachs  Stellung  zur 

Oper  in  treffender  Kttrze.  Scheibe  sagt  gelegentlich :  »Es  giebt  einige 

groBe  Geister,  die  sogar  das  Wort  »Lied«  fur  sehimpflich  halten :  die 

wenn  sie  von  einem  musikalischen  Stticke  reden  wollen,  das  nicht 

nach  ihrer  Art  schwtilstig  und  verworren  gesetzet  ist,  solches  nach 

ihrer  Sprache  »ein  Lied«  nennen")«.  Da  eiu  schwttlstiges  und 

verworrenes  Wesen  grade  dasjenige  war ,  was  Scheibe  an  Bach 

tadelte 12 ,  so  ist  es  mehr  als  wahrscheinlich,  daB  mit  den  angefUhrten 

Worten  auf  Bach  gezielt  wird.  Die  einfach  construirten  Formen  der 

Operngesange  dUuchten  ihn  fllr  die  Verwirklichung  seines  Kunst- 

ideales  allerdings  unzulanglich,  nnd  in  diesem  Shine  mag  er  wohl 

manchmal  geringschUtzig  liber  sie  gesprochen  haben.  Aber  wenn 

ein  Hasse  sich  ihrer  bediente  und  eine  Faustina  sie  dem  HOrer  ver- 

mittelte.  konnte  er  sie  dennoch  »schbn«  linden,  und  er  wuBte  eben  so 

gut  wie  sein  strenger  Kritiker ,  daB  ohne  die  Opernmusik  er  nicht 

geworden  ware,  was  er  war13).  Nicht  im  Gegensatze  zu  ihr,  son- 

dern  nur  mit  und  auf  ihr  laBt  sich  Bachs  kunstgeschichtliche  Stel- 

lnng vollst&ndig  begreifen.  Zu  einem  lebensfUhigen  musikalischen 

Drama  konnte  sich  die  Oper  damals  in  Deutschland  und  Uberhaupt 

unter  der  Hand  eines  Deutschen  noch  nicht  gestalten.  In  freieren, 

breiteren  Verhaltnissen,  wie  sie  England  bot,  wurde  sie  durch  Handel 

zum  Oratorium,  in  Deutschland  entwickelte  sie  sich  zur  Bachschen 

»  Gottscbed,  Versuch  einer  Critischen  Dichtkunst.  Leipzig,  1730.  S.«04. 

10  Forkel,  s.  48. 

II)  Critischer  Mugikus,  S.  5*3. 

12  Ebendaaelbst,  8.  02. 

13)  Ebendaselbst ,  8.  591,  Annierk. :  »Wenn  wir  es  in  Deutschland  dahin 

bringen  werden,  die  Singespiele  ganz  und  gar  von  der  BUhnc  zu  verban- 
nen  bo  kttnnen  wir  auch  versichert  seyn.  daB  wir  alsdann  auch  nieraaU  weder 

einen  Hassen,  noch  einen  (iraun,  noch  einen  Telemann,  Handel,  oder 

Bach,  wieder  erblicken  werden«. 
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Kirchenmusik.  Dort  erreiohte  sie  ihr  Ziel  durch  Vcrbindung  mit 

den  Formen  der  italiiinischen  kirchliehen  Tonkunst.  hier  durch  eine 

grlradliche  Liiuterung.  welche  sie  auf  Grund  dernationalenOrgelkunst 

errnhr.  Ganz  deutlich  lassen  auch  die  Schicksale  der  deutschen  Oper 

diesen  Entwicklungszug  erkennen.  Nachdem  sie  um  1 700  zu  einer 

bedeutenden  musikalischen  Macht  angewachsen  war,  sank  sie  bald 

rasch  von  ilirer  Hohe  herunter  and  hOrt  in  den  dreiBiger  Jahren  so 

gut  wie  ganz  auf.  um  sicb  erst  in  der  zweiten  Halfte  des  Jahrhuu- 

derts  durcb  einen  hauptsachlich  ans  Frankreich  kommenden  AnstoB 

in  dem  Hiller-WeiBescben  Singspiele  wieder  zu  emeuern.  In  Leipzig 

sc Hist  war  es  schon  1729  mit  der  deutschen  Oper  vtflHg  vorbei.  Was 

an  Hire  Stelle  trat,  war  eben  Bachs  Musik.  In  dieser  war  entbaiteu. 

was  Kuhnau  zu  erreicben  vergeblich  getrachtet  batte :  der  Geist  der 

Zeit,  soweit  er  in  den  Opernformen  einen  entsprechenden  musika- 

lischen Ausdruck  fand,  and  zugleicb  wirklich  kirchlicber  Stil.  Ob 

Bach  bewuBterweise  und  unmittelbar  etwas  gethan  hatt  was  der 

Leipzig*  r  Oper  das  Lebenslicht  ausblies,  weiB  man  nicht.  DaB  aber 

seine  Kunstrichtung  sebr  bald  dort  die  herrscbende  wurde .  kaun 

unter  den  obwaltenden  Verhaltnissen  nicht  bezweifelt  werden.  Es 

win  I  allgemein  als  Thatsache  bingenommen  und  verbreitet,  daB 

Bachs  Kirchenmusiken  unverstanden  verklungen  seien  and  seiner 

groBartigen  compositorischen  Thatigkeit  ttberbaupt  der  angemessene 

Erfolg  gefehlt  babe.  Ich  glaube.  man  legt  hierbei  auf  gewisse  ab- 

fallige  AuBerungen.  einzelne  unverstandige  obrigkeitliche  MaBnah- 

Tnen  und  die  zum  Theil  ungentlgenden  Mittel,  mitwelchen  Bach  sicb 

bebelfen  muBte.  em  zu  groBes  Gewicht 14  .  In  Bezug  auf  den  letzten 

Punkt  darf  man  wohl  fragen.  ob  denn  Handel  mit  seinen  Oratorien. 

Beethoven  rait  seinen  Symphonien  immer  so  viel  besser  daran  ge- 
wesen  sind.  und  ob  ein  eininentes  Genie  nicht  ira  Stande  sein  soli. 

14  Bierey,  der  bekannte  breslauisehe  Muaikdircctor.  wullte,  wie  er  an 

Julius  Rietz  erzahlte,  in  Leipzig  die  Bekanutachaft  eines  alten  Kirehendieners 

getnacht  haben.  der  schon  zu  Baelis  Zeit  iui  Dienste  gewesen  war.  Er  habe  in 

Biereys  Bewunderung  des  Altmoisters  aus  vollein  Heraen  eingeetiramt,  so  weit 

sie  sich  auf  deason  Virtuositat  im  Orgel-  und  Clavierspiel  bezog,  von  den  Can- 
taten  indessen  gemeint :  »Na.  die  batten  Sie  aber  anch  nur  htfren  aollen!-  Es 

ateht  aberdoch  dahin.  ob  der  Kirchendiener  hier  das  allgemeine  Urtheil  wie- 

dergegeben  hat. 

zed  by  Google 
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auch  mit  geringen  Knifteii  auBerordentliehes  zu  leisten  ?  Das  hohe 

Ansehen,  in  welchem  Bachs  Name  und  Musik  das  ganze  Jahrhun- 

dert  hiii (lurch  in  Leipzig  rerblieb.  der  gewaltige  EinfluB,  den  er  auf 

die  Musik  Mittel-  und  Norddeutschlands  gewann.  die  Verbreitmig 

selbst  mancher  seiner  kirchHehen  Vocalcompositionen  in  Sachsen  nnd 

Thttringen,  dttrften  ebenfalls  den  SchlnB  berechtigt  erscheinen  las- 

sen.  daB  sein  Wirken  in  Leipzig  ein  tief  eingreifendes  gewesen  ist. 

Ein  Cantaten-Dickter  von  Bedeutnng  war  bisher  in  Leipzig  nieht 

hervorgetreten.  Im  Jahre  1716  hatte  hier  Gottfried  Tilgner  ftinf 

Jahrgftnge  Neumeisterscher  IHchtungen  mit  Genehmigung  des  Ver- 

fassers  zusammengestellt  und  nnter  dem  Titel  »FttnfYache  Kirchen- 

andachten«  herausgegeben 15) .  Wahrend  bis  dahin  sich  diese  Poesien 

mehr  nur  nnter  der  Hand  verbreitet  hatte n,  warden  sie  jetzt  in  den 

weitesteu  Kreisen  zugftnglieh  und  bo  viel  gekauft.  daB  schon  im  fol- 

genden  Jahre  eine  nene  Auflage  ntfthig  war.  Tilgner.  ein  jnnger 

Privatgelehrter.  lebte  in  dem  Hause  dee  mebrfaeh  genannten  Magi- 

ster  Pezold,  eines  Collegen  Kubnans16}.  Kuhnau  hat  unzweifelhaft 

manche  Neumeistereche  Texte  componirt  und  war  llbrigens  ganz  der 

Mann,  sich  nach  Nenmeisters  Mustern  selbst  dergleiohen  zn  ver- 

fassen.  Bach  beherrschte  die  Spraehe  nieht  mit  soleher  Gewandtheit. 

Br  sah  sich  deshalb  in  der  ersten  Zeit  znm  Theil  auf  die  Texte  aus- 

wUrtiger  Dichter  angewiesen,  unter  denen  er  Franck  vor  Neumeister 

bevorzugte.  Nieht  lange  wahrte  es  jedoch .  so  fand  er  in  Leipzig 

selbst einen ausreichend geschickten  und stets  willigen  Heifer.  Chri- 

stian Friedrich  Henri ci.  im  Jahre  1700  zu  Stolpe  geboren. 

hatte  in  Wittenberg  studirt  nnd  seit  kurzem  sich  in  Leipzig  niederge- 

lassen.  wo  er  einstweilen  als  Privatmann  in  Hnnlichen  Verhaltnissen 

und  wohl  grbUtentheils  vom  Ertrage  von  Gelegenheitspoesien  lebte. 

In  zwei  Gedichten  flehte  er  den  Kbnig-Churfursten  an,  ihm  einen  Frei- 

tisch  zu  gewahren  und  lieB  im  Jahre  1 727  durch  den  Grafen  Flem- 

ming  ihm  zu  seinem  Namenstage  am  3.  August  eine  Cantate  -  Ihr 

HUuser  des  Himmels.  ihr  scheinenden  Lichter«  Uberreichen  17j .  In 

15  S.  Band  I,  S.  469. 

IH;  Sim! .  Die  andere  Beilage  zu  dem  Leipziger  Jahr-Buche ,  aufs  Jahr 

171S.  S.  1H7  ff.  Helancholie  und  LebensttberdniO  trieben  den  begabten  und 
hochstrebenden  Mann  im  Jahre  1717  zum  Selbstmorde. 

17,  Acten  des  Dresdener  Staatsarchivs. 
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demselben  Jahre  crhielt  er  cine  Stelle  als  Postheamter  uud  tigurirt 

im  Leipziger  Adressbuch  von  1736  als  Ober-Postcommissarius  ,vl. 

1743  begegnen  wir  ihm  wieder  als  Laud-  und  Trank-»Steuereinneh- 

mer  und  als  soldier  ist  er  1764  gestorben.  Die  httheren  Kirchen- 

und  Schul-Beamten  erhielten  jiibrlich  eine  gewisse  Summe  als  Ersatz 

fUr  die  allgemein  zu  zablende  Tranksteuer :  es  war  dies  eine  beson- 

dere  Vergttnstigung ltt, .  Diesem  Umstande  verdankt  ein  kleines  eigen- 

handiges  .Schriftstttck  Bachs  seine  Entstehung,  in  welchem  er  um 

Often  1743  dem  Herrn  Ejnnehmer  liber  einen  Steuer-Ersatz  ftlr  drei 

FaB  Bier  quittirt20  .  Aber  beide  Manner  standen  nicht  nur  im  ge- 

schaftlichen.  sondern  scit  langem  schon  im  freuudschaftlichen  uud 

kunstlerischen  Verkehr.  Unter  den  Pathen  eines  im  Jahre  1737  ge- 

borenen  Bachschen  Kindes  bemerkt  man  auch  die  Frau  Henricis, 

welcher  nunmehr  schon  seit  etwa  zwtilf  Jahren  als  Dichter  fllr  Bach 

thatig  war.  Henrici  begann  seine  litterarische  Wirksamkeit  im  Jahre 

1722  und  zwar  als  Satiriker:  insofern  kann  man  ihn  einen  Nach- 

folger  Christian  GUnthers  nennen.  Ubrigens  ist  er  an  Talent  diesem 

nicht  von  weitem  zu  vergleichen,  uud  die  Niedrigkeit  und  Geschmack- 

losigkeit  seiner  Anschauungs-  und  Ausdrucksweise  wirkt  darum  nur 

noch  abstoBeuder.  Gleich  fern  stand  ihm  GUnthers  uuabhangige  Sin- 

nesart  und  verzweifelte  Ungenirtheit.  Da  seine  satirischen  Poesien 

Das  jctzt  lebcntle  uud  florirende  Leipzig.  17.U..  14. 

19  •Fruuntur  noitri  pricilrgio  potus  a  eollectu  cerevisiae  exemti.*  Kuhnau, 

Jura  eirea  mutiros  eccleriasticot.  Leipzig.  H>SS.  4.  Cap.  VI.  §  I. 

20  »DaG  von  Ihro  Kiiuigl.  Majeat.  in  l'ohlen  und  ChurfUrstl.  Durehl.  zu 

Sachseu  VVohlbestallten  CrcyC-  und  Tranck-Steuer  Einnehiner,  Herrn  Christian 

Kriedrich  Eenriei  von  Quatimodogeniti  1742.  biC  daliin  1743.  laut  der  Chur- 

flirstlieh  SRchsisehen  Anordnung  de  anno  1»»4H  d.  9.  Xorembrit  von  Drey  Fafi. 
iedes  a  40  ggr.,  und  also  zusaininen  5  Thlr.  sage 

Filnff  Thaler 

an  Steuerpaareu  Mtintz-Sorten  richtig  enipfangen  habe ;  Solches  bekenne  hier- 

mit  und  quittire  darilber  dancksehuldigst.    Termino  Quarimodogeniti  174.1  zu 

Jnh.  Sebast:  Bach.* 

Daruntcr  stehen  noch  die  cigenhandigen  Unterschriften  Deylings  und  eines 

gewissen  Johann  Andreas  Vater.  Da*  von  Bach  nebengedrilckte  Siegel  zeigt 
die  Rosette  rait  Krone  darilber.  Das  Blatt  befand  sich  im  October  1H70  in 

der  Autographensammlung  des  seither  verstorbenen  Generalconaul  Clanss  zu 

Leipzig. 
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hOses  Blut  setzten,  bekam  er  Angst,  erklarte,  er  habe  bei  semen 

derartigen  Erzeugnissen  nur  die  beste  Absicht  gehabt.  allein  seine 

ungltteklichen  Nachfolger  biitten  ihm  das  Spiel  verdorben  und  die 

Drohungen  der  Ubelgesinnten  die  Lust  benommen.  Nun  dichtete  er 

zeitweilig  nur  auf  Verlangen  der  Gbnner  und  Freunde.  bediente  sich 

aber  auch  jetzt,  wie  er  nicht  leugnen  wollte,  »einer  gescharften  Fe- 

deru.  Im  Jahre  1 724  warf  er  sieh  auf  die  geistliclie  Dichtung.  Den 

plotzlichen  Umschlag  glaubte  er  offentlich  rechtfertigen  zu  raUssen. 

Es  wllrden  wohl  manche  lachen,  meint  er,  wenn  sie  ihn  jetzt  eine 

audachtige  Miene  machen  sahen.  Er  venvahre  sich  aber  dagegen, 

daB  er  ganz  vergessen  hatte  an  den  Himmel  zu  denken,  und  glaube 

es  sei  nicht  tadelhaft.  wenn  er  seinem  Schbpfer  die  Frttchte  der 

Jugend,  und  nicht  die  Hefen  des  Alters  widme.  Auch  mbge  man  ihn 

nicht  beschuldigen.  daB  er  die  Poesie  zu  seiner  Hauptbeschaftigung 

und  mit  andern  Wissenschaften  sich  wenig  oder  nichts  zu  thun 

mache.  Er  kbnne  nbthigenfalls  glanbwUrdige  Zeugnisse  seines  aka- 

demischenFleiBes  vorweisen.  AuBerdem  werde  ihm  das  Versemachen 

leicht  und  koste  ihn  wenig  Zeit.  Warum  er  also  dies  natUrliche 

Talent  fur  seine  Existenz  nicht  verwenden  und  verwerthen  solle? 

Die  Arbeit,  welcher  er  diese  und  andre  Betrachtungen  als  Vorrede 

vorausschickte ,  hieB:  »Sammlung  erbaulicher  Gedanken  Jiber  und 

auf  die  gewohnlichen  Sonn-  und  Fest-Tagc« ;  er  bedieut  sich  hier 

des  seither  stetig  von  ihm  festgehaltenen  Pseudonyms  Picauder.  Es 

sind  gereimte  Betrachtungen  grOBtentheils  in  Alexandrinern,  deren 

meisten  ein  strophisches  Gedicht  nach  derMelodie  eines  Kirchenliedes 

angehangt  ist.  Sie  erschienen  nicht  gleich  gesannnelt :  ein  ganzes 

Jahr  hindurch  wollte  der  Poet  Sonnabends  und  Sonntags  nach  ge- 

endigter  Vesper,  wenn  sich  andre  an  unzulassiger  LeibesvergnUgung 

belustigten,  seine  Eintalle  Uber  die  Evangelia  in  Reime  bringen  und 

wochentlich  in  einem  halben  Bogen  herausgeben.  Diesen  Vorsatz 

hat  er  durchgefllhrt ;:  das  erste  StUck  kam  zum  1.  Advent  1724,  das 

letzte,  und  mit  ihm  das  Ganze  zum  1.  Advent  1725 2I) .  Er  glaubte 

21  Der  auf  dem  ersten  StUck  befindliclie  Titel  lautet,  von  deiu  Gesammt- 

titel  etwas  abweichend,:  -Sanimlung  |  Erbaulicher  Gedancken.  |  Bey  und  Uber 

die  gewGhnlichen  I  Sonn-  und  Festtags-  |  Evan^elien.  |  Mit  j  Poetischer  Feder 

entworffen  Von  |  Pieandern.  \  Leipzig,  (iedruckt  bey  Immanuel  Tietzen*.  *». 
Die  Vorrede,  welche  der  lieeammtausgabe  fehlt.  ist  voin  3u.  November  1724 
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nun  wohl  seine  SHnden  genugsam  gebuBt  nnd  seine  Reputation  wie- 

der hergcstellt  zu  haben.  warf  sich  dalier  von  nenem  der  weltliehen 

Muse  in  die  Arme.  Es  erschienen  1726  von  iljm  drei  deutsehe  Sehau- 

spiele  namlieh :  Der  akademische  Sehlendrian.  Der  Erz-Sfiufer  und 

Die  Weiberprobe.  »zur  Erbanmig  nnd  Gemttthscrgittzung  entworfen  - 

—  platte .  widcrwartige  Possenspiele n  .  aber  der  in  ihnen  herr- 

schende  Ton  war  sein  eigentliches  Element  nnd  er  gesteht  selbst,  es 

sei  ihm  angenehmer  irad  leichter.  vier  Hoohzeitlieder  zu  singen.  als 

nur  einen  Grabes-Seufzer  zu  erzwingen.  Was  er  mit  diesen  Publi- 

cationen  znmeist  bezweckte.  wollte  sich  freilieh  immer  noch  nicht 

einstellen:  eine  hinreicbende  materielle  Versorgung.  Er  gab  des- 

halb  im  Jabre  1 727  eine  neue  Sammlung  heraus :  Ernst-,  scherzhafte 

nnd  satiriscbe  Gedichte.  nnd  widraete  Bie  »dem  Glttcke.  das  docli 

boflich  sein  werde  und  ihm  was  wieder  schenken«.  Das  GlUck  war 

hJiflich  und  er  wnrde  Postbeamter.  Nun  folgre  1728  eine  Sammlung 

Cantaten-Texte  in  Nenmeisters  Form13  .  Es  ist  die  einzige.  welcbc 

er  hernusgab.  sp8ter  verleibte  er  sie  seinen  ernst-.  scherzhaften  nnd 

satirisehen  Gedichten  ein .  von  welchen  nach  und  nach  noch  vier 

weitere  Theile  ersehienen54  .  Henrici  Melt  sich  fur  einen  originellen 

Kopf  und  fur  einen  Bahnbrecher  zu  Gnnsten  des  besseren  Ge- 

sehmaoks.  Er  sehe  vorans.  sagt  er  in  der  Vorrede  zu  der  »Sammlnng 

erbanlicherGedanken«.  daB  ihm  sofort  Nachabmer  erstehen  wttrden. 

Diesen  wtlnsehe  ct  nur.  daB  sie  bessere  EinfKlle  bsitten  als  er.  Sei- 

irerseits  liebe  er  es  mehr.  auf  einem  Wege  voran  zn  gehen,  als  in  die 

FnBstapfen  eines  andem  zu  treten.  Und  dann.  mit  Anspielnng  auf 

den  damals  beginnenden  starken  EinfluB  der  englischen  Litteratur: 

datirt.  In  der  Gesanuutausgabe  steht  atatt  ihrer  nur  ein  kurzes  Wort  an  den 

■•jreneigten  Leser-,  datirt  yam  1 .  Advent  1 725 ;  gewidmet  ist  sie  dem  Grafen 

Sporek.  Ein  Exemplar  auf  der  kiSnigliehen  Bibliotliek  zu  Berlin.  Ei  243ft. 

22  ftber  diese  und  ihren  Zusammenhang  mit  den  Weiseachen  Schauspie- 
len  vrgl.  Gervinus,  Geschielite  der  dentsehen  Diehtung.      Bd.  fiinfte  Aufl. 

S.  600  f. 

23  -Cantaten  Auf  die  Sonn-  und  Fest-Tage  durcli  !  das  gantze  Jahr.  | 

verfertiget  I  durch  |  Pieandern.  |  Leipzig.  1 72<*.«  Vorrede  datirt  vom  24.  Juni 

172s.  Ein  Exemplar  auf  der  kiiniglielien  offentlichen  Bibliotliek  zu  Dresden, 
Lit.  Germ.  rec.  li.  1 12*5. 

24  Dor  zweite  1720.  der  dritte  17.12.  der  vierte  1 737.  der  fiinfte  1751.  Der 

Cantaten-Jnhrgang  ist  im  dritten  Theile  wieder  abgedruckt. 

zed  by  Google 
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»Eb  will  zu  Leipzig  alles  zu  Spectateurs,  Patrioten  und  Haupt-Mora- 

listen  werden,  ohue  seine  Krattc  zu  prttfen,  und  ist  nur  zu  bejam- 

mern,  daB  der  sonst  weltberlihmte  Name  Leipzig  ein  eitler  Deckel 

solcher  otters  unwUrdigen  Schriften  bedeuten  muB.  Nickts  lBbli- 

cheres  ist  dannenhero.  als  die  gute  Vorsorge  der  Vorgesetzten,  der- 

gleichen  untaugliche  Scharteken  zu  unterdrucken,  welche  das  deli- 

cate und  wegen  seines  guten  Geschmacks  bei  den  Auswartigen  be- 

kannte  Leipzig  von  seiner  Entweihung  befreien  helfen.  Wie  wohl 

sieh  auch  solche  unzeitige  Geburten  vor  Scham  ihrer  Unvollkonunen- 

heiten  endlich  selber  verlieren«.  Das  Beste,  was  er  selbst  zu  leisten 

vermoehte,  enthalten  seine  satirischen  Scbriften.  Sie  geben  von  einer 

gewissen  Seharfe  der  Beobachtung  und  einer  fUr  des  Verfassers  Ju- 

gend  uicht  gewOhnlichen  MeuschenkenntuiB  Kunde,  sind  auBerdem 

gewandt  gereimt25).  DaB  er  aber  von  dieser  Gattung  bald  ganz 
abkaiu.  ist  ein  Beweis,  daB  seine  Satire  nicht  suwuhl  das  Product 

eignen  Schopferdranges,  als  eine  durch  auBere  Veranlassungen  be- 

wirkte  Nachahmung  war.  In  den  Hoehzeitsgedichten,  welche  den 

breitesten  Raum  unter  seinen  Poesien  einnehnien,  werden  weuige  ar- 

tige  Eintalle  uberwuchert  durch  die  Plattheit  des  Ubrigen  und  die 

in  glatter  Rede  vorgetragenen  Unanstandigkeiten  wirken  in  der 

Kraftlosigkeit  des  ganzen  Tons  urn  so  widerlicher.  Thatsache  ist 

indeB,  daB  seine  Dichtungen  sich  ein  Menschenalter  hiudurch  groBer 

Beliebtheit  erfreuten ;  sie  erlebten  bis  zum  Jahre  1 746  vier  Aufla- 

gen,  und  spiegeln  uuzweifelhaft  den  poetiBehen  GcBchmack  des  d&- 

maligen  Leipzig  im  allgemeinen  treu  zurllck.  Noch  weniger  als  in 

der  Satire  und  dem  weltlichen  Gelegenheitsgedicht  zeigt  Picander 

in  seinen  geistlichen  Dichtungen  ursprUngliehes  Talent.  Diese  Gat- 

tung lag  seiner  Natur  fern  und  er  hatte  sich  in  der  eigentlichen  Cau- 

tatenpoesie  wahrscheinlich  gar  nicht  versucht,  wenu  Bach  nicht  eben 

einen  VerBemaeher  nbthig  gehabt  hatte  und  es  dem  unit  der  Noth  des 

Lebens  ringenden  JOnglinge  werthvoll  gewesen  ware,  zu  dem  be- 

rUhmten  Ktlnstler  in  Beziehnng  zu  treten.  Es  ist  denn  auch  klar 

ersichtlich.  daB  Bach  sich  in  ihm  sein  Werkzeug  selbst  bereitet  hat. 

Mehre  Anzeichen  deuten  darauf  hin,  daB  er  ihn  schon zu  Neujahr  1 724 , 

25;  Am  vollstandigsten  findet  man  sie  in  der  ersten  Auflage  des  I .  Theils 

der  Ernst-,  seherzhafften  und  satyrischen  Gedichte,  S.  477—500. 



—    174  — 

vielleicht  sogar  zur  Rathswahl  1723  fUr  seine  Zweeke  beschaftigte. 

Das  erste  Pieaiidersehe  geistliehe  Gedicht,  welches  er  nachweislicb 

componirte.  der  Text  zur  Michaelis-Cantate  »Es  erlmb  sich  ein  Streit*. 

stain  nit  aus  dem  Jahre  1725.  Wiihrend  die  im  Jahre  vorher  begon- 

nene  >>Sanimlung  erbaulicher  Gedanken«  auf  Componirbarkeit  noch 

garkeine  RUeksicht  nimmt.  ist  hier  die  Neumeistersclie  Form  wenig- 

stens  in  den  Recitativen  ganz  gesehiekt  angewendet.  wogegen  die 

Arientexte  noeh  den  Xeuling  verrathen.  Da  Picander  schon  vorher 

raehre  weltliehe  Gelegenheits-Cantaten  gemacht  hatte,  so  konnte  es 

ihm  nicht  schwer  fallen,  auch  den  geistlichen  Cantateu  bald  gan/ 

die  rechte  Fassung  zu  gebeu.  Viele  einzelne  Wendungen  lassen  aber 

Neumeister  als  Vorbild  deutlich  erkenneu  und  anch  darin  folgte  er 

ihm.  daB  er  dureh  Einmischiuig  biblisclier  Ansdrllcke  und  Anspie- 

lung  auf  —  oftmals  recht  entlegene  —  biblische  Yorgange  seiner 

Diction  eine  kirchliche  Farbe  zu  verleihen  suchte.  Im  Jahre  1725 

verfertigte  er  auch  zum  ersten  Male  eine  Passionsdichtnng  und  nalim 

sicli  hierbei  Brockes  zum  Muster.  N  un  wurde  der  kllnstlerische  Ver- 

kehr  zwischen  Bach  und  ihm  bald  eiu  regerer.  Picander  war  selbst 

nicht  ohne  musikalische  Begabung  und  Kenntnisse.  er  hatte  insofern 

vor  Neumeister.  dem  er  in  leichter  Handhabung  der  Sprache  nicht 

nachstand.  noch  etwas  voraus.  In  seinen  weltliehen  Gedichten  rind 

die  Anspielungen  auf  musikalische  Dinge  nicht  selten  nnd  gehen  oft 

so  ins  Specielle,  daB  sie  auf  ein  lebhaftes  Interesse  und  eigne  Praxis 

mit  Sicherheit  schlieBen  lassen"  .  Einmal  giebt  er  sogar  zweiartige 

Tanze  als  Notenbeilage27).  und  durch  ein  Gedicht  vom  Jahre  1730 

erfahren  wir  auch.  daB  er  Mitglied  eines  Musikvereins  war  —  jeden- 

falls  des  von  Bach  dirigirten2S).  In  dem  Vonvort  des  172S— 1729 

geferrigten  Cantaten- Jahrganges  sagt  Picander:  »Gott  zu  Ehren. 

dem  Verlangen  guter  Freunde  zur  Folge  und  vieler  Andacht  zur 

Betorderung  habe  ich  mich  entschlosseu.  gegenwHrtige  Cantaten  zu 

verfertigen.  Ich  habe  solches  Vorhaben  desto  lieber  unternommen, 

26  Vrf?l.  »Das  Orgel-Werck  der  Liebe«,  aus  dem  Jahre  1 72:t,  in  »Ernst-. 

seherzhaffte  und  satyrische  Gedichte«.  1727.  S.  30.1  ff.  —  >»Die  Vortrefflichkeit 

der  Music",  vom  Jahre  172S.  in  der  Gesammtausgabe  von  174S,  Bd.  II,  S.  »>»>2  jf. 

—  S.  auch  ebendaselbst  S.  021  f. 

27  Gedichte  von  1727,  zu  8.  540. 

28  Gesammtausgabe  11,  H\ 9  ff. 

Digitized  by  Google 
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weil  ich  mir  scbmeicheln  darf,  daB  vielleicht  dcr  Mangel  der  poeti- 

sehen  Anmuth  durch  die  Lieblichkeit  des  uuvergleichlichen  Herrn 

Capell-Meistcrs ,  Bachs,  dlirfte  ersetzet,  und  diese  Lieder  in  den 

Haupt-Kirchen  des  andachtigen  Leipzigs  angestimmet  werden«.  Die- 

ser  Jahrgang  war  also  direct  ftlr  Bach  bestimmt  und  scheint  einem 

unerwartet  ausgesprochenen  Wunsche  des  letzteren  seine  Entstehung 

zu  verdanken,  denn  er  deckt  sich  nicht  mit  dem  Kreise  des  Kirchen- 

jahres,  sondern  beginnt  gegen  alien  Branch  mit  dem  Johannisfest 

und  schlieBt  mit  dem  vierten  Trinitatis-Sonntage.  Fllr  den  Char- 

freitag  des  Jahres  1729  dichtete  Picander  audi  den  Text  zur  Mat- 

thiius-Passion,  bediente  sich  dieses  Mai  aber  nicht  der  Brockes'schen 

Form,  sondern  behielt  das  Bibelwort  unveriindert  bei.  Hier  tritt  wie- 

der  Bachs  Beeinflnssung  stark  zu  Tage,  um  nichts  weniger  aber 

auch  in  dem  Umstande,  daB  Picander  Francksche  Poesie  in  seinen 

Passionstext  aufnahm.  Formale  Grllnde  konnten  ihn  hierzu  nicht 

bestimmen,  denn  Franck  selbst  bewegte  sich  in  der  madrigalischen 

Cantaten-Form  zeitlebens  nur  mit  mUBigem  Ges»chick.  Bach  aber 

liebte  diesen  Dichter  um  seiner  innigen,  schwarmerischen  Emptin- 

dung  willen,  kein  andrer  als  er  kann  es  gewesen  sein.  der  Pieandern 

auf  ihn  hinwies.  Unter  Francks  Gedichten  tragt  eines  die  Uber- 

schrift  ->Auf  Christi  Begr&bniB  gegen  Abend«  und  lautet  so : 

Mein  Heiland  wird  zur  Abendzeit  begraben, 

Dainit  auch  ich  am  Abend  meiuer  Zeit 

Die  wahre  Kuh  kUnu  in  dem  Grabe  habeu, 

Das  durch  sein  Grab  gesaubert  und  geweiht! 

Das  Lcbenslicht  muB  blutroth  untergehen. 

DaO  wir  schneeweiC  vor  Gottea  Augen  stehen. 

Am  Abend  ist  die  SUnd  ans  Licht  gekommen, 

Die  SUnde  die  der  erste  Mcnsch  verilbt. 

Am  Abend  hat  sie  Christus  weggenommen, 

Und  in  sein  Grab  verscharrt,  was  uns  betrllbt. 

Des  Heilands  Grab  zeigt  uns  den  hellen  Morgen, 

Darinneu  sich  die  8ouue  selbst  verborgen. 

Die  Taube  kain  zur  Vesperzcit  zum  Kastcu, 

Und  bracht  ein  Blatt  dem  frommen  Nonh  zu. 

Zur  Abendzeit  wollt  auch  mein  Heiland  rasten, 

Und  zeigte  mir  das  Oelblatt  wahrer  Ruh: 

Ich  bin  gewiB,  die  SUudfluth  sei  gefallen. 
Gott  liiGt  nicht  mehr  des  Eifers  Fluthen  wallen. 



Mein  Lebco  mag  sich  nun  zum  Abend  neigen, 

Ich  lege  mich  zur  Ruh  in  Christi  Grab, 

Dies  wird  an  niir  auch  seine  Kraft  erzeigen. 

Die  aller  Welt  ein  neues  Leben  gab. 

Mit  Christo  inuG  man  erst  zu  Grabe  gehen. 

Will  man  mit  ihm  zum  Leben  auferstehen 39 . 

Im  Texfce  der  Matthauspassion  heiBt  es ,  nachdem  Jesus  vom 

Kreuze  genoramen  worden  ist: 

Am  Abend  da  es  kllhle  war 

Ward  Adams  Fallen  offenbar, 

Am  Abend  drlicket  ihn  der  Heiland  nieder. 

Am  Abend  kam  die  Taube  wieder 

Und  trug  ein  Oelblatt  in  dem  Munde* 0  schiine  Zeit!  u  Abendstundc! 

Der  FriedensschJufi  ist  nun  mit  Gott  geinacht. 

Denn  Jesus  hat  sein  Kreuz  vollbracht. 

Sein  Leiehnani  kiinnnt  zur  Ruh, 

Ach  Hebe  Seele  bitte  du, 

Geh  lasse  dir  den  todten  Jesum  schenkeu. 

O  heilsames,  u  ktiitlicks  Angedenken! 

Man  sieht,  daB  dieses  eine  verkttrzende  Umdichtung  des  obigen 

Francksehen  Gedichtes  ist,  namentlich  seiner  beiden  mittleren  Stro- 

phen.  Sie  ist  nicht  liberall  wohl  gerathen:  die  Zeile  »Am  Abend 

drtlcket  ihn  der  Heiland  nieder«  ist  an  sich  und  in  ihrem  Zusam- 

menhange  ganz  unverstandlicb ,  erst  durcb  Vergleiehung  mit  dem 

Francksehen  Original  ergiebt  sich,  daB  rait  dem  Adam,  welchen  der 

Heiland  »niederdrttckt«,  der  alte  Adam  d.  h.  der  stlndige  Zustand  des 

Menschen  gemeint  ist,  welchen  Christus  durch  seinen  Tod  beseitigt 

hat.  Etwas  von  dem  innigen  Tone  Francks  ist  aber  auch  an  dem 

Excerpt  haften  geblieben ,  es  hebt  sich  dadurch  sehr  merkbar  aus 

dem  kraftloscn  Sehwulst  der  Ubrigen  gereimten  Masse  heraus.  Nach 

1729  hat  Picander  nur  noch  sehr  wenig  von  neuen  geistlichen  Texten 

drucken  lassen,  woraus  nicht  zu  schlieBen  ist,  er  habe  Uberhaupt 

sonst  keine  mehr  verfaBt.  Man  kann  des  Gegentheiles  gewiB  sein, 

da  er  ja  mit  Bach  in  dauerndem  Verkehr  blieb  und  in  Leipzig  die 

einzige  Personlichkeit  war,  welche  dergleichen  Aufgaben  mit  hin- 
reichendem  Geschick  zu  losen  vermochte.  Ware  nicht  Picander  auch 

fllr  die  Texte  der  meisten  Ubrigen  Cantaten,  die  Bach  in  Leipzig 

29]  Geist-  und  Weltliche  Poesien.  Jena,  1711.  S.  31  f. 



componirte,  als  Verfasser  anzusehen.  so  miifite  es  unerklarlich  heiBen, 

vvarum  Bach  aus  den  zahlreichen  Cantatensainmlungen,  welche  in 

jener  Zeit  erschienen  und  ihm  zuganglich  gewesen  sein  mttssen, 

nicht  eine  einzige  in  Musik  gesetzt  hat,  wenigstcns  sowcit  man  jetzt 

die  Bachschen  Cantaten  kennt30).  DaB  Picander  sie  nicht  in  seine 

Werke  aufnahin,  ist  nach  dem  Obigen  sehr  begreiflich:  er  legte, 

und  mit  Recht,  keinen  Werth  auf  diese  Fabrikate,  welche  er  dem 

Freunde  zu  defallen  flUchtig  zusammenschrieb.  Franck  dichtete  aus 

wirklichem  poetischen  Drange,  Neumeister  alB  rilhriger  Theolog  und 

Prediger,  Henrici  ftihlte  sich  durch  keinerlei  inneres  Interesse  zur 

geistlichen  Dichtiing  hingezogen.  Der  Impuls  zu  solchen  Arbeiteu 

kam  ihm  allein  durch  Bach.  Daher  denn  auch  seine  Bemtthungen 

fremde  Erzeugnisse  im  Interesse  Bachs  zu  verwerthen  und  umzu- 

dichten.  wozu  die  mit  dem  Franckschen  Liede  vorgenommeue  Mani- 

])iilation  nicht  das  einzige  Beispiel  bietet.  Bach  interessirte  sich 

auch  ftlr  die  Schriften  Johann  Jakob  Rambachs,  von  dessen  Erbau- 

ungsbttchern  er  raehre  in  seiner  Bibliothek  besaB.  Von  Rambachs 

Cantatentexten,  die  zu  den  besten  ihrer  Art  gehJiren,  hat  er  trotzdein 

keinen  benutzt.  Aber  auf  ein  hlibsches  Madrigal  desselben : 

Erwiinschter  Tag. 

Den  man  in  Mariuor  graben 

Und  in  Metallen  atzen  mag 

scheint  er  Picander  doch  aufmerksam  gemacht  zu  haben,  da  der 

Text  eiuer  seiner  Weihnaehta-Cantaten  mit  der  ahnlichen  VVenduug : 

Christen  atzet  diesen  Tag 
In  Metall  und  Manuorateine 

anhebt.  In  einer  Rambachschen  Cantate  auf  Mariae  Reinigung  be- 

ginnt  eine  Arie : 

Hrechet,  ihr  verfallnen  Augen, 

Schlit'Bt  eueh  sanft  und  selig  zu, 

und  in  einer  von  Bach  componirten  Musik  auf  dasselbe  Feat  lautet 

es  gleichfalls : 

30)  Z.  B.  aus  den  von  J.  D.  Schieferdecker  und  E.  (5.  Brehme  zur  Musik 

in  den  SchloCkirchen  zuWeiGeufels  und  Sangerhausen  flirdie  Jahre  1731 — 1735 

verfafiten  Dichtungen.  Bach  war  WelBenfelsiseher  Capelluieister  und  hatte 

als  solcher  dem  Hofe  gcwisse  Dienste  zu  leisten. 

SpiTf* ,  J.  s.  iu.  b.  II.  12 



178  — Scbluminert  ein,  ihr  mattou  Augen, 

Pallet  sanft  und  uelig  zu3';. 

Fine  Ode  Gottscheds  hatte  Hach  fUr  die  Trauerfeierlichkciten  der 

Kbnigin  Christiane  Eberhardine  componirt ,  und  wollte  die  Musik 

spUter  anderweitig  beuutzen ;  Picander  war  hlllfreich  und  dichtete 

eineu  neuen  Text,  so  daB  aus  der  Trauerode  nun  eine  Marcus-Pas- 

sion wurde  32j .  Ebeuso  bereitwillig  zeigte  er  sich,  zu  Compositiouen 

fiber  eigne  Texte  neue  Wortunterlagen  zu  liefern,  wenn  dadurch  die 

Musik  fttr  andre  Zwecke  verwendbar  geraaeht  werden  konnte. 

Es  lobnt  sich  wohl  darauf  hinzuweisen.  wie  in  dieser  Zeit  die 

Schwesterkunste  Musik  und  Poesie  denselben  Kuustidealen  so  gauz 

verschieden  gegentlberstanden.  Die  Tonkunst  bob  sich  an  den  kirch- 

lichen  Idcaleu  zu  ciner  Stufe  enipor,  die  in  Bezug  aui*  Tiefe  und 
Reiebtbnni  des  Iubalts,  Mannigfaltigkeit  und  Weite  der  Formen  eine 

vorber  und  nacbber  unerreicbte  genanut  werden  rnuB.  Die  kirehliehe 

Diehtkunst  aber,  weit  entfernt  sich  mit  ihr  zu  beben,  sank  miter  den 

Nachfolgera  Neumeistera  zu  einem  ganzlich  hohlen  und  unwabren 

Srheinweseu  licrab.  Man  sagt  nicht  zu  viel,  wenn  man  den  EinfluB 

der  Cantateu-Diehtungen  auf  die  poetische  Bilduug  jener  Zeit  gra- 

dezu  als  eineu  verderblichcn  bezeichnet.  Denn  diese  Textsammlun- 

geu,  wenn  sie  zunachst  audi  im  Hiublick  auf  musikalische  Behand- 

lung  gefertigt  waren,  tratcn  zugleich  doch  auch  mit  dem  Anspruch 

auf.  als  selbstandige  Schopfungen  beacbtet  zu  werden.  UrsprUnglich 

dem  Druck  Nbergebeu,  urn  der  Gemeinde  zum  Nachleseu  wahreud 

der  Musik  zu  dienen.  wollten  sie  bald  auch  als  eigne  Erbauungs- 

schriften  gelten  und  wurden  in  der  That  als  solche  masseubaft  ge- 

kauft.  Sehr  viele  dieser  Texte  sind  nie  c<mip(»nirt  worden :  Picander 

scbrieb  auch  flir  solehe  Bonntage  des  Kircheujahres  Cantaten,  an 

denen.  wie  er  wuBte,  gar  keine  Kirchenmusik  gemaeht  wurde,  fllr 

die  Fastensonntage  und  die  drei  letzten  Adventsonntage.  Auf  die- 

sem  Gebiete  tummelten  sich  groBtentheils  solche  Geister.  die  ent- 

:<1  »^f  Joh.  Jacob  Uambachs,  |  HALLESSIS,  |  Geistliehe  |  Poeaieu,  | 

Davou  |  Der  er*t<- ThHI  |  Zwcy  und  siebenzif?  CANTATEN  fiber  |  alio  Sonn- 

und  Fwt-TagS-Evangelia,  |  Der  amlre  Thoil  |  Einige  erbauliche  Madrigale,  | 

Souuette  und  (ieUtliche  |  Lieder  |  in  sich  faa8et.«  Halle,  1720.  S.  21S  und 
2:>7.  —  B.-(i.  x.\'.  S.  37. 

M  Dieaen  Sachverbalt  bat  W.  Runt  in  Ubcrzeugender  Weise  aufgedecki 

bn  Yorworte  zu  H.-(i.  xx-\  S.  Vlll  f. 

ed  by  Google 
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weder  Uberhaupt  kcinc  poetische  Begabung  besaBen,  oder  deren  etwa 

vorhandenes  Talent  nacb  einer  andern  Seite  bin  gravitirte :  letzteres 

war  bei  Picander  und,  urn  neben  ihm  nocb  eine  andre  danials  viel 

genannte  Perstfnlichkeit  anzufllhren,  bei  dein  Sehlesier  Daniel  Stoppe 

der  Fall.  Wie  gewaltig  der  Fortschritt  war,  den  Brockcs  durcb  sein 

»Irdischcs  Vergnttgen  in  6ott«  und  Gellert  dureh  seine  Geistlichen 

Oden  und  Lieder  bewirkte  —  urn  von  dem  etwas  sp&teren  Klopstock 

ganz  zu  schweigen  —  das  ermifit  sich  vbllig  erst  dureh  den  Ver- 

gleich  mit  der  ttberwuchernden  Cantatendichtung  der  Bachscben 

Zeit.  Aber  freilich,  der  in  den  Werken  jener  Manner  sich  regende 

neue  Geist  war  bezllglich  der  Musik  ein  oppositionellcr :  sic  wollten 

wieder  (lurch  eigne  dichterisehe  Begeisterung  und  dureh  selbstandige 

Mittel  wirken.  Die  kUnstlerische  Stimmnng  und  Empfindung  im  reli- 

giOsen  Bereiche  war  wahrend  der  Bachschen  Periode  eine  fast  aus- 

schlieBlich  rausikalische  und  von  dem  Momente  ab,  wo  die  religiose 

Dichtung  wieder  freier  ihrHaupt  erhebt  beginnt  die  kirehliche  Ton- 

knnst  zu  verfallen.  Dieses  erdrllckende  Ubergewicht  des  musika- 

lisehen  Factors  tritt  in  dem  Verhaltnisse  Bachs  zu  seinem  Leipziger 

Poeten  recht  greifbar  lien  or.  Es  hiitte  flir  ihn  verhiingniBvoll  werden 

kOnnen,  denn  cine  wirkliche  Kirchenmusik  ist  bei  viilliger  VerHllch- 

tigung  der  besonderen  poetisch-religiiiscn  Stimmung  nicht  mJ)glich, 

und  die  wahrlich  nicht  gering  begabten  Reiser,  Telemann,  StiHzel 

8ind  der  Oefahr  in  der  That  erlegen.  Bach  bestand  sie  siegreich, 

denn  wie  voll  und  umfassend  er  auch  den  musikalischen  Geist  seiner 

Zeit  ans  sich  reproducirte,  er  stlitzte  sich  dabei  unentwegt  auf  den 

Urgrund  der  protestantischen  Kirchenmusik,  auf  den  Choral. 

Bach  hat  im  Ganzen  fUnf  vollstilndige  Jahrgiinge  von  Kirchen- 

Cantaten  auf  alle  Sonn-  und  Festtage  componirt 33) .  Dies  bedeutet 

nach  Abzug  der  sechs  Fasten-  und  drei  letzten  Adventsonntage  und 

unter  Hinzurechnung  der  drei  Marienfeste ,  sowie  des  Neujahrs-, 

Epiphanias-,  Himmelfahrts-,  Johannis-,  Michaelis-  und  Reforma- 

tions-Festes  eine  Anzahl  von  59  Cantatcn  fttr  das  Leipziger  Kirchcn- 

jahr.  Hiemach  h&rte  also  Bach  im  ganzen  295  Kirchcn-Cantaten  ge- 

sehrieben.  Von  ihnen  gehHren  mindestens  29  der  vorleipzigischeu  Pe- 

riode an ;  als  Maximalzahl  der  in  Leipzig  selbst  entstandenen  waren 

266  anzusetzen.   Da  Bach  27  Jahre  in  Ixjipzig  wirkte ,  so  wllrde  er 

33;  Nekrolos,  S.  lfiH. 
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durchschnittlich  in  jedem  Jahre  daselbst  1 0  Cantaten  componirt  haben. 

Telemann,  nur  4  Jahre  alter  als  Bach,  hatte  schon  im  Jahre  1718 

beinahe  7  Jahrgange  verfertigt 34) ;  Johann  Friedrich  Fasch  schrieb 

1722—1723  eiiien  doppelten  Jabrgang  von  Kirchenstlicken,  fUr  die 

Vor-  und  Nachmittage,  und  wenn  Festtage  einfielen  oft  vier  Can- 

taten in  einer  Wocbe  •'*).  Diese  auBerliche  GegenUberstellung  bloBer 

Zalilen  geschieht  nur,  um  der  Meinung  entgegen  zu  treten,  als  sei 

Bach  ein  Viel-  und  Geschwindschreiber  gewesen.  Die  Anzahl  seiner 

Werke  ist  freilicb  eine  sehr  groBe,  aber  dieselben  vertheilen  sich 

auch  auf  ein  langes  Leben.  Telemann,  Faseh  und  andre  productive 

Zeitgenossen  waren  flachere  Talente  und  insofern  bietet  ibr  Schaffen 

fur  dasjenigc  Bacbs  keiuen  ausreicbcnden  MaBstab.  Aber  aucb  mit 

ebeubllrtigen  Geistern  wie  Handel  oder  Mozart  verglichen  erscbeint 

Bach  als  ein  zwar  klarer  und  sicberer  aber  dock  bedachtiger  Arbei- 

ter.  Seine  Partituren  niacben  nicbt  den  Eindruck,  als  babe  er  zuvor 

viel  skizzirt  und  mit  den  Grundgedanken  experimentirt,  wie  z.  B. 

Beethoven  dieses  that.  Sie  sehen  aus  als  seien  sie  entstanden,  nacb- 

dem  das  betreft'ende  Werk  zuvor  in  grllndlichcr  und  umfassender  Art 
vom  Componisten  iuueiiicb  durchgebildet  worden  war,  aber  docb 

wieder  nicbt  soweit,  daB  er  nicht  aucb  wahrend  des  Niederschrei- 

bens  noch  producirt  hatte.  Die  Falle,  in  welcben  er  die  ganze  an- 

faugliche  Anlage  eines  Stuckes  verwarf,  sind  verhaltniBmaBig  sel- 

teu  3Cj ,  haufig  dagegen  finden  sich  Anderungen  in  Einzelheiten.  Wenn 

er  nacb  Verlauf  einer  gewissen  Zeit  wieder  eines  seiner  Werke  vor- 

uahm,  geschah  es  nicht,  ohne  von  neuem  zu  prtlfeu  und  wenn  es 

niithig  schien  zu  bessern ;  Compositionen,  auf  die  er  besonderes  Ge- 

wicht  legte,  pflegte  er  sauber  und  zierlicb  ins  Reine  zu  schreiben. 

Aucb  daB  er  sich  am  Ausziehen  der  Stimmen  sehr  haufig  selbst  be- 

theiligte,  zeigt  diesen  Zug  sinnender  Sorgfalt.  Die  Cantoren  batten 

uuter  den  Aluranen  immer  einen  oder  einige  sttindige  Notisten37]  und 

Bach  unterlieB  nicht,  seine  SchUler  zu  diesem  Zwecke  zeitweilig  in 

eiue  sehr  angestrengte  Thatigkeit  zu  setzen:  noch  im  Jahre  1778 

•J4,  Mattheson,  Grosse  General-BttD-Schule.  S.  170. 

.».»  (ierbor,  N.  L.  II,  Sp.  92. 

3r»)  Die  crsten  Entwfirfe  der  Cantaten  »Die  Himmel  erzahlen  die  Ehre  Got- 

tes«  und  »Man  singet  init  Freuden  vom  Siefl*  baben  dieses  Schicksal  erfahren. 
:*7  S.  Anhang  B.  IV,  D. 
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erinnerte  sich  Doles  daran.  wie  viel  Noten  Bach  die  Thomaner  habe 

schreiben  lassen3s).  Auch  die  Sonne  muBten  helfen,  docfa  sein  bester 

Copist  war  seine  Frau:  die  Zlige  ihrer  Hand,  welche  die  allerersten 

Leipziger  Cantaten  herstellen  half,  begegnen  uns  auch  noch  in  den 

Kirchencompositionen  aus  Bachs  letzten  Lebensjahren,  etwas  grOBer 

und  steifer  hier.  aber  gleich  fest  und  treu.  Wo  so  viele  Hande  httlf- 

reich  waren,  hatte  sich  wohl  mancber  andre  die  zeitraubende,  me- 

chanische  Arbeit  des  Stimmenausschreibens  erspart.  Die  drittehalb- 

hundert  Leipziger  Cantaten  sind  das  Werk  echtesten.  nur  auf  den 

Gegenstand  selbst  gerichteten  KunstlerflciBes .  ein  mit  sorgsamer 

Hand  Stein  auf  Stein  geftigtes  groBartiges  Monument  Ganz  nnver- 

sehrt  hat  es  nicht  bis  auf  unsre  Zeit  gedauert:  einstweilen  sind, 

wenn  man  die  sechs  Cantaten  des  Weihnachts-Oratoriums  und  die  be- 

dentenderen  Fragmente  einschlieBt,  alles  in  allem  nur  noch  gegen210 

Kirchencantaten  Bachs  bekannt. 

SeinProbesttick  hatte  Bach  am  Sonntage  Estomihi  (7 .  Febr.  1723 

aufgeftthrt ;  es  ist  die  Cantate  »Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwttlfe« :w! . 

Ursprunglich  scheint  er  zu  diesem  Zwecke  die  Cantate  »Du  wahrer 

Gott  und  Davids  Sohn«  *°)  bestimmt  zu  haben,  es  laBt  sich  namlich 

erkennen,  daB  sie  um  dieselbe  Zeit  und  zwar  in  COthen  geschrieben 

ist.  Sie  besteht  aus  einem  Duett  ftir  Sopran  und  Alt,  einem  Recitativ 

fltr  Tenor,  einem  freien  und  einem  Choral-Chor,  und  zeigt  den  Mei- 

ster  auf  einer  Hfihe,  an  die  er  mit  keinem  seiner  frttheren  Werke 

hinanreicht.  Der  Text  kommt  der  mnsikalischen  Gestaltung  nicht 

sonderlich  entgegen ;  Bibelwort  fehlt  darin  ganz,  die  gereimte  Dich- 

tung  soil  madrigalartig  sein,  schlUgt  aber  raehre  Male  in  den  Alex- 
andriner  um.  Bach  hatte  hier  mehr  als  anderswo  auch  dem  Ganzen 

seine  Form  zu  geben  und  sie  ist  eine  ganz  besondere  geworden.  Der 

Sonntag  Estomihi  ist  der  letzte  vor  der  Fastenzeit.  welche  die  Ge- 

meinde  auf  das  Leiden  Christi  vorbereiten  soil.  Im  Evangelium  dieses 

Sonntages  wird  erzahlt,  wie  Jesus  in  Begleitung  seiner  Jttnger  nach 

Jerusalem  hinaufzieht,  um  den  Erlbsungstod  zu  erdulden.  Ein  Blin- 

der sitzt  am  Wege :  er  fleht  den  vorttbergehenden  an ,  sich  seiner 

38  Id  einer  unter  dem  In.  Juli  1 77S  an  deu  Rath  gerichteten  Vertheidi- 

gunj?88chrift.  S.  Rathsacten  »Die  Sehule  zu  St.  Tkrmat  betr.  Fasc  II. ■  sign. 
VIII.  B.  «. 

39;  B.-G.  v«,  Nr.  22.         40}  B.-G.  v>,  Nr.  23. 
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Noth  zu  erbarmen  und  crliUlt  das  Augenlicht  wieder.  Diesc  beiden 

Gedanken  bilden  des  Werkes  kirchliclien  Kern :  das  brllnstige  Fle- 

hen  um  UlUfc  und  der  Hinweis  auf  das  dllstre  EreigniB,  das  sie 

bringen  soli.  Das  Duett  Craoll,  Adagio  molto)  wird  von  zwei  Oboen 

begleitet,  die  mit  dem  Bass  ihr  eignes  bewegtereB  Motiv  durchftthren 

und  die  breitatbniigen  Melodiezttge  und  langhallenden  Klagetone  der 

in  Nachahmungen  gehenden  Singstinimen  umspielen.  Milder  wird  die 

Stimmung  im  Recitativ  und  steigert  sich  erst  gegen  Ende  desselben 

wieder  zu  leidenschaftlicher  Jnnigkeit.  Der  Grundton  dieses  Stiickes 

geht  aber  nicht  vom  Gesange  aus,  sondern  von  der  ersten  Violine  und 

den  Oboen,  welche  Uber  den  RecitativgUngen  ganz  leisc  mit  der 

Chora lmelodie  »Christe  du  Lamm  Gotten  dabin  ziehen.  Diese  klihne 

Combination  von  Choral  und  Keeitativ  ist  auch  in  Baehs  Wcrken  eine 

ganz  neue  Erseheinung,  auf  die  er  aber  bei  seiner  Art  das  Recitativ 

melodiscb  zu  behandcln  und  nachdem  er  bcreits  ein  Recitativ  — 

Duett  gewagt  hatte 4l) ,  cndlich  gefUhrt  werden  muBtc.  Die  Wirkung 

ist  cine  ergreifende :  die  voile  traurig-trostreiche  Passionsstimmung 

fluthet  Uber  den  Hbrer  dahin.  Im  prachtvollen  Bogen  steigt  Esduri 

dcrChorauf.  honiophon  gesetzt  in  seinen  wiederkehrendcn  Haupt- 

partien.  welche  durch  zweistimmige  imitirende  Zwischensiitzc  de8 

Tenor  und  Bass  auseinander  gehalteu  werden.  Doch  bildet  das 

kraftvolle  Pathos  dieses  Satzes  nicht  den  AbschluB  des  Empfindungs- 

Processes.  Der  Ausblick  auf  Christi  Leiden  und  Tod  erweist  sich 

als  das  starker  wirkende  Moment:  dem  Esdur-Chore  folgt  unmittcl- 

barinGmoll  der  Choralchor  »Christe  du  Lamm  Gottcs«.  DaB  alle 

drei  Strophen  durchgearbeitet  wurden  geschah  wohl  wegen  derKUrze 

der  Melodie ;  sonst  pflegt  Bach  dieses  nicht  zu  thun.  Zu  der  ersten 

Strophe,  welche  der  CIiot  ziemlich  homophon  singt,  fllhren  die  In- 

strumente  ein  selbstHndiges  Tonbild  aus  von  leidvollem,  schluch- 

zendem  Ausdruck ;  in  der  zweiten  Strophe  wird  der  Gang  der  Unter- 

stimmen  belebter,  die  melodiefUhrende  Oberstimme  von  den  beiden 

Oboen  einerseits  und  der  ersten  Violine  andrereeits  eanoniseh  nach- 

geahmt,  und  zwar  von  erstereu  auf  dem  dritten  Melodietone  in  der 

Unterquart,  von  der  letzteren  auf  dem  seehsten  Tone  in  der  Ober- 

terz;  in  der  dritten,  mit  einem  Amen  schlieBenden.  Strophe  contra- 

il  S.  Band  I,  S.  549. 
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punktiren  die  Unteratimmen  in  andern  GHngen  aber  mit  gleieher  Le- 

bendigkeit  weiter,  ttber  dem  Cantm  Jinmu  lassen  die  Oboen  eine 

neue.  rliythmisch  scharf  contrastirende  Melodie  von  httchster  Innig- 

keit  ertonen.  Die  Empfindnng  erhebt.sich  aus  BetrtlbniB  zn  intensivcm 

Schmerz  und  klart  sich  endlich  zur  fronimen,  versohnunghoffenden 

Bitte.  Die  Behandlungsart  der  crsten  Strophe  zeigt  einc  neue  Cho- 

ralform,  welche  Bach  spftter  gehr  fleiBig  anwendete  und  wcit  ent- 

wickelte.  wahrend  sic  hicr  noch  auf  bescheidene  Verhaltnisse  be- 

ach ran  kt  ist.    In  der  zweiten  Strophe  offenbart  sich  eine  enorme 

Kunst  polyphoner  Combination :  das-directe  Hervorgehen  dieser  Form 

aus  der  Orgelmusik  liegt  auf  der  Hand  und  Bach  hat  untcr  vielen 

andern  grade  audi  diesen  Choral  in  seinem  »Orgelbl1chlein«  cano- 

nisch  behandelt42).    Die  letzte  Strophe  dagegen  schlieBt  sich  der 

Manier  alterer  Componisten  an,  und  ragt  nur  dadnrch  ttber  sie  hin- 

aus.  daB  die  Instrumentalmelodie  einen  bestimmten  Charakter  fest- 

halt.  Auch  kann  nicht  ttbersehen  werden.  daB  zwischen  dem  zweiten 

und  vierten  Satze  der  Cantate  jcne  tiefere  poetische  Verbindung  be- 
steht.  auf  welche  schon  bei  verschiedenen  weimarischen  Cantaten 

hingewiesen  wurde «) :  die  in  einem  frtthcrcn  Satze  einzig  durch 

Instrumente  eingefuhrte  Choralmelodie  erscheint  am  Schlusse  ge- 

sungen,  antanglich  bewirkt  sie  mehr  nur  Stimmnng,  echlieBlich  die 

aus  dieser  hervorgehende  klare  kirchliche  Empfindung.  Nach  alien 

Seiten  bin  ist  dieae  Cantate  ein  l>robestuck,  wie  es  eines  Bach  wtlrdig 

war.  Vergleicht  man  sie  mit  derjenigen,  welche  cr  in  Wirklichkeit 

als  solches  benutzte,  so  ersicht  man  leicht,  weshalb  er  sie  dennoch 

einstweilen  zurttcklegen  zu  mttssen  glaubte.  Sie  war  zu  ernst.  tief- 

sinnig  und  kunstvoll.   Bach  kannte  den  Gesehmaek  des  Leipziger 

Publicums.  das  an  muntre  Opernmusik  und  Kuhnaus  milde  Weisen 

gewtthnt  war.  In  der  Cantate  .Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwtflfe«  hat 

er  sich  diesem  Geschmacke  mehr  anbequemt.  Der  fngirte  Chor  des 

ersten  Satzes  zeigt  einc  Einfachheit  der  Contrapunktik.  wie  sie  wohl 

in  Telemannschen  Stltcken  gewiihnlieh  ist.  die  aber  bei  Bach  auf- 

fallen  muB.  Auf  eine  sehr  anmuthige  Tenorarie  folgt  als  SchluB  ein 

leicht  verstiindlicher  Choralsatz.  in  welchem  zu  dem  cinfach  vier- 

stimmigen  Chore  die  obcrstc  Instrumentalstimmc  in  Soclizchuteln 

contrapunktirt  und  in  derselben  Bewegung  kurze  Zwischenspicle  hcr- 

42)  S.  Band  I,  8.591.      J3  S.  Baud  I,  S.  537  ff. 
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stcllt.  Diese  Form  war  damals  beliebt:  Bach  selbst  hatte  sich  ihrer 

in  frllheren  Jabren  bedient44  ,  bier  ist  sie  nur  insofern  etwas  berei- 

chert.  als  auch  der  zweiten  Violine  und  BratBche  wenngleich  nicht 

sehr  charakteristische  so  doch  meistens  selbstandige  Gange  zuer- 

theilt  sind.  Die  Ubrigen  Satze  greifen  ticfer,  namentlich  der  Eingang 

des  ersten ,  ein  Einzelgesang  des  Tenors  und  Basses ;  der  Schwer- 

punkt  liegt  hier  ganz  in  dem  sehr  fein  gewobenen  instrument;* leu 

Theil,  der,  nichts  weniger  als  Begleitung.  vielmehr  fast  als  ein  selb- 

standiges  Stuck  erscheint.  Aus  diesem  StUcke  konnte  man  in  der 

That  scb on  ersehen,  daB  der  Componist  seine  Sache  verstand.  Das 

ganze  Werk  entsprach  seinem  Zweckc,  aber  dem  ersteren,  das  nun 

wahrscheinlich  am  Estomihi-Sonntage  1724  zur  ersten  AuffUhrung 

kam,  kann  es  in  keiner  Beziehung  als  ebcnbUrtig  gelten45). 

Welches  die  Pfingstmusik  war,  mit  der  Bach  seine  Wirksamkeit 

an  der  UniversitHtskirche  erflffnete 4S) ,  laBt  sich  nicht  mehr  feststellen. 

Es  konnte  nur  an  die  Cantate  »Erschallet  ihr  Lieder,  erklinget  ihr 

Saiten«  gedacht  werden,  aber  triftige  Grllnde  sind  vorhanden,  deren 

Entstehung  um  ein  oder  zwei  Jahre  spater  anzusetzen.  Seine  kirch- 

liche  Thatigkeit  als  Thomas- Cantor  begann  er  am  ersten  Trinitatis- 

Sonntage.  Zwar  wird  nicht  ausdrUcklich  Uberliefert,  daB  die  erste 

von  ihm  dirigirte  und  von  den  ZuhOrern  beifUUig  aufgenommene 

Kirchenmusik  von  seiner  eigne n  Composition  gewesen  ist :  nach  den 

Briiuchen  der  Zeit  darf  dies  jedoch  als  selbstverstandlich  gelten 47) . 

Es  liegen  zwei  Cantaten  auf  den  1 .  und  2.  Trinitatis-Sonntag  vor, 

deren  letzterer  von  Bach  selbst  die  Jahreszahl  1723  beigeschricben 

ist.  Die  eretere  gleicht  ihr  in  Bezug  auf  Text,  musikalische  Form 

im  gesammten  und  einzelnen,  sowie  hinsichtlich  der  Empfindungsart 

so  ganz  und  gar,  daB  es  bei  der  oft  berlihrten  EigenthUmlichkeit 

Bachs,  eine  von  ihm  angewendete  neue  Form  gleich  in  mehren  Ex- 

emplaren  hinzustellen,  ihre  enge  ZusammengehiJrigkeit  auch  der  Zeit 

44)  S.  Band  I,  S.  185.     45  S.  Anhnng  A,  Nr.  9.     l(i  S.  S.  :iT  dieses  Bandes. 

47)  ACTA  LirSIENSIVM  ACADEMIC  A.  172:t.  S.  r»14  -Den  30.  dite 

naniliehilffl/i  i  als  am  1.  Sonnt.  nach  Trinif.  fllhrte  der  neue  Cantor  it.  Collegii 

Musici  Direct.  Hr.  Joh.  Sebastian  Bach  ,  so  vora  FUrstl.  Hofe  zu  Cbthen  hierher 

kommen,  mit  puten  applatun  seine  erste  Music  auf.«  Vrgl.  hierzu  S.  3K  An- 
merk.  H  dieses  Bandes.  —  Bei  Sicul,  AXXALIVM  LIPSIENSIVM  MAX1ME 

A  CADEMICOR  VM  SECT  JO  XX.  Leipzig,  1726.  S.  479  wird  noch  bemerkt, 

daG  diese  Aufflihrung  in  der  Nikolai-Kirche  stattfand. 
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nach  unzweifelhaft  sein  dllrfte 48) .  Neu  ist  die  Form  zunachst  inso- 

fern,  als  hier  zum  ersten  Male  in  Bachs  Schaffen  die  zweitheilige 

Kirchencantatc  entgegentritt.  Wir  wissen  schon,  daB  an  den  hohen 

Festen  sowohl  vor  als  nach  der  Predigt  Figuralmusik  gemacht  wurde, 

nnd  daB  letzteres  auch  wohl  an  gewChnlichen  Sonn-  und  Festtagen 

gestattet  war.  Eine  und  dieselbe  Composition  aber  so  groB  anzu- 

legen,  daB  sie  in  zwei  selbstandige  Theile  zerfallen  konnte,  war 

bisher  wenigstens  in  Leipzig  nieht  ttblich  gewesen.  Es  scbeint  mir, 

daB  Bach  mit  dieser  Neuerung  dera  Verfahren  der  Oratoriencompo- 

nisten  folgte ,  deren  zweitheilige  Werke  in  der  Weise  dem  katho- 

lischen  Cnltus  eingefugt  wurden ,  daB  zwischen  die  beiden  Theile 

die  Predigt  fiel 4S») .  Die  Evangelien  zu  den  zwei  Sonntagen  sind  un- 

gewohnlich  gedankentief,  und  reich  an  ergreifenden  Gegensatzen. 

Leider  hat  der  Textdichter  es  wenig  verstanden,  sie  im  Interesse  der 

Musik  auszunutzen.  Beide  Male  ergeht  er  sich  in  lehrhaften  Trivia- 

litaten,  die  mit  den  biblischen  Erzahlungen  nur  mittelbar  zusammen- 

hiingen,  und  mit  demselben  Rechte  an  sehr  vielen  andcrn  Sonntagen 

vorgebracht  werden  kOnnten.  In»  der  ersten  Cantate  »Die  Elenden 

sollene8sen,  daB  sie  satt  werden  50)«  Emoll)  wird  mit  Anlehnung 

an  die  Erzahlung  vom  reichen  Mann  und  armen  Lazarus  Uber  die 

Werthlosigkeit  und  VergUnglichkeit  irdischen  Reichthums,  Uber  Jesus 

den  Inbegriflf  aller  Gttter,  Uber  ein  gutes  Gewissen  und  Genttgsam- 

keit  weitlaufig  gehandelt.  In  vier  gut  contrastirenden  Arien,  deren 

erstc  kunst-  und  phantasievoll  aus  dem  Motiv 

entwickelt  wird,  und  sechs  Recitativen  hat  Bach  diese  Wortmenge 

bewaltigt.  Eine  bedentende  Rolle  spielt  in  dem  Werke  der  Choral 

»Was  Gott  thut,  das  ist  wohlgethanc  Zuerst  tritt  er  am  Schlusse 

des  ersten  Theiles  in  einer  neuen  Combination  der  Pachelbelschen 

und  eincr  Gcorg  B6hm  insbesondere  eigenthUmlichen  Form51^  auf. 

48)  S.  Anhang  A,  Nr.  10. 

49)  Die  Zweitheiligkeit  der  Oratorion  schon  des  17.  Jahrhunderte,  gegen- 

Uber  der  Dreitheiligkeit  der  Opern,  orklart  sich  aus  diesem  Gebrauche,  der 

wenigstens  in  Italien  das  ganze  IS.  Jahrhuudert  hindurch  fortbestaud.  S.  Bur- 

ney,  Tagebuch  einer  musikalischen  Reise.  Erster  Band,  S.  277. 

50;  B.-G,  XVIII,  Nr.  75. 51)  S.  Band  I,  S.  204  f. 
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Dieser  Satz  wiederholt  sich  audi  am  Schlusse  des  zweiten  Theils ; 

ale  Einleitung  zu  demselben  aber  findet  sich  eine  Choralfantasie  w) 

liber  dieselbe  Melodie,  niclit  fttr  Orgel,  sondern  fllr  Streichquartett 

und  Tromi>ete :  das  Quartett  fiihrt  das  selbstandige  polyphone  Ton- 

bild  aus.  die  Trompete  blast  die  Ohoralmelodie.  Der  durch  die  Pre- 

dict zerschnittene  Faden  der  Cantate  konnte  nicht  geistreicher  wieder 

angeknttpft  werden.  Das  lebhafteste  Interesse  aber  zieht  der  ttber 

eine  Psalmstelle  gesetzte  Eingangschor  auf  sich :  in  ergreifenden 

Klangen  redet  er  von  Trost  im  Leiden.  Die  Emphndung  des  Leidens 

ist,  wic  sich  das  von  Bach  erwarten  laBt,  noch  ziemlich  stark  her- 

vorgehoben,  sowohl  durch  das  Orchester,  welches  im  ersten  Satze 

des  Chors  in  stockenden  Pnlsen  selbstandig  einhergeht,  als  auch 

durch  die  schmerzlich  gezogenen  Melodien  der  Singstimmen.  Aber 

eine  Ahnung  von  GlUck  blitzt  wunderbar  hindurch  (vrgl.  namentlich 

Takt  53  ff.j,  und  bei  dem  breitathmigen  Thema  des  folgcnden  Fu- 

gensatzes : 

Eu-er  Hera  soli   e   -    wiglich   le  (ben 

trinkt  die  kranke  Brust  mit  vollen  Ztlgen  die  Luft.  welche  ibr 

Gcnesung  bringen  soil.  Doch  herrscht  immer  noch  ein  gewisses 

umschleiertes  Wesen  und  aus  der  vcrrenkten  Cadenz  Takt  13  (der 

Fuge  klingt  es  sogar  wic  schneidendes  Weh.  Von  hier  ab  aber 

sammeln  sich  alle  Kraftc  und  schwellen  endlich  in  einer  wunder- 

schOnen  Wendung  nach  Ddur  hintlber:  die  im  Sopran  auftretende 

groBe  Sexte,  ein  in  der  Melodiebildung  der  alten  Praxis  dnrchaus 

verbotenes,  aber  zu  Bachs  Zeit  schon  ziemlich  haufig  angewendetes 

lntervall,  ist  grade  hier  von  wahrhaft  leuchtender  und  befreiender 

Kraft. 

Nicht  nur  in  ihrer  Zweitheiligkeit  und  der  EinfUgung  eines  In- 

stniraentalstlickes ,  auch  in  der  Zahl  der  Chore  und  Chorale,  der 

Recitative  und  der  Arien  sonic  in  der  Aufeinanderfolge  der  Formen 

srimmt  die  Cantate  auf  den  zweiten  Trinitatis-Sonntag.  »Die  Himmel 

erzahlen  die  Ehre  Gottes53)*.  Cdur  mit  der  eben  besprochenen  liber- 

ein.  Ja.  ob  absichtlich  oder  nicht,  die  Arien  stehen  auch  in  densel- 

52)  S.  Band  I,  S.  WO.         53:  B.-G.  XV1I1,  Nr.  7(J. 
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ben  Tonarten,  nur  ist  die  Reihenfolge  eine  andre.  Auch  hier  liegt 

das  Hauptgewicht  anf  dem  ersten  Chore,  zwischen  dessen  Texte  und 

dem  Sonntags-Evangelium  frcilich  eine  Beziehung  kaum  vorliegt. 

Wie  dort  bestebt  der  Chor  a  u*  einem  auch  in  der  Taktart  Uberein- 

stimmenden  Anfangstheile  mit  freien  Iinitationen  und  selbst&ndiger 

Instrumentalbegleitung  und  aus  einer  Fuge ;  dort  geht  dem  Eintritt 

des  vollen  Chore  ein  Satz  der  Soprane  und  Alte  vorher,  hier  heben 

einige  Basse  allein  anM).  Die  Gleichheit  tritt  selbst  in  ahnlichen 

Wendungen  hervor  (s.  T.  24  ff.  der  Cdur-,  T.  26  ff.  der  Emoll-Can- 

tate).  Das  ganze  Stuck  ist  sehr  tonreicli  und  glanzend,  das  Fugen- 

theraa  voll  kraftigen  Schwunges.  Ein  in  der  Cantate  »Ich  hatte  viel 

BekUnimernifi«  bemerkter  Effect **)  kehrt  hier  und  in  einem  gleich 

zu  charakterisirenden  neuen  Werke  (»Ein  nngefUrbt  Gemuthe«)  aber- 

mals  wieder :  Solostimmcn  beginnen  die  Fuge,  mit  neuen  Ein&atzen 

des  Themas  fUgen  sich  nach  und  nach  die  Tuttistimmen  hinein  — 

ein  langsames  Crescendo,  wie  es  in  der  Orgelmusik  durch  das  all- 

mahlige  Hinzuziehen  neuer  Register  hervorgebracht  wird  Endlich 

lehnt  sich  noch  dadurch  diese  Fuge  an  frUherc  Fugen  an,  daC 

die  Trompete  als  fUnfte  Stimme  die  Durcharbeitung  fortsetzt.  Auch 

der  Choral  am  Sehiusse  des  ersten  und  zweiten  Theils  bewegt  sich 

in  einer  einfachen  und  bekannten  Form.  Das  InstrumentalstUck  am 

Anfang  des  zweiten  Theils  ist  ein  Trio  filr  Oboe  d  amore,  Viola  da 

gamba  und  Bass,  also  eine  in  die  Kirche  Ubertragene  Kammcr- 

musikform,  deren  wir  bei  Bach  schon  mehren  begegnet  sind.  Bald 

hernach  verwandte  Bach  dieses  Stuck  filr  eine  seiner  Orgelsonaten  »•) , 

nicht  ohne  es  mehrfach  geandert  zu  haben.  Zum  Theil  sind  die 

Anderungen  absolute  Verbesserungen,  in  manchen  Verschiedenheiten 

der  alteren  Fassung :  in  den  ruhigeren  Biissen,  der  theilweise  tie- 

feren  Lage  der  Oberstimmen  offenbart  sich  aber  wohl  auch  die  Rtick- 

54)  Anfanglich  wnllte  Bach  den  Chor  gleich  mit  einer  Fuge  und  selb- 

standig  contrapnnktirendcn  lustrumenten  aufangen.  Dieses  sollte  das  Thema 

sein : 

Die  Hiimnel  er-zah      -  ten  dieEbre  (jot-tes. 

55)  Vrgl.  Band  I,  S.  528. 

56)  B.-G.  XV,  S.  40  ff. 
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sichtnahme  auf  den  kirchlichen  Zweck,  denn  der  zweite  Cantaten- 

theil  wurde  unter  der  Communion  vorgetragen  ") . 

Wahrscheinlich  trat  Bach  schon  14  Tage  spater,  am  4.  Trini- 

tatissonntage  (20.  Juni),  mit  einem  neuen  Werke  hervor**).  Der 

Verfertiger  der  Texte  der  beiden  vorigen  Cantaten  konnte  ihm  nieht 

genttgcn,  er  griflf  deshalb  zu  den  bewahrten  Neumeisterschen  Dich- 

tungen  zurttck.  Der  dem  vierten  Jahrgange  der  Fttnffachen  Kirchen- 

cantaten  cntnommene  Text  »Ein  ungefarbt  Gemlithe*  ist  in  der  Vers- 

fllgung  bequem,  aber  freilich  an  poetischem  Gehalt  auch  kein  Muster. 

Bach  sah  sich  dieser  lehrhaften,  prosaischen  Abhandlung  gegentiber 

allein  auf  seine  musikalische  Phantasie  angewiesen.  Er  hat  mit  den 

beiden  Arien,  welche  die  Cantate  enthalt,  geistvolle  nnd  anregende 

Musikstttcke  geliefert :  die  erste  derselben  (Fdur),  welche  zugleich 

das  Werk  er»ffhet?  gewinnt  tiberdies  den  Hbrer  durch  ihren  freund- 

lichen,  zufriedenen  Ausdruck.  Man  kann  sie  ein  Trio  fur  Geigen, 

Alt  und  Bass  nennen,  und  die  zweite  ein'Quatuor  fttr  zwei  Oboi 
damore ,  Tenor  und  Bass,  so  wenig  tritt  die  Singstimme  herrschend 

auf.  Hier  war  dies  Verfahren  durch  die  Qualitat  des  Textes  selbst 

geboten.  Auch  aus  der  Verwandtschaft  des  Hauptgedankens  der  er- 

sten  Arie  mit  demjenigen  des  letzten  Satzes  der  H  moll-Sonate  fllr 

Violine  und  Clavier  J9j  laBt  sich  schlieBen,  daB  Bacli  hier  vorzngs- 

weise  im  instrumentalen  Gebiete  lebte.  Der  an  dritter  Stelle  befind- 

liche  Chor  Uber  den  Bibelspruch  Matth.  7,  12  >Alles  nun,  das  ihr 

wollet,  daB  euch  die  Leute  thun  sollen.  das  thut  ihr  ihnen«  ist  in  der 

seinen  zweiten  Theil  bildenden  Doppelfuge  ein  sehr  belebtes.  ener- 

gisch  und  eindringlich  declamirtes  Sttlck;  die  kurzen  Perioden,  mit 

welchen  Chor  und  Instrumente  anfangs  respondiren .  erinnern  da- 

gegen  an  den  Stil  der  Hlteren  Kirchencantate  und  die  Takte  11—18 

an  Takt  1 1—25  des  zweiten  Chors  aus  Bachs  frttherer  Cantate  «Ich 

57 1  Beide  CantHten  »ind  abschriftlich  auch  in  verkUrzter  Gestalt  verbreitet 

worden,  die  eretere  uach  dem  Anfang  des  ersten  Kecitativs  unter  der  Bezeich- 

nung  "Was  hilft  des  Purpura  Maje»tat«,  die  zweite  als  »Oott  segne  uach  die 

treue  Schaar*  nach  dem  Anfang  des  zweiten  TheilH.  Auch  wurde  die  zweite 

als  Reformationscantate  gebraucht.  S.  Breitkopf ,  V'erzeichniC  musikalischer 
Werke.  Leipzig,  Michaeliemesse  1761.  S.  20. 

5S  B.-(J.  V,  Nr.  24. 
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hatte  viel  BekUmmerniB«.  Der  SchluBchoral  ist  einfach,  wie  in  der 

Cantate  «Jesus  nahm  zu  sich  die  ZwOlfe«,  gestaltet 60) . 

Ftir  den  7.  Trinitatissonntag  (1 1.  Juli)  desselben  Jahres  wiihlte 

Bach  einen  Text  aus  Francks  »Evangelischen  Sonn-  und  Festtags- 

Andachten« ,  welche  ihm  schon  in  Weimar  die  Unterlage  zu  zwei 

Compositionen  geboten  hatten  "J .  Franck  hatte  ihn  zum  dritten  Ad- 

ventsonntage  bestimmt,  die  Verwendung  fUr  einen  andern  Zweck 

machte  die  Umdichtung  der  ersten  beiden  Arien  nOthig.  Recitative, 

welche  in  jenen  Texten  Francks  ttberhaupt  nicht  vorhanden  sind, 

wurden  eingelegt  —  man  meint  in  ihnen  den  wortreichen  Redner  der 

Texte  zum  ersten  und  zweiten  Trinitatis-Sonntage  zu  erkennen  — 

so  reichte  der  Stoff,  um  wieder  eine  zweitheilige  Cantate  herzu- 

stellen.  Der  erste  Chor:  »Argre  dich  o  8eele  nicbt«  (Gmoll)  ist 

aufTallig  kurz  und  entbehrt  einer  reicheren  Entwicklung,  wie  mau 

sie  sonst  bei  Bach  gewohnt  ist.  Nach  einem  Vorspiel  bringt  der  Chor 

zaerst  ein  dreitaktiges  Satzchen,  das  durch  einschneidende  Yorhalte 

die  Empfindung  des  »Argers«  oder  Unwillens  versinnlichen  soil. 

Mm  macht  bei  Bachschen  Gesangsttlcken  haufig  die  Bemerkung, 

daB  einerseits  der  Charakter  derselben  nicht  sowohl  aus  dem  Text 

unmittelbar,  als  vielmehr  nur  aus  der  kirchlichen  Bedeutung  des 

Sonntags  oder  einer  andern  allgemeineren  poetischen  Vorstellung, 

oft  Bogar  allein  aus  dem  rein  musikalischen  BedllrfniB  des  Contrastes 

hervorwachst;  daB  aber  andrerseits  >vieder  gewisse  ganz  specielle 

Voretellungen  das  Motiv  zu  eigenartigen  Tonbildungen  hergeben, 

welche  der  musikalischen  Entwicklung  die  Richtung  weisen,  die 

Empfindung  selbst  mehr  nur  auBerlich  colorirend,  als  von  innen  her- 

aas  be stimmend  —  allgemeinstes  und  ganz  besonderes  in  unmittel- 

barer  Vereinigung.  So  ist  es  auch  hier:  da  der  Begriff  des  »Argerus« 

nur  in  der  Negation  auftritt,  kann  er  nicht  fUr  die  Haltung  des  Gan- 

zen  bestimmend  sein ;  aber  er  gab  Veranlassung  zu  einem  musika- 

lisch  interessanten  Anfang.   In  Gegensatz  hierzu  tritt  nun  ein  mit 

Bachacher  Eindringlichkeit  declamirtes  Fugato  Uber  dieselben  Text- 

worte:  in  kunstvoller  Anlage  steUen  ihm  die  Instrumente  ebenfalls 

einen  Fugensatz  Uber  ein  andres  Thema  entgegen,  der  Instrumen- 

talbass  nur  geht  seine  eignen  Wege.  Nach  einmaliger  Durchfllhrung 

60j  S.  Anhang  A,  Nr.  II.         61)  S.  Band  I,  S.  561  ff.  und  S.  812  ff. 
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erfolgt  em  SchluB  in  I)  moll  und  in  einer  kurzen  homopbonen  Periode 

der  logisch  begrttndende  Nebensatz.  Dann  wiederholt  sich  der  ganze 

Process  in  C  moll  mit  Zurllckleiten  in  die  Haupttonart:  noch  sechs 

Takte  Epilog  und  das  Sttick  ist  zu  Ende.  Trotz  der  ungewflhn  lichen 

und  knappen  Form  ist  dennoch  die  Stimmung  erschopft ;  nicht  nnr 

in  dem  kunstvollen  Detail,  anch  in  der  Gestaltung  des  Ganzen  em- 

pfindet  man  die  sichre  Meisterhand.  Uberhaupt  ragt  die  Cantate  an 

innerm  Gehalt  ttber  die  meisten  vorhergehenden  empor  und  stellt 

sich  der  Cantate  »Du  wabrer  Gott«  gleichbedeutsam  zur  Seite. 

Durchweg  sebr  ausdrucksvoll  und  zum  Theil  tief  ergreifend  sind  die 

Recitative,  man  sehe  namentlich  die  ariosen  Ausgange  und  nnter 

ihnen  wieder  denjenigen  des  zweiten  Kecitativs  mit  den  geistreich 

malenden  harmonischen  Anticipationen  des  Basses.  Die  drei  Arien 

Uberbieten  einander  an  Tiefsinn  und  Innigkeit,  die  Perle  uuter  den 

Solosttteken  aber  ist  eiu  Zwiegesang  (Cmoll)  fur  Sopran  und  Alt 

»LaB  Seele  kein  Leiden  von  Jesu  dich  scheiden«.  Er  tragt  den  Rhyth- 

inus  einer  Gigue  und  aueh  jene  melancholische  Grazie,  die  so  man- 

chen  Hachschen  TanzstWcken  eigen  ist.  Hohes  Interesse  erregt  end- 

licb  der  Choral,  welcher  den  ersten  Theil  der  Cantate  besehlieBt. 

Zum  ersten  Male  tritt  hier  die  Fonn  der  Choralfantasie  in  ihrer  Uber- 

tragung  auf  das  vocale  Gebiet  voll  entgegen.  In  der  Cantate  »Dn 

wahrer  Gott«  hatte  zwar  Bach  sehon  die  Hand  zu  dieser  Neusehr>- 

pfung  geregt,  war  aber  in  den  folgenden  Werken  zu  einfacheren 

Gebilden  zurllekgekehrt.  Fltften  und  Violinen  mit  Bass  fllhren,  ein- 

ander respondirend,  ein  fromm  und  kindlich  klingendes  Instrnmen- 

talstilck  aus;  hinein  senkt  sich  die  Melodie  »Es  ist  das  Heil  uns 

kornmen  her«  mit  der  Strophe : 

Oh  sichs  unlieC,  als  wollt  er  niclit, 

LaB  dich  os  nicht  erschrecken. 

Der  Cantus  Jirmus  liegt  im  Sopran,  die  andern  Stimmen  coutrapnuk- 

tiren,  indem  sie  meistens  die  Melodie  in  verkleinerten  Notenwerthen 

imitiren.  Ein  Choral  am  Schlusse  der  ganzen  Cantate  ifindet  sich  in 

der  Partitur  nicht :  nach  den  Analogien  der  Cantaten  zum  ersten  und 

zweiten  Trinitatis-Sonntage  ist  aber  mit  Bestimmtheit  anzunehmen. 

dafi  der  Choral  des  ersten  Theils  wiederholt  werden  sollte. 

Die  Composition  eines  andern  Franckschen  Textes  liegt  ftlr  den 

13.  Trinitatis-Sonntag  (22.  Aug.  vor.  Ganz  sicher  ist  cs  zwar  nicht, 
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ob  dieses  Werk  nicht  etwa  erst  im  folgenden  Jahre  entetand,  wo  es 

dann  am  3.  September  seine  erste  Aurfilhrung  erfahren  haben  wUrde. 

Doch  halte  ich  das  erstere  fur  wahrscheinlicher") .  Bach  griff  dieses 

Mai  auf  das  »Evangelische  Andachts-Opferu  «3}  znrUck,  dessen  Poe- 

sien  sich  bequemer  musikalisch  behandeln  lieBen.  Hier  fehlt  der 

Chor  ganz,  abgeseben  von  dem  einfachen  Choral,  welcher  rait  der 

fttnften  Strophe  des  Liedes  »Herr  Christ  der  einig  Gotts  Sohn«  am 

Schlusse  ertont.  Das  Evangelinm  giebt  die  Erziihlung  vom  barm- 

herzigen  Samariter,  und  christliche  Milde  und  Barmherzigkeit  ist  es. 

was  das  ganze  Kunstwerk  kUndet.  In  der  ersten  Arie :  »Ihr,  die  ihr 

eueh  von  Christo  nennet,  wo  bleibet  die  Barmherzigkeit"  (Gmoll) 

glanbt  man  den  Heiland  selber  reden  zu  hOren  voll  gOttlicher  Milde 

aber  doch  menschlich  warm  empfindend  und  antheilvoll,  dazu  mit 

einem  Beisatz  von  Schwermnth : 

Ihr,    die  ihr     euch  —    von         Ohri    -    »to     nen    -  net, 

In  der  zweitcn  Arie :  »Nur  durch  Lieb  nnd  (lurch  Erbannen  werden 

wir  Gott  selber  gleich«  (DmolI>  eignet  sich  der  Mensch  die  hohe 

Lehre  des  ErlOsers  an  und  in  der  dritten  verkUndigt  er  sie  mit  freu- 

diger  Uherzeugung  zu  zweien  und  in  Ttinen,  die  aus  der  Melodic  der 

ersten  Arie  hervorgewachsen  zu  sein  scheinen : 

Han-den,    die    sich  nicht  ver  -  schlie      -  Gen; 

Dieae  beiden  Themeu  werden  mit  einer  selbst  bei  Bach  ungewohn- 

lichen  Beharrlicbkeit  durchgeftthrt ,  meist  cauoniach  im  Einklangc 

oder  der  Octave,  im  Duett  audi  in  der  Gegenbewegung ;  uuablaaaig 

erklingt  es  bald  im  Gesange,  bald  in  den  Instrumeuten,  wie  jeues 

johanneische  Wort:  Kindlein,  liebet  euch  unter  einander! 

Mit  einiger  Sicherhcit  lUBt  sich  auch  noch  die  Umarbeitung  der 

herrlichen  weimarischen  Cantate  »Wachet,  betet«w)  in  dieses  Jahr 

setzeu.  Da  an  den  drei  letzten  Adventsonntagen  in  Leipzig  keine 

Kirchenmusik  gemacht  wurde,  so  benutzte  sie  Bach  fllr  den  26.  Tri- 

62}  8.  Anhanj?  A,  Nr.  12.  63  3.  Band  I,  8.  534. 
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nitatis-Sonntag,  zu  (lessen  Evangelium  sie  auch  sehr  wohl  paBt.  Die 

Umarbeitung  bestand  wesentlich  darin.  daB  das  Werk  durch  Ein- 

ftigung  von  Recitativen  und  dem  Choral  »Freu  dich  sehr ,  o  meine 

►Seele«  zu  einer  zweitheiligen  Cantate  erweitert  wurde.  Einem  der 

Recitative,  das  zu  den  groBartigsten  gehort,  welche  Bach  geschrie- 

ben,  ist  wieder  eiu  instrumentaler  Choral  zugesellt,  der  die  leiden- 

schaftliche  personliche  Enipfindung  in  das  Gebiet  der  kirchlichen 

Stiminung  bannt,  wahrend  umgekehrt  diese  durch  jene  bereichert 

und  individualist  wird.  Bach  selbst  hiclt  sehr  viel  von  dieser  Com- 

position, und  hat  sie  in  spateren  Jahren  nochraals  aufgefUhrt 6&) . 

AuBer  diesen  acht  Cantaten  fallen  in  die  Zeit  des  ersten  Leip- 

ziger  Kirchenjahres  noch  zwei  Werke,  welche  auBerordentlichen 

kirchlichen  Veraulassungen  ihre  Entstehung  verdanken.  Am  24.  Au- 

gust eines  jeden  Jahres,  als  am  Bartholomaustage.  pflegte  die  Wahl 

des  neuen  stadtischen  Rathes  start  zu  finden,  und  am  ersten  nachfol- 

genden  Montag  oder  Freitag,  bevor  derselbe  zu  seiner  ersten  Sitzung 

zusammentrat,  wurde  ein  feierlicher  Gottesdicnst  gehalten.  Im  Jahre 

1723  geschah  dies  Montag  den  30.  August  66j  und  Bach  componirte 

hierzu  die  durch  schwung-  und  glanzvolle  Chore  ebenso  wie  durch 

warme,  melodische  .Sologesange  ausgezeichuete  Festcantate  "Preise, 

Jerusalem,  den  Herrn«67j.  Wie  die  Form  des  Werkes  aus  der  Vor- 

stellung  eines  festlicheu  Actes  hervorgegangen  ist,  zeigt  die  Anord- 

nung  und  der  Charakter  der  einzelnen  MusikstUcke  gauz  deutlich. 

An  der  Spitze  steht  eine  Ouverturc  im  franztfsischen  Stil,  zu  dereu 

Darstellung  eine  Instrumentenmasse  von  vier  Trompeten,  Paukeu, 

zwei  FlOten,  drei  Oboen,  Streichquartett  und  Orgel  herbeigezogen 

ist.  Das  Uberaus  pompose  Grave  wird  von  den  Instrumenten  ge- 

spielt,  beim  Allegro  12/H  fUHt  der  Chor  eiu  und  fUhrt  scinen  Bibel- 

spruch  Psalm  147,  12— 14j  nicht  sowohl  in  fugirter  Weise,  als  mit 

frei  imitatorischer  uud  motivischer  Benutzung  des  zuerst  vom  Bass 

B5;  S.  Anhang  A,  Nr.  13. 

00  Am  Montag  nach  Bartholomin  auch  iu  den  Jahren  1724,  1725,  1720, 

1727,  1731,  1739;  am  Freitage  nach  BarthohmiKi  dagegen  in  den  Jahren  172S, 
1729  und  1730.  s.  Rathsacteu  ■  Rarhswahl  betr.  1701.  Vol.1.*  und  .Ntitzliche 

Nachrichten  von  Denen  BemUhungen  derer  (ielehrten  und  andern  Begeben- 

heiten  in  Leipzig,  Im  Jahre  1739*.  8.  78. 
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intonirten  Hauptgedankens  (lurch  bis  zur  Wiederkehr  des  Grave, 

das  abennals  von  den  Instrumenten  allein  vorgetragen  wird,  und 

bier  die  Rolle  des  Nachspiels  vertritt.    Diese  klihne  Ubertragung 

einer  durchaus  weltlichen  Instrumcntalform  iu  die  Kirchennnisik  be- 

gegnet  nns  bei  Bach  nicht  zum  ereten  Male;  schon  in  der  1714  fUr 

Leipzig  componirten  Cantate  »Nun  komm  der  Heiden  Heiland«  tritt 

m  auf 6?i; .  Ein  wesentlicher  Unterschied  aber  zeigt  sich  darin,  daB 

in  dem  alteren  Werke  die  Ouverturcnform  mit  dem  Choral  combinirt 

ist.  und  daB  der  Gesang  sich  auch  an  dem  Grave  betheiligt.  Das 

betreffende  Stuck  der  Rathswahl-Cantate  neigt  sich ,  indcm  es  nur 

einen  frei  erfundenen  Chor  enth&lt ,  starker  nach  der  weltlichen, 

und  insofern  derselbe  sich  an  zwei  Hauptabschnitten  der  Form  gar- 

nicht  betheiligt,  auch  entschiedeuer  nach  der  instrumentalen  Seite 

liin.  Es  durfte  dies  hier  gesclieheu,  da  der  Zweck  des  Werkes  keiu 

kirchlicher  im  engeren  Sinne  war ;  Ubrigens  ist  (lurch  die  im  Allegro 

sich  entfaltende  speciell  Bachsche  Polyphonic  doch  ein  kirchlicher 

Grundton  wenigstens  gewahrt.  Nicht  mehr  als  dieses  UiBt  sich  auch 

in  deu  nun  folgenden  Kecitativen  und  Arien  erkennen,  dereu  Texte 

die  glUcklichen  Verh&ltnisse  der  Stadt  Leipzig  auseinauder  setzen. 

flatte  Bach  nicht  Uber  eine  so  groBe  rein  musikalische  Erfindungs- 

gabe  verfUgt,  so  wUrde  es  ihm  wohl  unmbglich  gewesen  seiu,  in 

der  zweiten  Arie :  »Die  Obrigkeit  ist  Gottes  Gabe,  ja  selber  Gottes 

Ebenbild«  ein  so  reizendes  Musiksttlck  hinzustellen,  denn  a  us  dem 

Texte  kounte  er  wahrlich  keine  Begeisterung  schOpfen.  DaB  er  aber, 

wo  nur  irgend  eine  poetische  Anregung  denkbar  war,  sich  dieser 

wfort  hingab,  zeigt  die  erste  Arie :  «Wohl  dir,  du  Volk  der  Linden, 

wohl  dir,  du  hast  es  gut«.  Es  ist  dies  ein  so  sonniges,  tief  behag- 

liches  Sttick.  wie  es  wenige  giebt;  die  hier  von  Bach  angewendeten 

tiefen  Schalmeien  [Oboi  da  cactia)  verleihen  ihm  einen  idyllischen 

and  doch  —  der  Umgebung  angemessen  —  ernsten  Charakter,  so 

daB  es  sich  von  der  sonst  in  der  Stimmung  wohl  verwandten  Bdur- 

Arie  der  Pales  aus  der  Cantate  »Was  mir  behagt«6y)  immer  noch 

merklich  unterscheidet.  Ein  ganz  aparter  Satz  verbindet  diese  Arie 

Gdorj  mit  der  schon  genannten  zweiten  (Gnioll):  eine  schmetternde 

Trompetenfaufare  leitet  ein  Bass-Recitativ  ein :  »So  herrlich  stehst 

«V  S.  Band  I,  8.  501.         09  3,  Baud  I,  S.  560. 

fcririA,  J.  S.  Bach.  II.  |3 
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du,  Hebe  Stadt«,  das  hernach  auBcr  von  dem  Generalbass  von  aus- 

gehaltenen  Harmonien  zweier  Floten  and  zweier  englischen  Horner 

begleitet  wird,  bis  zum  SchluB  wieder  die  jubclnde  Fanfare  ertitot; 

Streichinstruniente  sind  bei  diescm  Satze  garment  betheiligt.  Naeh 

der  G  moll-Arie  vereiuigt  sich  der  gesammte  Instru  mental  kbrper  mit 

den  Singstimmeu  alsbald  nochinals  zu  einem  glanzenden  Tonbild. 

das  in  der  Form  der  Da  capo-Ant  erscheint.  Den  ereten  Theil  bil- 

det  eiue  Fuge,  deren  Thema: 

 ^  1 — —  

Der  Horr  hat  Guto  an     una  ge-than 

oflfenbar  aus  der  ersten  Zeile  des  Chorals  »Nun  danket  alle  Gott«  ge- 

staltet  ist.  Dergleichen  freie  Bcnutzungen  von  Choralmelodietheilen 

siud  bei  Bach  auBerst  selten  in  der  Motette  »Nun  danket  alle  Gott« 

hater  sich  noch  einmal  etwas  Uhnliches  gestattet);  der  Choral  war 

ihm  ein  durch  die  Kirche  glcichsam  geheiligtes  Wesen  und  wo  er 

ihn  einftthrt  pflegt  er  ihn  unangctastet  in  den  Mittelpunkt  der  eignen 

Composition  zu  stellen.  Wcim  er  hier  von  diesem  Vertahren  abwich, 

glaubte  er  sich  jcdenfalls  durch  den  kirchlich-weltlichen  Charakter 

des  ganzen  Werks  dazu  bercchtigt.  Der  zweite  Theil  der  gewiihlten 

Form  bildet  zu  dem  ersten  den  homophonen  Gegensatz :  ein  im  In- 

strumental-Ritornell  von  den  Trompeten  intonirtes  singendes  Motiv: 

wird  darin  geistreich  verarbeitet.  Erst  am  Sehlusse  der  Oantate 

kommt  in  ein  paar  Zeilen  aus  dem  »Herr  Gott  dich  loben  wir<»  die 

streng  kirchliche  Empfindung  zum  Ausdruck. 

In  Stormthal  bei  Leipzig  wurde  wiihrend  der  Jahre  1722  und 

1 723  die  Kirche  erneuert  und  in  Verbindung  damit  eine  ganz  neue 

Orgel  angeschaffi,  welche  Zacharias  Hildebrand,  ein  Schttler  Gott- 

fried Silbermanns,  fUr  400  Thaler  zu  erbauen  hatte.  Ein  Kammer- 

herr  von  Fullen,  welcher  auf  StOrmthal  ansilBig  war,  hatte  die  Mittel 

dazu  gewiihrt  und  uach  Vollendung  des  Werkes  Bach  veranlaBt. 

dasselbe  zu  prlifen.  Am  2.  November,  als  dem  Dienstag  nacb  dem 

23.  Trinitatis-Sonntage  fand  zur  Einweihuug  der  Orgel  ein  bffeut- 

lieher  Gottesdieust  statt,  fllr  welchen  Bach  eine  Cantate  »H0chst 
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enviinschtes  FreudenfeBt*  componiit  hatte,  dercn  Auffiihrung  er  per- 

sttnlich  leitete.  Die  Orgel,  welcbe  von  ihm  »fur  tliehtig  und  bestandig 

erkannt  und  geruhniet  worden  war«.  besteht  ini  wesentlichen  nocb 

heute;  nur  hat  sic  im  Jahre  1810  einc  durchgrcifende  Reparatur 

durch  den  Orgelbaucr  Krcuzbach  erfahren,  der  bei  dieser  Gelegcn- 

heit  sich  ebenfalls  sehr  gunstig  Uber  das  Werk  gettuBert  haben  soil. 

Es  ist  ein  laut  redender  Beweis  filr  das  enorme  Ansehen.  in  welchem 

Bachs  Person  und  Name  in  Sachsen  stand  und  steht,  daB  die  Tradi- 

tion von  seiner  Anwesenheit  in  Stttrmthal  sicb  bis  heutigcn  Tages, 

also  mehr  als  anderthalb  Jahrhunderte  hindurch,  dort  erhalten  hat 70) . 

Die  Cantate,  welche  Bach  jedenfalls  mit  Leipziger  KrUften  auf- 

fllhrte ,  ist  wohl  wegen  deB  hohen  Bestellcrs  mit  ganz  besonderer 

Sorgfalt  geschrieben71).  Sie  ist  aber  audi  inhaltlich  bedeutend  und 

wurde  spiiter  von  Bach .  der  es  liebte  seine  Gelegenheitscomposi- 

tionen  im  Interesse  der  regelmaBigen  Amtspflichten  auszunutzeu.  fttr 

das  Trinitatisfest  bestimmt  und  an  diesem  Tage  mehrfaeh  in  ver- 

schiedener  Gestalt  aufgefOhri.  Ein  Vergleich  zwischen  ihr  und  der 

Kathswahl- Cantate  ist  lehrreich.  Auch  hier  liegt  kein  eigeutlieh 

kirchliclier  Zweck  vor  und  nocb  starker  als  dort  machen  sich  welt- 

liche,  wena  auch  gelauterte  und  ins  Kirehliche  hinttbergezogcne 

Grundfonnen  geltend.  Den  Anfang  bildet  wieder  cine  Ouverture  im 

franztfsisehen  Stil.  auch  die  Art  wie  die  Singstimmen  sich  betheiligen 

ist  die  gleiche,  nur  in  die  let/.ten  Takte  des  am  Hchlusse  wiederkeh- 

renden  Grave  fallen  sie  nochmalR  bekraftigend  ein.  Ubrigens  ist  das 

Allegro  hier  ein  wirkliehes  Fugato,  auch  die  unterbrechenden  Trio- 

stellen  tehlcn  nicht,  sodaB  der  Ouverturenstil  noch  genauer  bis  ins 

Einzelnc  hinein  beibehalten  erscheint.  Die  erste  Arie  erhiilt  durch 

die  Wiederkehr  des  Hauptgedankcns : 

7«)  Wie  mir  Herr  Pastor  Ficker  in  StHrmthal  mitthoilte,  dessen  flofa'llig- 
keit  ich  auch  den  botrcffendon  Auszug  aua  deu  dortigen  Kircheurechuungeu 
verdauke. 

71  Die  autngraphe  Parti ttir  nebxt  den  Original»tiinmon  befindet  sich  auf 

der  kouiglicheu  Bibliothck  zu  Berlin.  Den  Stimmen  liegt  der  anf  einen  ImiImh 

bogen  gedniekte  Text  bei. 
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etwas  rondoartiges ,  obgleich  die  Arienform  festgehalten  ist.  Die 

zweite  Arie  ist  ganz  iin  Gavotten-Rhythmus  durchgeftthrt : 

Die  dritte  halt  den  Charakter  der  Gigue  feat  durch  folgendes  als 

Bass-Ritornell  verwendetes  Thenia: 

Die  vierte  endlich  zeigt  Menuett-Bewegung : 
2  Oboen.  jl, 

r 

0;.  a 

i-
 

 #-  T  — 

Man  hat  liier  also  die  merkwurdige  Erscheinung  einer  Cantate  in 

Form  einer  Orehester-Partie ,  nur  daB  Recitative  dazwischen  stehen 

und  am  SchluB  beiderAbtheilungen  je  ein  Choral  sich  befindet.  Ver- 

muthlich  wollte  Bach  auf  diese  Weise  dem  Geschmack  des  adligen 

Patrons  der  Kirche  zu  StOrmthal  ebenso  entgegenkommen ,  wie  er 

sich  mit  seiner  Probecantate  dem  Geschmack  der  Leipziger  Burger 

anbequemt  hatte;  denn  franzttsische  Instrumentalmusik  war  unter 

72)  Zu  dem  vom  gewOhnlichen  etwas  abweichenden  Rhytliuius  vtgi.  die 

GiK»e  mis  Bachs  E moll-Partita  B.-U.  Ill,  S.  133  ff. 
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August  dem  Starken  am  Hofe  zu  Dresden  sehr  beliebt.  Indessen 

that  Bach  damit  nichts  gegen  seine  Natur:  er  hatte  einmal  die 

Tendenz.  alle  Kunstfonnen  jener  Zeit  in  seinen  Stil  einzuschmelzen. 

Daher  war  es  auch  nicht  gradezu  ungereirat,  wenn  er  die  Orgelwcih- 

Cantate  spilter  zura  Trinitatisfest  wieder  auffUhrte.  Unkirchlich  ist 

sie  nicht,  aber  allerdings  fehlt  ihr  jener  hbchste  Grad  von  Kirchlich- 

keit  der  nur  da  vorhanden  sein  kann,  wo  die  Phantasie  des  KUnst- 

lers  durch  einen  fur  die  christliche  Gemeinde  allgemeingttltigen  Vor- 

gang  zum  Produciren  gestimmt  wird.  — 

Bach  hatte  sein  Amt  in  der  festlosen  Zeit  des  Kirchenjahres 

angetreten.  Wie  bemerkenswerth  auch  die  ThUrigkeit  war,  die  er 

wahrend  derselben  als  Kirchencomponist  entfaltete.  in  seiner  ganzen 

GrbBe  sich  zu  zeigen  hatte  er  doch  erst  mit  Beginn  des  neuen  Kir- 

chenjahres 1723—1724  Gelegenheit.  Selbstverstiindlich  wollte  er 

das  erste  Mai  die  Festtage  mbgliehst  mit  eignen  Musiken  begehen. 

Auf  diese  Annahme  gestUtzt  kflnnen  wir  mit  ziemlicher  Bestimmtheit 

die  meisten  Festcantaten  dieses  Kirchenjahres  bezeichnen.  Zum 

ersten  Weihnachtstage  brachte  Bach  als  Hauptmusik  die, Cantate 

»  Christen  atzet  diesen  Tag  in  Metall  und  Marmorsteine « T-1).  Die 

eigenartige  Srimmung  der  Composition  wird  durch  das  in  ihr  befind- 
liche  Duett  fur  Alt  und  Tenor  enthttllt.   Hier  heiBt  es : 

Ruft  und  fleht  don  Hiramol  an, 

K i) mint  ihr  Christen,  kommt  zum  Roihcn, 

Ihr  sollt  euch  an  dem  erfreuen, 

Was  Gott  hat  anheut  gethan. 

Das  allgemeine  Geftthl  der  Weihnachtsfreude  erscheint  also  specia- 

lisirt  durch  die  Vorstellung  einer  festlichen  Schaar.  die  ihren  feier- 

lichen  Reigen  schlingt ,  gleichsam  der  Aufforderung  des  Psalmisten 

folgend :  » Lobet  den  Herrn  mit  Paukcn  und  Keigen ,  lobet  ihn  mit 

Saiten  und  Pfeifen«.  Der  Festestanz ,  welcher  im  Duett  anmuthig 

und  wiegend  ausgefilhrt  wird ,  tritt  in  den  Ritornellen  des  ersten 

Chors .  deren  musikalischer  Zusammenhang  mit  dem  Duett  augen- 

scheinlich  ist.  rauschend  und  prachtig  auf.  Ohne  diescm  Charakter 

untreu  zu  werdcn  entwickelt  sich  doch  der  Chor  aus  ganz  andern 

zum  Theil  sehr  wirksam  canonisch  geflihrten  Melodien ;  er  enthUlt 

Auflforderungen  znr  Weihnachtsfcier.  und  sobald  er  einen  seiner  Ab- 

7:<,  B.-G.  XVI,  No.  «3. 
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schnitte  beendigt  hat,  brieht  in  unmittelbarer  Folgc  der  Jubel  des 

Festreigens  wieder  herein.  Audi  der  lotzte  Chor  stent  unter  der  Ein- 

wirkung  dieser  Vorstellung,  die  rich  alsbald  aber  dahin  andert,  daB 

die  Schaar  dieht  gedriingt  rich  betend  vor  dem  Herrn  niederwirft . 

eine  Behr  eigenthtlmliche  Doppelfuge  von  inbrunstigem .  intensivem 

Ausdruek  versinnlicht  dies.  Im  zweiten  Theile  des  Chore  entspricht 

ihr  eine  andre  Doppelfuge  liber  die  Worte  » LaB  es  niemals  nieht  gc- 

schchn,  daB  uns  Satan  mOge  quUlcn«,  in  welcher  der  in  das  Wort 

»qualen«  gelegte  dramatische  Ausdruek  tlberraseht.  Die  Ubrigen 

Sttlcke  der  Cantate :  zwei  Recitative  nnd  ein  kunstvoll  gearbeitetes 

Duett  fiir  Sopran  nnd  Bass,  in  dem  Oboe  und  Instrumcntalbass  ihr 

ganz  eignes  Gedankenmaterial  ausspinnen ,  bewegen  sich  in  einer 

allgemeineren  kirchlichen  Stimnuing.  Sonst  aber  greift  der  Stil  des 

Werkes  unverkennbar  ins  Oratorienhafte  hinttber  und  dieses  ist  es, 

was  dasselbe,  dem  auch  ein  sehr  bedeutender  rein  musikalischer 

Werth  innewohnt,  unter  Bachs  Cantaten  insbesondere  merkenswerth 

macht.  Es  verdient  Beachtung,  daB  in  ihm  der  Choral  ganzlich 

fehlt «). 

Nach  der  Predigt  wnrdc  an  den  hohen  Festtagcn  zur  Einleitung 

der  Communion  das  Sanctus  im  Figuralstile  mnsicirt  vrgl.  S.  100  . 

Es  liegt  cineAnzahl  solcher  von  Bach  componirter  Sa/trtus  vor,  unter 

welchen  ich  das  fur  den  ersten  Weihuaehtstag  1723  bestimmte  er- 

kennen  zu  kimnen  glaube.  Es  steht  in  Cdur,  wie  die  Cantate,  und 

ist  auch  fast  ebenso  instrumentirt ,  zeichiiet  sich  durch  cinen  fest- 

lichen,  glanzenden  Charaktcr  aus  und  wolbt  sich  im  Pleni  stmt  cocli 

ct  terra  zu  prachtvollen,  kreuzweis  laufenden  Bogen75). 

Die  A  u  (fit  h  rung  der  Cantate  "Christen  atzct  dicsen  Tag»  und 

des  zugehiirigen  Sanctus  wahrend  des  Yomrittagsgottesdienstcs  fand 

durch  den  ersten  Chor  in  der  Nikolaikirchc  statt.  In  der  Vesper 

wurde  die  Cantate  durch  densclbcn  Chor  in  der  Thomaskirche  wie- 

derholt,  nach  der  Predigt  aber  der  Lobgesang  Mariae  in  latcinischcr 

Fassuug  figwraliter  musicirt.  Zu  diescm  Zwecke  schrieb  Bach  scin 

groBes  Magnificat ',  welches  seit  es  wieder  allgemeiner  bekannt  gc- 

worden  ist,  unter  die  hochsten  Offenbarungen  seines  Genius  mit 

11  S.  AnhanK  A,  No.  14. 

75,  B.-G.  xi',  S.  r>!»  ff.  —  S.  Aiihang  A.  No.  9. 
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Recht  gez&hlt  wird 7(1  .  In  Veranlassung  derWeihnachtsfeier,  wclcher 

es  dienen  sollte ,  erweiterte  Bach  seine  durch  den  biblischen  Text  ♦ 

gegebenen  VerhaMtnisse ,  indem  er  vier  Gesangstttcke  an  passenden 

Stellen  einlegte,  deren  Texte  in  einer  ganz  besondera  Beziehnng  zu 

dem  Leipziger  Cultus  standen.  Er  sind  1  die  Anfangsstrophe  des 

Liedes  »Voni  Himmel  hoch«,  2}  der  Vers:  »Freut  eueh  und  jubilirt, 

Zn  Bethlehem  gefunden  wird  Das  herzeliebe  Jesulein,  Das  soil  eucr 

Freud  und  Wonne  sein«,  3)  das  Gloria  in  excelsis  deo,  4)  die  Zeilen : 

Virga  Jesse  floruit,  Emanuel  noster  apparuit,  Induit  carnem  homi- 

nis,  Fit  puer  delectabilis.  Allelttja.  Obgleich  diese  Texte  zur  Hftlfte 

deutsch,  zur  HUlfte  lateinisch  und  ohne  forniellen  Zusammenhang 

sind,  so  hat  sie  doch  Kuhnau  zur  Grundlage  einer  Weihnachts-Can- 

tate  gemacht  und  hierbei  genau  die  obige  Reihenfolge  gewahrt77  . 

Dieselbe  ist  innerlieh  wohl  begrtindet ,  indem  sie  die  Begebenheiten 

der  Christnacht  gleichsam  dramatisch  macht.  DaB  Bach  die  Texte 

unvermittelt  aus  dem  Kuhnauschen  Werke  entnahm ,  zeigen  mehre 

Merkmale  ganz  dentlich.  Eines  derselben  liegt  in  der  Fassung  des 

Engelgesanges  Gloria  in  ezcelsis.  Die  griechischen  Worte :  xal  bA 

77;;  siprjvT, ,  h  avDpaircoi;  eoooxi'a  sind  durch  die  Worte :  et  in  terra 
pax  hominibus  bonae  voluntatis  in  der  Vulgata  falsch  Ubertragen.  Es 

wird  hierdurch  der  Sinn  hineingelegt  entweder:  Friede  auf  Erden 

den  Menschen  die  eines  guten  Willens  sind,  oder:  Friede  auf  Erden 

den  Menschen,  welchen  Gott  geneigt  ist,  wahrend  es  in  Wirklichkeit 

bedeuten  soli :  Friede  auf  Erden  und  den  Menschen  ein  Wohlgefallen, 

wie  Luther  ganz  richtig  Ubersetzt.  Trotzdem  wurde  die  Version  der 

Vulgata  anch  in  den  protestantischen  Kirchen  und  namentlich  flir  die 

musikalische  Verwendung  der  Worte  fast  Uberall  beibehalten.  Wcnn 

die  Theologen  gegen  die  Cantoren  eiferten,  welche  ihre  Texte  mei- 

stentheils  den  pHpstlichen  Componisten  entlehnten  und  sich  oft  damit 

breit  machten ,  wie  die  Krahe  mit  bunten  Federn ,  auf  diese  Weisc 

IrrthUmer  einfUhrten,  oder  doch  aus  Unwissenheit  oder  Traglieit 

durch  den  Gebrauch  guthieBen ,  so  wurde  ihnen  nicht  rait  Unrecht 

7fi  B.-G.  xi',  S.  ff.  nHch  einer  von  Bach  spHter  vorgenommenen  Cber- 
arbeitung.  In  der  aufanglichen  Gestalt  erschien  es  liei  N.  Shnroek  in  B«nn 
schon  im  Jahre  1811. 

Die  Cantate  befindct  sich  in  Stimiuen  auf  der  Stadtbihliothck  zu 

Leipzig. 
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vom  Standpunkte  der  Musiker  aus  erwiedert ,  daB  die  Ubersetzung 

der  Vulgata  einen  tnelodisclieren  Rhy  thmus  habe  n) .  Ausnahmsweisc 

hat  indessen  Kuhnau  in  der  geuannten  Cantate  die  Lesart  der  Vul- 

gata  emendirt  and  das  dem  Griechisehen  entsprechende  bona  volun- 

tas eingesetzt,  und  Bach,  der  in  alien  seinen  andern  GVorta-Compo- 

Bitionen  bonae  voluntatis  componirt ,  hat  hier  das  Richtige  ebenfalls. 

Wie  aber  auB  der  musikaliBchen  Phrasirung  hervorgeht,  war  ihm 

entweder  der  Sinn  nicht  ganz  deutlich  oder  er  hat  Bich  ans  musikali- 

Bchen Grllnden  Uber  ilni  hinweggesetzt.  Indem  er  interpungirt :  et  in 

terra  pax  hominibus,  bona  voluntas  niihert  er  sich  dem  Ursinne  ohne 

ihn  doch  ganz  zu  treffen.  man  erkennt,  daB  ihm  die  Version  der  Vul- 

gata  im  Ohre  lag  und  er  einen  gegebenen  Text  schlankweg  in  Musik 

setzte .  ohne  auf  die  sich  daran  knttpfende  theologische  Streitfrage 

sonderlich  Acht  zu  haben.  Kin  zweites  Merkmal  hangt  an  den  Zeilen 

Virga  Jesse  u.  8.  w.  Dies  ist  ein  Fragment  eines  lUngeren  "Weih- 

nachtsgesanges,  den  Vopelius  vollstandig  mittheilt7"  .   Er  lautet: 

Virga  Jesse  floruit, 
Emanuel  noster  apparuit, 

hat  Kit  carnem  hominis, 

Fit  puer  delectabilis. 

Dotnttm  pudici  pectoris 

Ingreditur  Salvator  et 
Autor  humani  generis. 

Ubi  natus  est  Rex  gUtriae  ? 

Pastores  dirite! 

In  Bethlehem  Juda. 

Sause 9,1 ,  liebes  Kindelein. 

Eya,  Eya, 
Zu  Bethlehem  Juda. 

Virga  Jesse  floruit , 

Emanuel  nnster  apparuit, 

I  mi  mt  carnem  hominis, 

Fit  puer  delectabilis, 
Alleluja! 

Nur  die  letzten  Zeilen  also  hat  Kuhnau  henutzt  und  es  ware  ein  all- 

's; S.  Rango,  Von  der  Musica,  alten  und  neuen  Liedera  u.  s.  w.  GreiftV 
wald,  1694.  S.  22  ff. 

79;  Neu  Leipziger  GesanKbueh.  IH82.  S.  77  ff. 

SOj  »Sau8cn«  =  »in  Schlaf  Bingeu«  oder  »»ich  in  Schlaf  singen  laBsen* ;  tfe- 

brauchlith  noch  jetzt  in  der  niederdeutschen  Form  nsusen«. 

zed  by  Google 
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zu  seltsamer  Zufall,  wenn  Bach  unabhiingig  auf  denselben  Gedanken 

gekommen  sein  sollte.  Aber  auch  die  Reihenfolge,  in  welcher  Bach 

die  vier  Textabschnitte  dem  Magnificat  eingefligt  hat,  ist  genau  die- 

selbe,  in  der  sie  Kuhnau  zusammensetzte.  Es  wird  nicht  das  letzte 

Mai  sein  ,  daB  wir  Bach  so  wie  hier  Kuhnaus  Pfaden  folgen  sehen. 

Wie  er  die  Traditionen  seines  Geschlechtes  pflegte  und  hocbhielt.  wie 

er  alles  was  nedeutende  altere  nnd  gleichzeitige  Kunstler  geschaflFen 

batten  lernbegierig  ergriff,  so  war  er  auch  jetzt  weit  entfernt,  in  den 

Verhaltnissen,  wo  ein  groBer  Meister  vor  ihm  gewirkt  hatte,  init  Be- 

flissenhcit  neu  zu  erscheinen  oder  iin  GefUhl  Uberlegener  Kraft  die 

Arbeit  des  VorgUngers  unbeachtet  zu  lassen.  Innerlich  stand  er  frei- 

Hch  dem  Wesen  Kuhnaus  ziemlich  fern  und  eine  Fortsetzung  seines 

Werkes  konnte  nur  auBerlich  sein.  Sie  ist  aber  fUr  Bacbs  Charakter 

damn  nicht  weniger  bedeutsam.  In  diesem  Falle  hangt  Ubrigens 

Kuhnaus  Weihnachtsmusik  mit  gewissen  kirchlichen  Gebrftuchen 

Leipzigs  zusammen ,  welche  Bach  auch  um  ihrer  selbst  willen  inter- 

essant  sein  muBten.  Der  mitgetheilte  lateinisch-deutscheWeihnachts- 

gesang  kennzeichnet  sich  wenigstens  zu  einem  Thcile  als  ein  an  der 

Krippe  Christi  gesungenes  Wiegenlied  und  weil  der  Leipziger  Cantor 

Vopelius  ihn  in  sein  leipzigisches  Gesangbuch  aufnahm  wird  er  dort 

gebrauchlichgewesen  sein.  Althergebracht war  im christlichen  Gottes- 

dienst  dicSitte,  zurChristmette  in  der  Kirche  eine  Krippe  aufzustellen 

nnd  die  Vorgange  der  heiligen  Nacht  dramatisch  aufzufUhren.  Knaben 

stellten  die  Engel  dar  und  verkilndigten  die  Geburt  des  Heilandes, 

dann  traten  Geistliche,  die  Hirten,  ein  und  nilherten  sich  der  Krippe; 

andre  fragten,  was  sie  dort  gesehen  batten  [Pastores  dicite  ,  sie  gaben 

Antwort  und  sangen  an  der  Krippe  ein  Wiegenlied.  Auch  Maria  und 

Joseph  an  der  Krippe  wurden  dargestellt ;  Maria  fordert  Joseph  auf. 

ihr  das  Kindlein  wiegen  zu  helfen ;  er  erklart  sich  bereit  und  die 

Hirten  singen  ein  LiedMi.  Diese  Sitte  des  Kindleinwicgens,  welche 

sich  ganz  vereinzelt  bis  in  unser  Jahrhundert  erhalten  hat,  herrschtc 

im  Anfange  des  vorigen  Jahrhundcrts  auch  noch  in  Leipzig.  Sie  ge- 

hOrte  zu  den  Brauchen,  welche  der  Rath  im  Jahre  1702  abschaffen 

wollte    .   DaB  er  mit  diesem  Vorschlage  nur  sehr  wenig  Anklang 

hi)  Vrgl.  Weinhold,  Weihnacht-Spiele  und  Lieder.  Grnz,  1870.  S.  47  ff. 

h2)  »dHC  mchr  gemcltc  lateiniBche  Responsoria,  Antiphnnae,  Psalmcn,  hymni 

und  Colkctvn,  so  wol  die  znr  Weihnacht  Zeit  Ublichen  so  gonannten  Laude*  mit 
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fund,  ist  Bchon  bei  einer  andeni  Gelegenheit  gesagt  worden.  Insbe- 

sondere  der  Hraucb  des  Kindlcinwiegens  hat  zuverlUssig  zu  Bachs 

Zeit  noch  bestandcn ,  da  auch  in  seinem  Weihnachts-Oratorium  auf 

ihn  Bezng  genommcn  wird.  Weil  er  mit  den  Laudes  in  Verbindnng 

gebracht  wird,  kann  er  nur  am  Sehlufi  der  Mette  in  der  Nikolaikirche 

gellbt  worden  sein.  Dm  Wiegenlied,  welches  bei  dieser  Gelegenheit 

gesungen  zu  werden  pflegte,  ist  das  alte,  beliebte :  >\Toseph  ,  lieber 

Joseph  mein ,  hilf  mir  wicgen  mein  Kindelein « * v; .  Es  liegt  auf  der 

Hand,  dafi  der  Gesang  Virga  Jesse  floruit  fUr  denselben  Zweck  be- 

sHinmt  gewesen  sein  muB.  DaB  er  in  der  Leiptiger  Christmette 

wirklich  so  verwendet  worden  ist,  wird  zwar  nicht  ausdrttcklich  ge- 

sagt :  wie  aber  die  VerhSlrnisse  liegen  kann  man  es  mit  Bestimmt- 

heit  annehmen.  So  viel  ist  unter  alien  Umst&nden  klar:  die  von 

Kuhnau  zu  einer  Weihnachts-Cantate  zusammengeftlgtcn  und  von 

Bach  wieder  aufgegriffenen  Texte  spiegeln  jenen  alten.  naiven  und 

damals  noch  in  Leipzig  populHreu  Branch,  die  Engelbotschaft  und 

Anbetung  der  Hirten  in  der  Kirche  dramatisch  aufeuftihren.  im  idea- 

leren  Bilde  zurllck ,  sind  gewissermaBen  sein  poetisch-musikalischer 

Kiederschlag.  In  diesem  Lichte  angesehen  gewinnen  sie  ftlr  Bachs 

Magnificat  eine  besondere ,  die  Stimmung  dieser  miichtigen  Compo- 

sition erheblich  vertiefende  Bedeutung.  Vergleicht  man  die  vier 

Stflcke .  welche  sich  an  vier  verschiedenen  Stellen  in  das  Magnifieat 

hineinschieben  und  schon  durch  die  theilweise  dentsehen  Texte  wie 

auch  durch  ihren  poetischen  Inhalt  einen  Gegensatz  zu  demselben 

bilden ,  hinsichtlich  ihrer  Construction  mit  den  in  jenem  angewand- 

ten  Mitteln  und  Formen ,  so  springt  ebenfalls  eine  bedentende  Ver- 

schiedenheit  in  die  Augen.  AuBer  dem  Gloria,  welches  in  beschei- 

denem  MaBe  die  Instrumente  zur  Mitwirkung  heranzieht.  werden 

alle  Ubrigen  Satze  nur  vom  Continuo  begleitet81  .  Es  war  in  den 

lutherischen  Kirchen  von  Alters  her  beliebt.  zur  Weihnachtszeit  mit 

dem  .Joseph  lieber  Joseph  mein,  und  Kindlcin  wicgen.  forthin  hey  dem  iiffent- 

lichen  Oottesdienste  alhier  welter  nicht  gebrauchct  wllrden«.  S.S.'.U  n.!,!» 
und  die  daselbst  angefilhrten  Rathsacten. 

s:t  Man  findet  es  wieder  abgedruckt  auch  bei  Schtfberlein ,  Schatz  des 

liturgischen  Chor-  und  <Temeindegesanges.   Zweiter  Weil.  S.  H>4  ff. 

M  Beim  »Von  Himinel  hoch«  ist  nicht  einmal  dieser  notirt,  was  aber  nicht 

beweist,  daC  die  Orgel  nicht  mitgcspiclt  habc. 
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WechselchBren  zu  musiciren,  sei  e8  nun  zwiBchenChor  undGemeinde, 

oder  zwischen  kleinem  und  vollem  Chor,  wobei  dieselben  auch  firtlich 

von  einander  entfernt  zn  sein  pflegten  *5i .  Geschah  dies  anfanglich 

nnr  mit  ktirzeren  Licdabschnitten,  bo  dehnte  man  das  Verfahren  mit 

der  Zeit  audi  auf  langere  Stttcke  ans.  Tn  Leipzig  selbst  waren  Auf- 

fUhrungen  mit  respondirenden  Choren  nichts  seltenes  (vrgl.  8.  115). 

Nun  besaB  die  Thomaskircbe ,  in  welcher  das  Magnificat  zum  ersten 

Male  aufgefllhrt  wurde,  eine  Uber  dem  hohen  Chor  angebrachte,  also 

der  groBen  Orgel  gegenuber  befindliche  kleinere.  Wir  wissen ,  daB 

sie  nur  an  holien  Festtagen  gebraucht  wurde.  Wozu  wurde  sie  ge- 

brauciit?  Jedenfalls  doch  nur  zu  solclien  alternirenden  GesangBanf- 

fuhrungen.  Dalier  glaube  ich,  daB  Bach,  als  er  das  Magnificat  zum 

ersten  Male  zu  Gehflr  brnchte.  vom  Chor  der  kleinen  Orgel  herunter. 

dessen  beschrankte  Dimensionen  nur  fllr  eine  geringe  SSngerschaar 

und  wenige  InstrumentiBten  Platz  boten ,  jene  vier  Weihnachtsge- 

sange  ertonen  lieB.  Durch  diese  Annahme  erklart  Bich  am  leichtcstcn 

die  Art ,  wie  er  die  Partitur  derBelben  anlegte  und  wie  er  spater  mit 

ihnen  verfuhr.  Er  hat  sie  zwar  offenbar  zu  derselben  Zeit  wie  das 

Magnificat  componirt  un<l  mit  diesen  zusammen  als  ein  Gauzes  ge- 

dacbt .  aber  sie  doch  nicht  an  die  ihnen  bestimmten  Stellen  gesetzt. 

Sondern  sie  laufen  vom  zwOlften  Blatte  der  autographen  Partitur 

an  auf  den  untersten  nnbenutzten  Svstemen  der  Seiten  neben  dem 

Magnificat  her  und  sind  mit  Hinweisen  auf  die  Stellen  versehen ,  an 

welehen  sie  einznfugen  waren.  Wenn  sie  vom  Chor  der  kleinen  Orgel 

gcsnngen  werden  sollten ,  so  konnten  sie  nur  in  der  Thomaskirche 

gemacht  werden.  in  der  Nikolaikirehe ,  wo  am  Nachmittage  des 

zweiten  WeihnachtBtageB  die  Hauptmusik  war.  muBten  sie  fortblei- 

ben .  da  sich  hier  eine  solche,  oder  eine  fthnliche  geeignete  Ortlich- 

keit  nicht  befand.  Und  ferner:  wcil  auch  zu  Ostein  und  Pfingsten 

das  Magnificat  im  Figuralstile  musicirt  wurde  und  Bach  fllr  diese 

Feste  sein  Werk  jedenfalls  auch  vcrwcnden  wollte  (auBcr  diesem 

hat  er.  soviel  man  weiB .  nur  noch  ein  kleines  Magnificat  flir  Solo- 

Sopran  geBchrieben,  das  jedoch  einstweilen  verschollen  ist  ,  weil  die 

Zwischenstlicke  aber  nur  fUr  Weihnachten  paBten.  so  ist  es  begreif- 

85)  Beispicle  bei  Schiibcrloin  a.  a.  0.  S.  52  f.  und  S.  %  f. 
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lich ,  daB  er  bei  einer  spatercn  Uberarbeitung  dieselben  ganz  fort- 

lieB *«). 

Das  Magnificat  ist  fltr  fllnfstimmigen  Chor  componirt  mit  Be- 

gleitungvon  Orgel,  Streichquartett,  zweiOboen,  drei  Trompeten  und 

Pauken,  wozu  in  der  Uberarbeitung  noch  zwei  FlOten  gefltgt  sind. 

Der  Anfangscbor  ist  nur  liber  die  Worte  Magnificat  anima  mea  l)o- 

minum  gesetzt.  Seine  Form  ist,  auBerlich  betrachtet.  die  der  italia- 

uischen  Arie ,  wird  aber  erst  durch  einen  Hinblick  auf  die  Concert- 

form  ganz  veretandlich.  Gleich  die  Instrumental-Einleitung  ist  wenf- 

ger  im  Charakter  eines  Ritornells  als  in  demjenigen  eines  Concert- 

Tuttis  gehalten.  Wir  haben  frtlher  gesehen ,  wie  Bach  die  Form  des 

Concerts  aus-  und  umbildete M) ,  es  war  dies  eine  seiner  Hanptbe- 

strebungen  in  COthen ,  und  man  begreift  es  um  so  leichter ,  daB  er 

frisch  von  dorther  kommend  die  ihm  gelaufig  gewordene  Form  bier 

verwendete.  Zwei  gegensatzliche  Gedanken  sind  nicht  vorhanden, 

das  gesammte  Material  wird  im  Tutti  dargelegt,  dessen  jubelnden 

Charakter  das  Motiv: 

m 

feststellt  8Ri .  Doch  erweist  sicb  in  der  Behandlung  des  Chore  gegen- 
Uber  dem  Orchester  die  Concertidee  in  deutlicher  Weise  wirksam. 

Der  erete  Binwta  des  Chore  erfolgt  wie  der  eines  Solos  nnr  zum  be- 

gleitenden  Grundbasse  und  seine  melodische  Gestalt  klingt  an  den 

Anfang  des  Tuttis  an .  wie  das  ja  aucb  im  wirklichen  Concert  vor- 

kam.  Zwei  Takte  spiiter  fallt  das  Instrumentaltutti  von  neuem  ein, 

bricht  jedoch  nach  zwei  Takten  ab,  um  dem  Chor  Raum  zu  geben. 

sich  mit  einem  andern,  ebenfalls  dem  Tutti  entnommenen  Gedanken 

Mil  Sowohl  zu  der  crsten  Conception  als  zu  der  ftberarbeitung  besitzt  die 

kiiuigl.  Bibliothek  in  Berlin  die  autographen  Partituren.  In  letzterer  ist  das 

Werk  aus  Esdur  nach  T)  dur  transponirt,  auQcrdem  hinsichtlich  der  Instrumcn- 
tirung  bereichert,  in  der  Stiminflihrung  hier  und  da  ansgefeilt.  und  auch  in 

andern  Beziehungen  an  oinzolnenStellen  noch  vollkommener  gemaehtoder  doch 

abgeandort.  Diese  Oherarbeitung  hat  gegen  1730  start  gefunden.  —  Ober  das 

verschollene  kleine  Magnificat  s.  Rust  im  Vorwort  zu  B.-G.  xi1,  S.  XVIII.  — 
AuOerdem  s.  Anhang  A,  No.  14. 

s"   S.  Band  I,  S.  TA'A  ff. 
8S;  Ich  citire  in  der  Tonart  der  Bearbeitung. 

ed  by  Google 
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abermals  allein  hbren  zu  lassen .  Dann  setzt  es  seinen  Weg  bis 

zum  16.  Takte  seiner  Uesammtausdehnnng  und  zwar  in  Gesellschaft 

des  Chore  fort,  doch  so,  daB  dieser  im  musikalischen  Sinne  als  das 

untergeordnete  Element  erscheint.  Seine  Gange  schlieBen  sich  bald 

im  Einklange  bald  in  der  Octave  den  Instrumentalstimmen  an,  nicht 

zwar  ganz  auf  Selbstiindigkeit  verzichtend ,  .sondern  sich  loslOsend 

und  wieder  mit  ihnen  zusammenflieBend  in  Bewegungen  von  bewun- 

deraswerther  Leichtigkeit,  aber  ein  gleichberechtigter  musikaliseher 

Factor  wie  z.  B.  in  dem  Eingangschor  der  Cantate  »Argre  dich  o  Seele 

nicht«  ist  der  Chor  hier  keineswegs ;  nur  die  Bestimmnng  der  poeti- 

schen  Empfindung  —  freilich  das  in  hochster  Instanz  Entscheidende 

—  geht  von  ihm  aus.  Anders  liegen  die  Verhaltuisse  im  zweitenTheil. 

Hier  herrscht  der  Chor  auch  in  musikaliseher  Beziehung  und  verar- 

beitet  fleiBig  das  Motiv,  mit  dem  er  das  zweite  Mai  einsetzte ,  das 

Orchester  redet  nur  in  abgebrochenen  Satzehen,  die  dem  groBenTutti 

entnommen  sind,  wiederum  in  concerthafterWeise  hinein.  Derdritte 

Theil  gleieht  dem  ersten,  ausgenommen  daB  die  Entwicklung  von  der 

Unterdominante  in  die  Grundtonart  zurttekfUhrt;  die  letzten  15  Takte 

des  Instrumentaltuttis  werden  Nachspiel.  Urn  die  formbildnerische 

Kraft  Bachs  recht  zu  wurdigen ,  wolle  man  den  Chor  der  Cantate 

»Wer  sich  selbst  erh5hefc«  vergleichen,  in  welchen  ebenfalls  concert- 

hafte  Elemente  hineingearbeitet  sindM).  Die  folgendeArie  des  zwei- 

ten  Soprans :  Et  ezultavit  spiritus  mem  in  Deo  mlutari  meo  stent  — 

ein  bei  Bach  seltener  Fall  —  in  derselben  Tonart.  Sie  setzt  die  an- 

fangs  ausgedrttckte  Empfindung  fort,  leitet  sie  aber  aus  dem  Gebiete 

des  allgemeinen  Jauchzens  und  Frohlockens  hinUber  zu  einer  stille- 

ren,  kindlich-seligen  Weihuachtslust.  Wir  kennen  die  Art  wie  Bach 

diese  Empfindung  auszusprechen  wuBte,  zu  genau,  urn  sie  hier  nicht 

sofort  wiederzufinden91).  Uberdies  folgt,  um  ttber  die  Intention  des 

Componisten  jeden  Zweifel  zu  benehmen ,  unmittelbar  nach  dieser 

89  Man  vergleiche  hierzu  deu  ersteu  Satz  des  Violin-Concerts  in  Ednr. 

B.-G.  xxi »,  S.  21  ff. 

90;  S.  Band  I,  S.  025  f. 

91;  S.  Band  I,  S.  504  f.  und  S.  554,  und  im  Weihnachts-Oratorium  (B.-G.  V* 

namentlich  den  Choral  S.  37  ff.  —  In  der  Siinrockachen  Partitur-Ausgabe  d»>» 

Magnificat  fehlen,  wie  es  scheint  aus  Verseheu,  die  vier  letzten  Takte  des  An- 

fangs-Ritornells. 
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Arie  als  erstes  Zwischenstuck  der  Choral  »Vom  Himmel  hoeh  da 

koinm  ich  her*.  Der  Cunt  us  Jinnus  liegt  ira  Sopran:  der  Sat/,  ist 

vierstiminig  in  Pachelbelseher  Form  uud  wit  ersichtlicher  Liebe  und 

Hingabc  gearbeitet ,  die  Contrapunkto  sind  durchweg  aus  den  ver- 

kttrzten  Meiodiezeileu  gebildet ,  und  mit  groBer  Kunst  iraitatorisch 

geftthrt.  nur  einige  Male  ergeben  sich  etwas  gewagte  Harmonien. 

Auch  dieses  Stuck  steht  in  der  Haupttouart  und  schlieBt  sich  mit  den 

beiden  vorhergehenden  zu  einer  Gruppe  zusammen.  Man  vergegen- 

wartige  sich  ttberdies,  daB  der  CMioral  »Vora  Himmel  hoch«  zu  den 

Liederu  gehorte,  welche  in  der  Weihnachtevesper  von  der  Gemeinde 

vor  der  Predigt  gesungen  zu  werden  pflegten,  urn  die  ganze  Wirkung 

zu  ermessen ,  wenn  er  jetzt  inmitten  der  dem  unmittelbaren  Mitem- 

ptiuden  entrUckteren  lateinischcn  Gesange  aus  der  Hbhe  der  Kirche 

herab  in  die  Versammlung  hineiutonte.  Nun  werden  andre  WeiBen 

augestimmt.  Eine  Arie  des  ersten  Soprans  H  moll  ttihrt  die  Worte 

aus :  Quia  retpexit  humilitatem  andllae  suae.  Ecce  emm  ex  hoc  bea- 

tam  me  dicetU  {omnes  generation**} .  Dadurch  daB  die  Kirche  in  frtlhe- 

sten  Zeiten  schon  den  Lobgesang  Maria  in  die  Liturgie  aufnahm ,  ist 

ihm  allerdings  der  i>ersouliche  Charakter  abgestreift  worden  und 

auch  Bach  hat  ihn,  wie  seine  Corai>osition  beweist.  in  seiner  kirch- 

lichen  AllgemeingUltigkeit  aufgefaBt.  Andrerseits  fiibrten  ihn  jedoeh 

die  opernartigen  Formen  der  Kirchenmusik  wieder  zu  einer  scharfe- 

ren  Individualisirung  zurltck.  Wo  uberhaupt  eine  solche  merkbar 

wird  —  und  wir  werden  sie  noch  mehrfach  zu  constatiren  haben  — 

ist  sie  aber  niemals  dramatisch  durchgeftlhrt ,  sondern  bezieht  sich 

immer  nur  auf  einen  einzelnen  Fall ,  ein  einzelnes  MusikstUck.  Sie 

war  ihn  in  erster  Linie  Motiv  zu  musikalischen  Zwecken.  Cberall 

drang  Bach  in  die  tiefsten  biblischen  und  kirchlichen  Beziehungen 

seiner  Texte  ein ,  um  Anregungen  zu  neueu  Kunstgestaltungen  zu 

gewinneu;  aber  in  deren  Wahl  bestimmte  ihn  zunlichst  immer  das 

Gesetz  musikalischer  Zusammengehbrigkeit  oder  Gegens&tzlichkeit. 

Man  wird  bei  Bachschen  Compositionen ,  auch  wenn  man  die  iuner- 

sten  Beweggrtinde  einzelner  Theile  nicht  erkennen  sollte,  stets  dock 

den  Eindruck  ernes  runden,  in  sich  verstiindlicken  musikalischen 

Organismus  haben :  Auffassungen,  welche  vom  Nachstliegenden  und 

Gemeinverstandlichcn  abweichen ,  sind  niemals  derart,  daB  sie  als 

beunruhigeude  Uathsel  die  Harmonie  des  Ganzen  storten.  Aber  wie 
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wir  von  den  Bachschen  Sologesangen  sagen  muBten ,  daB  sie  unter 

einer  sicher  gefligten,  gleichmUBig  geebneten  FlRche  ein  leiden- 

schaftHch  wechselndes  Geftihlsleben  bergen ,  so  ist  auch  hn  Innern 

der  rubigen ,  einleuchtend  zweckmaBigen  Erscheinung  eines  mehr- 

theiligen  Ganzen  eine  FUlle  von  oft  ganz  verschiedenartigen  Kriiften 

thatig  und  das  eigenthtimliche  Weben  und  Walten  des  Bachschen 

Geistes  begreift  sich  vitflig  erst  durch  die  Aufdeckung  dieser  Kriifte 

selbst.   Die  Empfindung  der  ersten  Arie  war  kindliche  Weihnachts- 

frende  gewesen ,  bei  der  zweiten  ist  es  das  Bild  der  Mutter  Gottes. 

welches  den  Tondichter  begeisterte.  Kaum  durften  reine  Jungfrau- 

lichkeit,  Demuth,  schlichtern  empfundenes  GlUck  je  zu  vollendeterera 

Ausdrnck  gekommen  sein,  als  in  diesem  gleichsam  ins  musikalische 

tibersctzten  deutschen  Madonnabilde.  In  derGrundstimmung  einiger- 

maBen  verwandt  ist  die  H  moll- Arie  der  Cantate  »Alles  was  von  Gott 

geborenu  M) ,  doch  giebt  die  directe  Bezugnahme  auf  eine  Personlich- 

keit  ebensowohl  wie  die  zur  Begleitung  herangezogene  Oboe  d  amore 

der  Arie  des  Magnificat  eine  grtiBere  Innigkeit  und  einen  entschiede- 

neren  Charakter.  Die  obcn  eingeklammci-tcu  Worte  omnes  generatio- 

nes  singt  nicht  mehr  der  Solosopran,  sondern  der  Chor  nimn»t  sie  ihui 

vor  dem  Maude  weg ;  die  dramatische  Fiction,  welche  den  Charakter 

der  Arie  bestimmte,  wird  also  bereits  wieder  aufgegeben.   Der  uber 

jene  beiden  Worte  componirte  Chorsatz  ist  aber  nicht  minder  tiefsin- 

nig ,  nur  nach  einer  andern  Richtung  hin.   Es  bedingt  ihn  die  Vor- 

stellung  unzHhliger ,  von  einer  und  derselben  Idee  erfaBter  VOlker- 

massen.  Bezeichnend  genug  fUr  Bach  gewinnt  aber  diese  Idee  niclit 

in  einer  hyinnenartigen,  lobpreisendenForm,  welche  die  vorhergcheu- 

den  Worte  nahe  gelegt  hUtten,  Gestalt.   So  wUrde  vielleicht  HUudel 

verfahren  sein ,  der  unpers«nlichere  Bach  versinnlicht  nur  den  Ge- 

danken  einer  groBen  allgemeinen  Bewegung.  Diesen  aber  auch  mit 

einer  unubcrtrefflichen  Plastik.   Gleich  dadurch,  daB  das  Thema 

nicht  allein,  sondern  von  drei  bewegten  Sthnmen  Uberfluthet  eintritt. 

werdon  wir  wie  mitten  in  den  Strndel  hineingeschleudert.  Die  Durch- 

fHhrung  ist  keine  iugenartige ,  zuerst  ergreifen  die  verschiedcncn 

Stimmen  den  Grundgedanken,  wie  er  ihnen  eben  bequem  liegt,  spii- 

ter  Uberbieten  sie  sich  in  stufenweisen  Eintritten ,  endlich  thUnnen 

ft2  s.  B»ud  I.  S.  5M. 
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sie  sich  canonisch  ttber  einem  Dominant-Orgelpunkt  auf.  Ein  geist- 

voller  Ausleger  des  Magnificat  hat  (lie  Vermuth ung  geiiuBert,  Bach 

habe  hier  unter  der  Idee  der  welterschUtteraden  Macht  des  Christen- 

tluuiiH  gearbeitet ,  welche  die  Vfllkermassen  in  griramigem  K  ample 

gegen  einander  trieb  IJ) .  So  weit  mbehte  ich  nicht  gehen ,  zunachst 

deshalb  nicht  weil  ein  Tonbild  dieser  Intention  fur  die  Bestimmung 

des  ganzen  Werkes  nicht  passend  erseheinen  will,  welches  doch  dem 

Jubel  des  Wcihnachtsfestes  dienen  sollte.  Auch  habe  ich  bei  Auffllh- 

rungen  gefunden ,  daB  der  Charakter  dieses  Chors  wohl  ernst  und 

gewaltig  wogend  aber  nicht  eigentlich  wild  und  leidenschaftlich  ist. 

Bach  giebt  schon  in  Folge  seiner  niusikalischen  Natur  derartigen 

Gebilden  eine  erregtere  Haltung,  als  es  andre,  z.  B.  Handel,  thun 

wtirden.  Gewisse  Anderungen,  welche  er  bei  der  spUtereu  Bearbei- 

tung  grade  mit  diesem  Abschnitte  seiner  Com  position  vornahm.  schei- 

nen  mir  besouders  lehrreich.  Takt  6  und  folgende  vom  SchluBe  ging 

der  Bass  ursprUnglich  so : 

o  mnrs,    mnnes,  omnes  ge-ne-nt-ti  -  o-net; 

Uber  der  Fennate  blieb  der  zweite  Sopran  auf  d  liegeu ,  die  Instru- 

mente  schwiegen  von  hierab  bis  zuin  Eiutritt  des  vorletzten  Taktes. 

Auch  im  3.  Takte  vom  Anfaug  wurde  durch  diese  anfangliche  Fllh- 

rung  des  Basses : 

(generatio)  -  net 

der  Ausdruck  ein  herbcrcr.  Man  kann  nicht  anuehmen.  daB  Bach 

frllher  mit  dem  Chore  etwas  andres  habe  sagen  vvollen ,  als  spiiter. 

Technische  Grllnde  konnen  fltr  die  Anderungen  auch  nicht  verau- 

lassend  gewesen  sein.  Vielmehr  muB  er  gefunden  haben,  daB  der 

Ausdruck  hier  und  da  sein  Ziel  etwas  Uberflog  und  daher  gemaBigt 

werden  mllsse w4; .   Die  Uber  einen  Bohmschen  Basso  quasi  ostinato 

93)  Robert  Franz  in  seiner  gedankenroiclien  kleinen  Schrift :  Mittheilungen 

Uber  Johanu  Sebastian  Bach  s  -Magnificat     Halle,  Karmrodt.  1S(>3. 

94  Ich  niache  bei  (lienor  (Jelegeuheit  auf  einen  Schreibfehler  aufuierksani, 

welchen  Bach  beim  Notireu  der  Bearbeitung  in  diesem  Chore  begangen  hat  und 
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gebaute  Bass-Arie:  Quia  fecit  mihi  magna  qui  potens  est  et  sanctum 

namen  ejus  hellt  die  dunkler  gewordene  Stimmiing  wieder  auf  nnd 

vermittelt  den  Eintritt  des  Engelgesanges  »Frent  each  and  jubilirt«, 

darch  welchen  eine  zweite  Gruppe  abgeschlossen  wird.  JSinnvoll  ist 

dieserGesang  nur  zwei  Sopranen,  demAlt  and  dem  Tenor  zaertheilt: 

er  schwebt  in  Hchter  Hohe  Uber  der  dunkeln  Erde.  Dem  Continao  ist 

eine  eigne  fttnfte  Stimme  gegeben.  Vielleicht  erinnerte  sich  Bach 

des  alten  Branches,  Knaben  die  als  Engel  verkleidet  waren  mit  Weih- 

nachtsliedern  ia  die  Fest-Litnrgie  einzuftthren.  Das  schbne  Sttlck 

klingt  merkbar  an  Kahnans  Composition  an.  Bei  Bach  lautet  das 

Thema  des  ersten  Abschnittes : 

Freut  ench  and  ju  -  bi  -  lirt,  freut  each  und  ju 

bei  Knhnau : 

hi  -  lirt, 

Freut  ench  und  ju  -  hi  -  lirt.  ------- 

Der  Mittelsatz  ist  bei  beiden  von  sehr  herzlichem  Ausdrucke  (Kah- 

naa  schreibt  affettuoso  vor),  der  SchlnB  bei  beiden  ein  regelrechtes 

Fugato,  welches  Bach  indessen  weiter  ansgefUhrt  hat.  In  einera  fast 

ganz  homophonen.  sehr  melodischen  Zwiegesang  des  Alt  and  Tenor 

E  moll) ,  zu  welchem  gedampfte  Geigen  und  FlOten  begleiten .  wird 

die  Barmherzigkeit  Gottes  gepriesen :  die  Worte  timentibus  cum  bie- 

ten  Gelegenheit  mit  einer  geistreichen  Detailmalerei  in  interessanter 

Weise  abzuschlieBen.  Im  Gegensatz  hierzu  scliildert  der  Chor  Fecit 

derauch  iu  die  Ausgabe  der  Bach-Gcsellschaft  Ubergegangen  ist.  Takt«i,  zweite 
Halfte  steht  hier  ini  Alt : 

Wie  aher  die  niitgehcndc  Crete  FliJte  und  aufierdem  die  iilterc  Partitnr  in  der 

Altstimme  selbst  ausweisen,  mufi  es  heiGeu : 

."ji-itta.  J.  S.  Bach.  H. 14 
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potentiam  die  Macht  des  Herrn ,  welch c  den  mensch lichen  Ubermuth 

vernichtet  und  zum  dritten  Male  mllndet  die  Entwicklung  in  einen 

Gesang  der  Himmlischen  aus,  dieses  Mai  in  das  lateinische  Gloria 

in  excelsis  Deo.  Der  Chor  Fecit  potentiam  entwickelt  in  dem  Haupt- 

thema  eine  unwiderstehlich  vordringende  Energie  und  in  den  be- 

gleitenden  Accorden  sowie  in  dem  eignen  Rhythmus  der  Instrunien- 

talbasse  eine  niederdrtlckende  Wucbt.  Eiu  beachtenswerther  poeti- 

scherZug  offenbart  sicb  darin.  daB  die  Instrumente.  zu  zwei  Chflren 

gesondert,  die  contrapunktirende  Melodie  der  obersten  Stimme  : 

Fe  -cit   pa-  ten  -  ti  -  am 

auf  der  dritten  Note  in  der  Gegenbewegung  nachahmen  ,  als  ob  sie 

versinnlichen  wollten ,  daB  es  aus  der  Hand  des  Herrn  kein  Entrin- 

nen  giebt.  Unter  den  Ubrigen  frappanten  Einzelheiten  fesselt  vor 

Allem  der  ̂ /</<7Jo-SchluB ,  wo  durcb  den  gespreizten.  aufgeblahten 

UberroaBigen  Dreiklang  der  Sinn  der  Hoffartigen  mit  packenderWahr- 

heit  gezeichnet  wird.  Auch  bier  begegnet  wieder  ein  Fall,  wo  dem 

einzelnen  Textworte  das  Motiv  zu  einem  besondcrs  wirksamen  musi- 

kalischen  Schlusse  abgewonnen  wird.  In  spiiteren  Jahren  componirte 

Bach  zum  Feste  der  Heimsuchung  Mariae  ein  deutsches.  theilweise 

paraphrasirtes  Magnificat 9S) ,  in  welchem  ihm  dieselbe  Textstelle  zu 

ciner  ahnlichen  malerischen  AusfUhrung  Veranlassung  gab:  dort 

steht  sie  im  Recitativ  und  bildet  das  bei  RecitativschlUssen  beliebte. 

in  diesem  Falle  sehr  weit  ausgeftthrte  Melisraa  9«).  Eine  vierte  Gruppe 

wird  durch  zwei  Arien  und  das  als  Duett  behandelte  Virga  Jesse  ge- 

bildet.  Die  erste  Aric  bat  einen  sehr  energischen,  ja  gewaltsamen 

Charakter;  sie  hat  in  der  Bearbeitung  mancherlei  Veranderungen  er- 

95)  B.-G.  I,  Nr.  10. 

96)  Franz  a.  a.  0.  S.  19  f.  vormuthet,  Bach  habe  die  Worte  der  Vulgata 

mente  cordis  mi  miBverstandlich  auf  Gott  bezogen,  denn  es  wtirde  geschmacklos 

sein,  wenn  er  den  Sinn  der  Hoffartigen  mit  den  gewaltigsten  und  erhabensten 

Ausdrucksmitteln  seiner  Kunst  habe  verherrlichen  wollen.  Bei  dem  bibelkundi- 

genBach  ist  indesscn  ein  solehes  MiBverstiindniG  kaum  denkbar  und  sui  mtiPte 

es  auch  im  classischen  Latcin  heiGeu.  Der  Sinn  des  UbenuaGigen  Dreiklaugs 

scheint  mir  klar ;  die  Anregung  zu  dem  ganzon  ̂ (fo^i'o-Schlusse  empfing  aber 
Bach  nicht  aus  einer  vereiuzelten  Vorstellung,  welche  demselben  nur  eine 

eigenartige  Nuance  giebt,  sondern  aus  der  Grundidee  des  ToustUcks. 
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litten,  die  nur  znm  Theil  auf  praktischen  Grtlnden  beruhen  und  sich 

merkwttrdiger  Weise  nicht  immer  als  einleuchtende  Verbesserungen 

darstellen.  Fttr  die  zweite,  in  milder  Stimmung  gehaltene  Arie  hatte 

Bach  auch  in  der  Ulteren  Form  schon  FlSten  eingefllhrt.  Sehr  schiin 

ist  durch  eine  auffallende  Rhythmisirung  dem  Hauptgedanken 

ii¥irn-6r  U  c  fer  s- 
E  -  m    -    ri-m  -  tea 

der  Ausdruck  des  Verlangens  eingepriigt :  der  abbrechende  SchluB. 

eine  Illustration  der  Worte  dimisit  manes  ist  Neuerung  der  Uber- 

arbeitung,  ursprtinglich  waren  die  Flbten  bis  znm  letzten  Tone  fort- 

geftthrt.  Vom  Duett  sind  die  SchluBtakte  verloren  gegangen:  die 

Singstimmen  schwingen  sich  auf  und  nieder  liber  einem  langsam 

wiegenden  Continuo.  der  sich  Uhnlich  wie  in  der  Arie  Quia fecit  als 

ein  quasi  ostinato  erweist.  Bis  hierher  ist  es  vorzugsweise  die  naive 

Weihnaehtsfreude  gewesen,  welche  die  Grundstimmung  der  viel- 

gegliederten  Composition  bedingte.  Nachdem  das  letzte  der  eigent- 

Uchcn  Weihnachtslieder  verklungen  ist.  wird  ein  neues  Element  be- 

merkbar.  In  der  Vesper  wurde  Uber  die  Epistel  gepredigt ,  welche 

das  ErUisungswerk  Christi  als  den  Zweck  seiner  Menschwerdung 

hervorhebt.  Auf  dieses  deuten  in  dem  Text  des  Magnificat  allein  die 

Worte  Suscepit  Israel  puerum  suum  recordatus  misericordiae  suae  mit 

Bestimmtheit  hin.  Bach  hat  sich  die  Andeutung  nicht  entgeheu  las- 

sen.  Er  benutzt  die  \Vorte  zu  einer  Choralfiguration,  in  welcher  zwei 

Soprane  und  Alt  das  GeschUft  des  Contrapunktirens  Ubernehmen, 

wiihrend  eine  Trompete  in  der  Uberarbeitung  beide  Oboen  die  alt- 

kirchliche  Choralmelodie  des  Magnificat  zart  ertori*en  laBt.  Uber  den 

•Sinn  dieser  Form  ist  mehrfach  gesprochen  worden97  .  Bach  wendet 

sie  an .  wenn  er  eine  geheimniBvoll  unbestimmte  Empfindung  aus- 

drtlcken  will.  In  seinem  deutschen  Magnificat  hat  er  mit  offenbarem 

Ruckblick  auf  die  vorliegende  Composition  dieselbe  Textstelle  in 

derselben  Weise  behandelt.  Die  Wirkung  ist  aber  dort  nicht  ganz 

die  gleiche,  weil  die  Choralmelodie  schon  vorher  durch  den  Gesang 

zn  Gehor  gebracht  war,  und  auch  am  Schlusse  wieder  so  erscheint. 

In  dem  lateinischen  Magnificat  kommt  auBer  an  dieser  Stelle  der 

97)  S.  Band  I,  S.  454  f.  und  S.  537. 

14* 
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Choral  nicht  vor.  Er  klingt  daher  doppelt  ahnungsvoll,  in  seineni 

fremdartigen  Melodieverlauf  trttb  nndflchwermUthig,  das  ganze  Stuck 

aber  vermoge  seiner  hohen  I>age  wieder  scltsam  hell  und  visions- 

artig.  Wic  ein  Schatten  tiber  ein  sonnigcB  Feld  so  gleitet  es  durch 

die  frohe  Stimmung,  der  man  (rich  bisher  hingegeben  hatte  und 

welche  alsbnld.  in  einer  kraftigen  funfatimmigen  Fuge  ohne  eoncer- 

tirende  Instrumente.  auch  wieder  die  Oberhand  gewinnt.  Nach  kirch- 

lichem  Gebrauch  wird  das  Magnificat  mit  der  Doxologie  Gloria  patri 

et  jilio  et  spiritui  saticto,  sirttt  erat  in  pnncipio  et  nunc  ct  semper  et  m 

saecula  saeculorum.  Amen  geschlossen.  Uber  das  dreifache  Gloria 

hat  Bach  eine  sich  in  rollenden  Triolengnngen  imitatorisch  aufthur- 

mende  und  dann  in  breiten  Harmonien  zum  Stillstand  kommende 

Musik  von  seltener  Macht  und  Grolkrtigkeit  gesetzt.  Im  Sicut  erat 

greift  er  auf  den  Anfangschor  zurUck,  dessen  llauptniotive  noch  ein- 

mal  zu  einem  strahlenden  Bilde  zusammendraugend. 

Die  Kolle,  welche  dem  Magnificat  im  VespergottesdienBt  zuge- 

wiesen  war,  hat  auch  seine  auBere  Form  bedingt.  Vor  der  Predigt 

war  schon  eine  Cantate  aufgefUhrt  worden :  sollte  der  Gottesdienst 

sich  nicht  Uber  GebUhr  in  die  LUnge  ziehen,  so  durfte  Bach  sich  auf 

weite  Ausflihrungen  seiner  musikalischen  Gedanken  urn  so  weniger 

einlassen,  als  er  Uberdies  die  Absicht  hatte  den  Text  noch  durch 

vier  Weihnachtsgesiinge  zu  bereichern.  Durch  Knappheit  und  con- 

centrirte  Kraft  der  einzelnen  SUtze,  namentlich  der  Chore,  bei  groBem 

iMittclaufwand  und  lebhaft  anregendcr  aber  nicht  beunruhigender 

Mannigfaltigkeit  unterscheidet  sich  das  Magnificat  von  den  Ubrigen 

groBen  KirchenmuBiken  Bachs  in  scharfer  Weise.  Gleich  bedeu- 

tungsreich  an  sich  und  verheiBungsvoll  fUr  die  weitere  Wirksarakeit 

des  gewaltigen  und  seinem  eigensten  Elemente  zurUckgegebenen 

Genius  stent  es  am  Eingang  einer  neuen  fruclitreichen  Periode  seiner 

schiipferischen  Thiitigkeit. 

Waren  in  der  Cantate  zum  ersten  Festtag  die  GefUhle  der  Chri- 

stenheit  wiedergegeben,  welche  sich  im  frohen  Reigen  urn  den  Altar 

des  heilspendenden  Gottes  bewegt,  hatte  im  Magnificat  die  volks- 

thUmliche  Weihnachtsfreude  auf  dem  Hintergrunde  alter,  naiver 

Festgebriiuche  Ausdruck  gefundeu.  so  erscheint  in  der  Cantate, 

welche  wahrscheinlich  zum  zweiten  Weihnachtstage  1723  componirt 

ist.  Christus  als  der  in  die  Welt  gesandte  lichte  Held,  welcher  die 
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MUchte  der  FinstehiiB  bezwingt^ .  »Das  Licht  seheinet  in  die  Fin- 

sterniB  —  das  war  das  wahrhaftige  Licht ,  welches  alle  Menscheu 

erleuchtet.  die  in  diese  Welt  kommen  —  das  Wort  ward  Fleisch  und 

wohnete  nnter  ims.  und  wir  sahen  seine  Herrlichkeit.  eine  Herrlich- 

keit  als  des  eingebornen  Sohnes  vom  Vater  voller  Gnade  und  Wahr- 

heit.«  Diese  Grundgedanken  des  Evangeliums  tragen  auch  die  Cau- 

tate.  Sie  werden  durch  das  erste  Recitativ  zum  Theil  wOrtlich  repro- 

ducirt :  der  ihm  vorausgehende  groBe  Chor  grtindet  sich  auf  die 

Bibelstelle  1 .  Joh.  3,  8 :  »Dazu  ist  erschienen  der  Sohn  Gottes.  daB 

er  die  Werke  des  Teufels  zersttfre«.  Mehr  als  in  andern  Bachschen 

Cantaten  liegt  in  ihm  der  Schwerpunkt  des  Werkes,  da  der  Choral 

zwar  reichlicher  als  sonst  wohl  angewendet  ist  —  nicht  weniger  als 

drei  vierstimmige  Choralgesange  fmden  in  ihm  Platz  —  aber  mit 

•einer  Ausnahme  in  neueren,  dem  Gemeindegesange  ferner  geblie- 

benen  Melodien™).  An  Nenheit,  Ktlhnheit  und  Weite  des  Aufbaus 

Uberragt  er  alle  ChOre  des  Magnificat  und  der  Cantate  zum  ersten 

Christtag.  Das  Instrumentalvorspiel  ist  kein  eigentliches  Ritornell, 

sondcrn  tragt  einen  concerthaften  Charakter,  ganz  wie  im  ersten 

Chore  des  Magnificat,  in  welchem  Bach  seine  Schwingen  gleichsam 

zum  weiteren  Fluge  erprobt  zu  haben  scheint.  Was  die  Instrumente 

in  gedrangter  KUrze  vortragen,  wird  dann  vom  Chor  weiter  ausge- 

ftlhrt.  Auf  den  ersten  Blick  hat  es  den  Anschein,  als  arbeite  das 

instrnmentale  Vorspiel  in  einem  ganz  selbstandigen  Stoffe,  bei  ge- 

naoerem  Aufmerken  nberzeugt  man  sich.  daB  in  ihm  die  Motive  des 

Chore  wie  die  Frucht  in  der  Httlse  beschlossen  sind.  Der  erste  Chor- 

abschnitt  zeigt  ein  fast  ganzlich  homophones  Wesen,  in  kttrzesten 

herausfordernden  Abscbnitten  wechselt  er  zunachst  mit  dem  Orche- 

ster :  auf  den  trotzig  declamirten  Worten  »daB  er  die  Werke  des  Teu- 

fels zerettfre«  sammeln  sich  die  streitbaren  Massen,  sie  ziehen  sich 
 » 

98  B.-G.  VII,  Nr.  40. 

99  DaB  die  Melodie  »Schwing  dich  auf  zu  dcincm  Gott"  »Schtittle  deinen 

Kopf  irad  sprich-)  nicht,  wio  Winterfeld  mcint,  von  Bach  selbst  erfunden  ist, 

hat  L.  Erk  in  seiner  vortrefflichen  Ausgabe  der  Bachschen  Choralgesange,  Er- 
ster  Theil  S.  121  unter  Nr.  114,  nachgewiesen.  Der  SchluBgesang,  die  vierte 

Strophe  des  Keimann-Hamnierachmidtschen  »Freuet  cuch  ihr  Christen  alle-'. 

war  weniger  als  Getneindelied,  wie  als  geistliche  Chor-Arie  popular  geworden. 

Dor  erste  Choral  ist  die  dritte  Strophe  des  aus  dem  1<».  Jahrhundert  stammen- 
den  Weihnachtsliedes  »Wir  ChristenleuK 
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dann  zu  dem  bei  Bach  so  seltenen  Unisono  zusammen,  urn  nan  wie 

eine  aus  einem  Liehtcentrum  hervorbrechende  Strahlengarbe ,  vor 

der  die  Schatten  der  Nacht  entweichen,  nach  alien  Seiten  hin  Bicfe 

zu  ergieBen.  Wie  aus  dem  Vorepiel  der  erste  Theil  des  Chore,  so 

geht  aus  dieseni  wieder  die  nachfolgende  Doppelfuge  hervor.  Das 

erste  Thema  wird  durch  Verl&ngerung  gebildet,  das  zweite  wahrt 

die  anfanglichen  Werthverhiiltnisse.  Mit  unerhtirter  Kuhnheit  wird 

es  auf  der  unvorbereiteten  Septime  eingeflihrt,  das  erste  Horn,  als 

sei  biermit  noch  nicht  genug  geschehen,  verdoppelt  es  in  Sexten, 

und  ein  wildes,  siegesfrohes  KampfgetUramel  breitet  sieh  aus.  Dann 

geht  es,  genau  wie  iin  Magnificat,  von  der  Unterdominante  aus  in 

den  ersten  Theil  zurltck.  Wenn  gesagt  wurde,  dieser  Chor  stelle 

den  eigentlichen  Kern  und  Stamm  des  Ganzen  dar.  so  gilt  das  auch 

insofern,  als  seine  musikalischen  Elemente  ini  Verlauf  der  Cantate 

weiterwirken.  Nach  einer  Ubermttthig  hohnenden  Bass-Arie  »Hol- 

lische  Schlange  wird  dir  nicht  bange  h  hbren  wir  ein  Recitativ.  des- 

sen  Begleitungsbewegungen  in  gewissen  Instrumentalfiguren  des 

Chore  ihre  Quelle  haben,  und  auch  die  Motive  der  letzten  Arie 

weisen  auf  Grundelemente  dieses  machtvollen  MusikstUckes  zu- 

ruck1™). 

Auch  flir  den  dritten  Christtag  laBt  sich  eine  Cantate  bezeich- 

nen.  welche  wahrscheinlich  in  diesem  Jahre,  jedenfalls  in  der  ereten 

Leipziger  Zeit  coniponirt  wurde  und  zur  Auffllhruug  kam  101j .  Sie 

stent  wiederum  in  einem  scharfen  Gegensatze  zu  den  vorher  be- 

schriebenen  Weihnachtsmusiken.  Dem  Festereignisse  selbst  tritt  sie 

kaum  naher,  das  hatteu  die  vorhergehenden  Compositionen  zur  Ge- 

ullge  gethan.  In  paranetischer  Art  weist  sie  auf  die  Liebe  Gottes 

hin.  der  die  Menschen  zu  seinen  Kinderu  niachen  will,  und  auf  die 

unverganglichen  GuadengUter,  welche  Jesus  durch  seine  Mensch- 

werdung  ihnen.gebracht  hat.  Dies  bediugte  den  Ton  crnster  Samm- 

lung  und  gliiubiger  Hingabe.  welcher  das  Werk  durchdriugt.  Mit 

der  Cantate  »Dazu  ist  erschienen«  hat  es  die  reiche  Verwendung  des 

einfachen  Kirchenliedes  gemeinsani,  die  in  solcher  Ausdehnung  und 

Mannigfaltigkeit  sonst  nicht  der  Weise  Bachs  entspricht,  und  ihrer- 

seits  die  gleichzeitige  Entstehung  und  dieselbe  Dichterhand  andeutet. 

100-  S.  Anhang  A,  Xr.  15.         lul   B.-G.  XVI,  Xr.  04. 

Digitized  by  Google 
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Audi  hier  treten  in  den  Verlanf  des  Werkes  drei  verschiedene  Cho- 

rale hinein.  Der  erste  derselben,  die  letzte  Strophe  von  »Gelobet 

seist  du  Jesu  Christ"  folgt  unmittelbar  auf  den  Eingangschor,  eine 

schbne  ernste  Fuge  Uber  die  Worte  »Sehet,  welch  eine  Liebe  hat  un8 

der  Vater  erzeiget,  daB  wir  seine  Kinder  heiBcn«,  in  welcher  die 

Geigen  and  der  Posannenchor  mit  Cornett  die  Singstimmen  verstar- 

ken.  Die  Wirkung  dieses  Chorals  beruhte  zum  groBen  Theile  auf 

dem  Umstande,  daB  er  vor  Absingung  des  Evangeliums  von  der  Ge- 

meinde  angestimmt  war  und  somit  die  Empfindung  desselben  ihr  hier 

nochmals  im  verkliirteren  Bilde  entgegen  getragen  wurde.  Der 

zweite  Choral  besteht  in  der  ersten  Strophe  des  Liedes  »\Vas  frag  ich 

nach  der  Welt«;  er  schlieBt  sich  eng  an  ein  Alt-Keeitativ  an,  in  wel- 

chem  auf-  oder  absteigende  flUchtige  Bassgange  die  Unbestandig- 

keit  alles  Irdischen  andeuten.  das  »wie  ein  Rauch«  vergehen  muss. 

In  demselben  Sinne  hatte  Bach  frtiher  den  Orgelchoral  »Ach  wie 

flttchtig,  ach  wie  nich%<  contrapunktirt 102  ,  gestaltete  er  spater  den 

Eingangschor  einer  Cantate  Uber  diesen  Choral 103  und  arbeitet  er 

jetzt  die  nachfolgende  Sopran-Arie  aus.  Der  letzte  Choral  stent  am 

Schlusse.  die  ftlnfte  Strophe  von  »Jesu  meine  Freude*,  einem  Lieb- 

lingschorale  des  Meisters  m) . 

Da  Weihnachten  in  diesem  Jahre  auf  Sonnabend  fiel ,  gab  es 

keinen  Sonntag  nach  Weihnachten;  die  nachste  Musik  war  also  zum 

Neujabrsfeste  1724  zu  schreiben.  Unter  den  Neujahrs-Cantaten 

Bachs  ist  nur  eine ,  von  welcher  sich  mit  Bestimmtheit  behaupten 

lUBt.  daB  sie  zwischen  1724  und  1727  geschrieben  sei.  Es  ist  »Singet 

dem  Herrn  ein  neues  Lied«.  Sie  darf  also  an  dieser  Stelle  eingereiht 

werden105).  Der  erste  Chor  (Ddur  >/4)  baut  sich  Uber  Bibelworten 

auf.  die  dem  149.  und  150.  Psalm  entnommen  Bind.  Anfjinglich  wer- 

den die  Singstimmen  mehr  horaophon  und  massenhaft  verwendet, 

mit  den  Worten  »Alles  was  Odem  hat  lobe  den  Herrn«  beginnt  eine 

Fuge.  An  zwei  Stellen  treten  im  wuchtigen  Unisono  aller  Stimmen 

die  ersten  beiden  Zeilen  des  Chorals  »Herr  Gott,  dich  loben  win  in 

das  prachtvolle  TonstUck  hinein.  In  dem  zweiten  Stticke  machen 

sich  dieselben  Zeilen  im  vierstimmigen  Chorgesang,  von  Recitativen 

102  S.  Band  I,  S.  592  f.    103]  B.-O.  V1,  Nr.  20.    104  S.  Auhang  A,  Nr.  10. 

105  Ein  BruchstUck  der  autographen  Partitur  und  ein  Theil  der  Original- 
stimraen  auf  der  kuniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 
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durchwoben.  abermals  geltend.  Das  dritte  snick  ist  eine  Alt-Atie 

von  frQhlichem .  fast  tanzartigem  Charakter  and  knapper  Form 

(Adur  nur  das  Streichquartett  begleitet  Ein  Bass -Recitativ 

leitet  hinttber  zu  einem  warm  empfundenen  Duett  (Ddur6/*)  zwi- 

schen  Tenor  und  Bass  mit  concertirender  Violine  wJesus  soli  mir  alles- 

sein«,  und  nach  einem  zweiten  Recitativ  fttr  Tenor  macbt  die  zweite 

Strophe  des  Xeujahraliedes  »Jesu  nun  sei  gepreiset«  den  SchluB.  An 

Bedeutung  stebt  dieses  Werk  den  vorher  besprocbenen  Weihnachts- 

Compositionen  durcbaus  nicbt  nacb.  Bach  erachtete  es  ftlr  wttrdig. 

in  einer  Uberarbeitung  zum  25.  Juni  1730  der  Feier  des  ersten  Jubel- 

tages  der  Augsburgiscben  Confession  zn  dienen.  Die  erforderliehe 

Umdicbtung  besorgte  Picander.  Da  er  sie  in  seine  Werke  aufgenom- 

menhat106),  da  auBerdem  das  letzte  Recitativ  der  alteren  Fassung 

einen  abnlichen  Gedankengang  nimmt.  wie  er  am  Schlusse  des  fiir 

Neujahr  1725  bestimmten  StUckes  von  Picanders  »Erbaulichen  Ge- 

dankenu  zu  Tage  tritt 107  ,  so  ist  es  nicbt  unwabrscheinlich,  dafl  Pi- 

cander aucb  den  Text  der  Neujahrs-Cantate  dicbtete.  Aucb  erinnert 

jenes  letzte  Recitativ  lebbaft  an  das  crste  Recitativ  der  Rat h swab  1- 

Cantate  »Prcise  Jerusalem  den  Herrn«.  es  scheint  demnach,  daB 

hier  derselbc  Dicbter  thatig  gewesen  ist  fvrgl.  S.  173  f.  dieses  Bau- 

des).»°«; 
Mit  einer  neuen  groBen  Composition  erschien  Bacb  zum  Epipha- 

niasfeste.  das  'am  6.  Januar  gefeiert  wurde.  Sie  bezieht  sich  nicht 
auf  das  lebendige ,  anregungsreicbe  Evangeliura  ,  sondern  auf  die 

Epistel  des  Tages  und  ist  somit  mehr  fltr  die  Vesper  als  den  Haupt- 

gottesdienst  gedacbt.  Das  Auge  des  Propbeten  erblickt  die  Schaareu 

der  Volker,  Uber  welcbe  das  Licbt  der  neuen  Lehre  sich  verbreitet. 

die  Menge  am  Meer,  die  sich  zu  Christo  bekehrt  und  die  Macht  der 

Heiden,  welche  zu  ibm  kommt.  Leider  hat  der  Dicbter  diese  gro.B- 

artige  Vorstellung  nicbt  entschieden  genug  in  den  Mittelpunkt  ge- 

rlickt  und  den  grOBeren  Theil  des  ibm  zu  Gebote  stehenden  Raumes 

zu  bomileti8chen  Nutzanwendungen  verbraucht,  vielleicht  durch  den 

lehrbaften  Zweck.  welchen  die  Epistel  im  Gottesdienste  hat,  ver- 

leitet.  sicherlich  zum  Schaden  des  ganzen  Werks.  Vom  ersten  Reci- 

100;  Band  I,  S.  207  ff.  der  Gesaramtausgabe  seiner  Godicbte. 

107  Sainnilung  Erbaulicher  Gedanckeu.  Leipzig.  1723.  S.  78  ff. 

108  S.  Anhang  A,  Nr.  17. 
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tativ  an  zeigt  die  Cantate  »Sie  werden  aus  Saba  alle  kornmen*  wohl 

einen  ernsten,  angemessenen,  aber  nicht  einen  besonders  originellen 

Charakter  und  anch  der  SchluBchoral  leitet  nicht  abrundend  and  zn- 

sammenfassend  zu  der  Feststimmung  zurttck,  sondern  ftthrt  einen 

allgeraeinen  dnrch  die  letzte  Arie  angeregten  Gedanken  aus.  Warum 

Bach  nicht  wenigstens  in  diesem  letzten  Punkte  andernd  eingegriflen 

hat.  laBt  sich  nicht  sagen.  Man  wUrde  glauben  ki>nnen?  er  habe 

anch  seinerseits  der  epistolischen  Richtung  der  Cantate  Rechnung 

tragen  wollen,  wenn  nicht  dieselbe  im  Vormittagsgottesdienst  eben- 

falls  zur  Aufftthrung  kdmmen  muBte.  Der  Anfang  aber  —  ein  Chor 

Uber  den  letzten  Satz  der  Epistel  nnd  ein  unmittelbar  darauf  folgen- 

der  Choral  —  ist  von  hoher,  eigenthUmlicher  Sch5nheh.  In  dicht 

gedrangten  Haufen  zieht  es  heran  um  dem  Heiland  zu  huldigen. 

»Gold  und  Weihrauch  zu  bringen  und  des  Herren  Lob  zu  verkltndi- 

gena.  Zueret  auf  dem  Grundtone,  dann  auf  der  Dominante  breiten 

sich  die  Massen  der  Waller  aus,  die  in  engen  canonischen  Nachah- 

mungen  sich  fast  auf  die  Fersen  zu  treten  scheinen,  nur  spUrliche 

Lttcken  werden  in  dem  Gewimmel  der  nachfolgenden  Fuge  sichtbar. 

einstimmig  singen  sie  in  den  letzten  Takten  den  Ruhm  des  Herrn. 

Horner,  Floten  und  Oboi  da  caccia  geben  dem  TongemHlde  einen  fei- 

erlichen,  fremdartigen  Glanz.  DaB  hiernach  noch  der  kurze  Choral 

folgt  »Die  Konge  aus  Saba  kamen  dar«.  scheint  cine  befremdliche 

Disposition.  Nicht  sowohl  in  poetischer  Hinsicl\t,  denn  er  verhiilt 

sich  zum  Vorhergehenden  wie  ErfUllung  zur  Weissagung.  Musika- 

lisch  aber  drUckt  die  groBe  und  reiche  Form  die  kleine  und  einfache 

zu  Boden.  Es  ist  wieder  die  enge  Beziehung  zum  Gottesdienst. 

welche  dem  Auffalligen  Erklilrung  und  Berechtigung  giebt.  Der 

Festhymnue  zu  Epiphanias  war  Puer  natus  in  Bethlehem,  aus  dessen 

ins  Deutsche  Ubereetzter  vierter  Strophe  lieges  de  Saba  ceniunt  der 

genannte  Choral  besteht.  Durch  die  Wiederaufnahme  dieses  am 

Beginn  des  Gottesdienstes  vom  Chor  a  cappella  gesungenen  Hymnus 

bekommt  derselbe  ein  kirchlich  symbolisches  Gewicht.  das  hinreicht 

um  dem  grofien  Chore  die  Wage  zu  halten.  Er  ist  aber  an  dieser 

Stelle  sogar  mehr  als  berechtigt.  er  ist  nothwendig,  um  dem  Werke 

den  Tollen  kirchlich-festlichen  Charakter  aufzudrttcken.  Die  Reci- 

109;  B.-G.  XVI,  Nr.  65. 



tative  und  Arien  samrat  dem  Schlufichoral  tragen  wohl  ein 

liches  Geprage,  stehen  aber  mit  dem  Feste  in  einem  zu  lockeren  Zu- 

sammenhange.  Der  erste  Chor  giebt  dem  Grundgedanken  des  Festes 

eine  wunderbar  schone  kttnstlerische  Gestalt,  nahert  sich  aber  durch 

die  Art,  wie  in  ihm  eine  Begebenheit  musikalisch  verkorpert  wird, 

in  sehr  bemerklicher  Weise  dem  Oratorienstile,  dessen  unterschei- 

dendes  Merkmal  ja  darin  besteht,  dafi  er  die  durch  ein  EreigniB  ange- 

regte  Empfindung  ohne  den  Durehgang  durch  ein  kirchliches  Medium 

unmittelbar  zurErscheinung  gelangen  laBt.  Zwischeu  diesen  beiden 

Gegensiitzen  wirkt  der  Choral  nach  zwei  Kichtungen  bin  pracisi- 

rend:  die  allgemein  menschliche  Empfindung  beschrankt  er  ent- 

schiedener  auf  das  kirchliche  Gebiet,  der  allgemein  kirchlicben  Em- 

pfindung giebt  er  eine  direct  auf  das  Fest  deutende  Spitze.  Durch 

die  oratorienhafte  Haltung  berllhrt  sich  der  erste  Chor  mit  der  Weib- 

nachts-Cantate  »Christen  atzet  'diesen  Tag«.  Sie  sind  einander  aucli 
in  Einzelheiten  verwandt.  Wenn  es  im  ersten  Chor  der  Weihnachts- 

Cantate  lautet : 

^2 

und  in  der  Epiphanias-Cantate  als  Fugenthema : 

0^ 

m 

so  erkennt  ein  jedcr  denselben  Grundgedanken.  der  nur  eine  etwas 

verschiedene  Einkleiduug  erfahren  hat.    Auch  wird  dort  wie  bier 

von  Takt  27  an  dieser  Gedanke  canonisch  geflihrtno;. 

Das  nachstfolgende  Fest  des  Kirchenjahres  war  Maria  Keiui- 

gung.  Es  wurde  auf  den  2.  Februar  gefeiert,  im  Jahre  1724  also  am 

Dieustage  nach  dem  4.  Epiphaniassonutage.  Die  Musik ,  welche 

Bach  zu  diesem  Tage  gesetzt  zu  haben  scheint  —  »Erfreute  Zeit  im 

neuen  Bunde«ni,  — bietct  ein  Seitenstttck  zu  den  Eingangschoren 

<les  Magnificat  und  der  Cantate  zum  zweiten  Christtage,  ein  Gegen- 

UOj  S.  Auhang  A.  Nr.  IS. Ill   B.-Ci.  XX',  Nr.  M. 
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stuck  zu  der  Orgelweihcantate  vom  2.  November  des  vorhergehenden 

J  ah  res.  Hier  fanden  wir  eine  Cantate  in  Form  einer  Orchesterpartie, 

in  den  Choren  des  Magnificat  und  der  Weihnachts-Cantate  Nachbil- 

dnngen  der  Form  eines  ersten  Concertsatzes.  Die  Musik  zu  Mariii 

Reinigung  giebt  die  Form  eines  vollstandigen  italianischen  Concerts. 

Als  wollte  Bach  dies  dem  Htfrer  recht  zum  BewuBtsein  bringen,  fUhrt 

er  im  ersten  und  dritten  Satze  —  beides  Arien,  die  erste  fllr  Alt,  die 

andre  fur  Tenor —  eine  concertirende  Sologeige  ein.  Und  so  lebhaft 

wird  hierdurch  die  Mahnung  an  ein  Instrumentalconcert,  daB  man 

versucht  werden  kann  zu  glaubeu,  es  lage  wirklich  ein  solches  zu 

Grunde.  das  nachtraglich  fllr  den  kirchlichen  Zweck  umgearbeitet 

ware.  Dem  ist  nun  keinenfalls  so.  Die  Anweudung  der  Arienform 

wtirde  zwar  nicht  dagegen  sprechen,  da  diese  auch  in  wirkliehcn 

Bachschen  Conccrten,  wie  dem  E  dur-Violinconcert.  vorkommt.  Aber 

schon  die  regelrechten.  wenn  auch  nach  Weise  des  Magnificat  und 

der  Christeantate  ausgebildeten  Ritornelle  beweisen,  daB  es  sich  urn 

eine  Originalcomposition  handelt.  Die  Forra-Ubertragung  muB  eine 

meisterhafte  und  flir  die  betreffenden  Texte  durchaus  angemessene 

genannt  werden.  Die  Worte  des  alten  Simeon  enthalten  ein  dank- 

bares  Motiv  fUr  eine  Dichtnng,  welche  den  durch  den  Glauben  an 

Chri8tus  ge8icherten  seligen  Tod  behandeln  will,  und  massenhaft 

haben  die  Cantatendichter  sich  dieses  Motiv  zu  Nutze  gemacht.  In 

dem  vorliegenden  Texte  tritt  es  auch  wohl  auf,  aber  nicht  mit  durch- 

greifender  Bedeutung,  mindestens  ein  gleiches  Ge\vicht  erhalt  der 

Gedanke,  daB  der  Glaube  krftftigend  und  beglttckend  auch  fur  das 

irdiscbe  Leben  wirke.  Bach  ist  durchaus  von  diesem  Gedankeu  aus- 

gegangen,  und  um  ihn  zu  gestalten  war  namentlich  der  kraftvolle 

und  zugleich  geschmeidige  Charakter  eines  ersten  Concertsatzes  ein 

eben  so  vorzllgliches  wie  neues  Mittel.  Nicht  ganz  in  dem  MaBe  der 

gigueartigc  dritte  Satz,  hier  die  Te'norarie  'File  Herz  voll  Freudig- 
keit  vor  den  Gnadenstuhl  zu  treten<- :  das  gemeinsame  Moment  zwi- 

schen  Gedicht  und  Tonform  ist  in  dieser  Arie  zunachst  mehr  ein 

HuBerliches,  (lurch  die  Vorstellung  des  »Eilens«  hergestelltes,  in  der 

AusfUhrung  aber  entwickelt  sich  auch  hier  eine  spannkrUftige  und 

lebensmuthige  Natur.    Das  von  deu  beideu  Arien  eingeschlossene 

StUck  vertritt  gleichsam  die  Stelle  des  Concertadagios,  mehr  jedoch 

uur  durch  den  Gegensatz  zu  seiner  Umgebung  als  vermoge  der  eignen 
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Form.  Der  Lobgesang  des  Simeon  wurde  im  Leipziger  Cultus  als 

Yersikel  vor  der  Collecte  vom  Chor  gesungen  1  Vi) .  In  dem  zweiten 

Stuck  der  Cantate  greift  Bach  die  ersten  drei  Verse  desselben  auf. 

liifit  sie  vom  Bass  singen  und  durch  einen  selbstiindigen,  zweistim- 

migen  Instrumental  satz,  der  bald  strong  canonisch,  bald  frei  imita- 

torisch  sich  entwickelt,  begleiten.  Unterbrechend  treten  Recitative 

hinein.  Der  streng  kirchliche  Ausdnick  der  kunstvoU  contrapunk- 
tirten  alten  Melodie  setzt  den  Hbrer  zu  dem  ersten  und  dritten  Satze 

in  das  reckte  VerhaltniB.  Eine  schone  Wirkung  maeht  es.  daB  die 

Melodie  zu  den  drei  Versen  sich  nicht  in  derselben.  sondern  in  burner 

tieferen  Tonlagen  wiederholt,  ruhiger,  dunkler  werdend.  wie  die 

Todesempfindung  eines  »der  in  Frieden  dabinfahrt«.  Auf  die  Tenor- 

arie  folgt  noch  ein  kurzes  lleeitativ  und  dann  vierstiniinig  die  vierte 

Stropbe  des  Chorals  »Mit  Fried  und  Freud  ich  fahr  dahin«,  welcher 

wenn  audi  uur  in  der  Vesper  dieses  Festtages  das  stehende  Geinein- 

delied  war.  Es  ist  nicht  oune  Interesse,  auf  die  Tonarten-Ordnung 

der  einzelnen  Tbeile  der  Cantate  zu  acbten.  Der  erste  Satz,  die  Alt- 

arie,  stehtinFdur,  der  zweite,  die  Choralfiguration,  in  Bdur.  der 

dritte,  die  Tenorarie.  wieder  in  Fdur,  der  ahschlieBende  vierstim- 

mige  Choral  in  D  dorisch.  Bach  vermeidet  es  sonst,  in  Cantaten.  die 

nur  zwei  Arien  enthalten  und  deren  zweite  nicht  zugleich  den  SchluB 

der  ganzen  Composition  bildet,  beide  Arien  in  dieselbe  Tonart  zu 

bringen.  DaB  es  bier  geschah,  l>eweist  ebenfalls  wie  ihm  die  Form 

des  italianiscben  Concerts  vorschwebte.  Die  drei  ersten  Satze  bil- 

den  ein  musikalisches  Ganze  fUr  sich.  was  nachfolgt,  istmehr  UuBer- 

lich  angefugt113]. 

Was  Bach  auf  das  Fest  Mariae  Verkundigung  in  diesem  Jahre 

componirt  bat,  weiB  man  nicht.  I  Iter  die  Passionsniusik,  die  er  am 

Charfreitage  aufftlhrte,  gehen  wir  einstweileu  hinweg  und  wenden 

uns  dem  ersten  Ostertage  zu.  Ein  gewaltiges  Denkmal  steigt  vor 

uns  auf,  die  Cantate  »Christ  lag  in  Todesbanden« 1,4  .  Sicher  ist. 

daB  Bach  sie  in  den  ersten  Leipziger  Jahren  geschaffen  hat.  Ent- 

deckt  man  auBerdem.  daB  der  Klinstler  mit  ihr  in  Uhnlicher  Weise 

auf  Kubnau  Bezug  nahm,  wie  in  dem  Magnificat  zu  Weihnachten. 

112  Nach  Vopelius,  S.  112  f.  113]  S.  Anhnng  A.  Nr.  19. 

114)  B.-6. 1,  Nr.  4. 
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so  hat  ihre  Entstehnng  zum  9.  April  1724  einen  hohen  Grad  von 

Wahrscheinlichkeit ll6).  In  einer  Handeehrift  aus  deni  Jahre  1/393 

ist  eine  kirchliche  Composition  des  Vorgftngers  von  Bach  erhalten, 

welche  den  Choral  «Christ  lag  in  Todesbandenu  ebenfalls  zum  Mit- 

telpnnkte  nimmt116).  Anfang  und  SchluB  machen  die  erste  und  die 

letzte  Strophe  des  Kirchenliedes,  in  der  Mitte  steht  freie  Dichtung 

in  Kirchenliedform,  welche  die  Grundgedanken  des  Kirchenliedes 

paraphrasirt.  Eine  Instrumental  sonate  in  alter  Form  bildet  die  Ein- 

leitung,  die  erste  Strophe  tragt  der  Sopran  allein  vor  nnter  Beglei- 

tung  von  zwei  Zinken  und  einem  Continuo  in  folgender  Bewegung : 

daran  schlieBt  sich  untnittelbar  ein  lebhaftes  vierstimmiges  Halle- 

lujah. Wer  die  ersten  Theile  der  Bachschen  Cantate:  die  kurze  In- 

strumentalsinfonie,  die  Comjiosition  der  zweiten  Strophe,  das  Halle- 

lujah am  SchluB  der  ersten  Strophe  dagegen  halt,  bemerkt  sogleich, 

daB  Bach  durch  Kuhnaus  Werk,  welches  er  unter  den  Musikalien 

des  Thomanerchors  vorgefunden  haben  wird,  sich  anregen  lieB.  Die 

speciell  musikaiische  Anregung  erstreckt  sich  nicht  Uber  die  ersten 

Satze  hinaus.  Aber  die  ganze  Cantate  legt  ZeugniB  ab  von  einem 

gefiissentlichen  ZurUckgreifen  auf  alterthUmliche  Ausdrucksformen, 

die  im  ubrigen  Bach  lUngst  hinter  sich  zurttckgelassen  hatte.  Sie 

steht  in  dieser  Beziehung  unter  seinen  Werken  unvergleichbar  da. 

Man  darf  es  deni  Tiefsinne  des  Ktinstlers  wohl  zutrauen,  daB  er 

hiermit  noch  mehr  bezweckte,  als  seinem  geachteten  Vorgllnger  nach- 

zueifern  und  ihn  zu  uberbieteu.  Die  Melodie  des  Chorals  gehbrt  zu 

den  alleraltesten ,  sic  ist  eine  leicht  erkennbare  Umgestaltung  des 

schon  im  12.  Jabrhundert  bekannten  Gesanges  »Christ  ist  erstandenc 

Wenn  dem  Componisten  das  hohe  Alter  der  Melodie  bekannt  war, 

was  doch  sehr  wohl  denkbar  ist,  so  muBte  es  ihm  nahe  liegen,  der 

ganzen  aus  ihr  entwickelten  Composition  den  Charakter  des  Alter- 

thUmlichen  aufzupragen,  und  dieses  glaubtc  er  am  sichersten  durch 

die  Anwendung  und  Erneuerung  von  Formen  zu  thun.  tnit  denen 

115)  S.  Anhang*  A,  Nr.  20. I  Ifl)  Auf  der  kiiniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 
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seine  Zeit  zwar  noch  nicht  aus  aller  Verbindung  getreten  war,  die 

sie  .aber  doch  schon  als  veraltete  ansah.  Da  im  Hauptgottesdienste 

sowohl  »Christ  lag  in  Todesbandenu  als  auch  "Christ  ist  erstanden« 

und  in  der  Vesper  das  erstere  Lied  abermals  von  der  Gemeinde  der 

Nikolai-  und  Thomaskirche  gesungen  wurden  (s.  S.  107) .  die  Melodie 

also  mehr  als  an  andern  Festen  den  Kern  der  Festempfindung  aus- 

spracb.  so  zwang  er  hierdurch  die  Stimmung  des  gesammten  Gottes- 

dienstes  in  seine  Babn.  Gleich  in  der  Zusammensetzung  des  Orche- 

sters  erkennt  man  den  altertbtimlichen  Zng.   Das  17.  Jabrhundert 

bevorzugte  bekanntlich  die  fUnfstimmige  Harmonie  fast  vor  der  vier- 

stimmigen  und  gesellte  deshalb  den  zwei  Violinen  gern  auch  zwei 

Bratschen.  Bach  ist  dieser  Sitte  in  einigen  frUberen  Cantatcn  eben- 

falls  noch  gefolgt.  so  in  der  Adventsmusik  »Nun  koram  der  Heiden 

Heiland«  aus  dem  Jahre  1714.  der  Ostennusik  »Der  Himmel  lacht. 

die  Erde  jubiliret«  vom  Jahre  1715;  in  der  noch  frtiheren  Sexage- 

simae-Cautate  »Gleichwie  der  Regen  und  Schnee  vom  Himmel  ftfllK 

finden  sich  vier  Bratschen.  indem  die  heiden  Violinen  ganz  fehlen. 

Leipziger  Cantaten  weisen  nur  ausnahmsweise  noch  zwei  Bratschen 

auf.  eine  dieser  Ausnahmen  ist  die  vorliegende.  Andre  als  Streich- 

In8trumente  sind  nicht  herbeigezogen,  nur  der  Posaunenchor  rait  dem 

zngehOrigen  Zink  verstiirkt  in  einigen  Satzen  die  Singstimmen.  Der 

Componist  enthiilt  sich  ferner  aller  madrigalischen  Musikformen. 

auch  des  Arioso  und  Uberhaupt  jeglichen  Sologesanges.  Als  Text 

dient  ihm  ausschlieBlich  das  siebenstrophige  Kirchenlied  Luthers. 

dessen  Melodie  er  in  ebensoWel  Abschnitten  in  stets  neuer  Weise 

verarbeitet.  die  einzige  unter  Bachs  KirchenmuRiken.  welche  durch- 

aus  in  jenem  Wortverstande  Choralcantate  ist.  wie  Buxtehude.  Pa- 

chelbel  und  Bachs  AmtsvorgUnger  in  Leipzig  dereu  componirten  U7i. 

Ganz  im  Stil  der  Buxtehudeschen  Kirchenmusik  bewegt  sich  die  ein- 

leitende  Sinfonia,  und  es  muB  dahin  gestellt  bleiben.  ob  Bach  sich 

absichtlich  in  die  Ausdrucksweise  einer  frllheren  Zeit  zurUck  ver- 

setzte,  oder  ob  eine  eigne  Jugendarbeit  die  Grundlage  abgab.  Die 

von  der  ersten  Violine  zu  Gehbr  gebrachte  Melodie : 

117;  S.  Band  I.  S.  303  ff. 
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der  in  den  beiden  ersten  Takten  licgende  Ausdruck.  die  Wieder- 

holungen  derselben  Wendungen.  das  stockende  Fortschreiten,  die 

motivische  Zerpflttekung  der  gleichsam  nur  im  VorUbergehen  aufge- 

grifiFenen  ersten  Choralzeile.  endlicb  die  sehr  geringe  Ausdehnung 

des  nur  1 4  Takte  ziihlenden  StUckes,  alles  dieses  ist  Bachs  entwi- 

ckelter  Schreibweise  so  fremd.  daB  die  letztere  Annabme  Wei  Wahr- 

scheinlichkeit  fur  sicb  hat.  Von  den  sieben  Choralstrophen  erfUhrt 

eine  jede  ihre  besondere  Bearbeitung.  Die  Pachelbelsche  Form  ist 

der  ersten  und  vierten  Strophe  gegeben.  FUr  sie  ist  der  voile  Chor 

beschftftigt,  das  eine  Mai  mit  das  andre  Mai  ohne  selbst&ndig  bc- 

gleitende  Instrumente :  dort  liegt  der  Cantus firmus  im  Sopran,  hier 

im  Alt.  In  der  zweiten,  Strophe,  fur  Sopran,  Alt  und  Continuo,  wer- 

den  die  Zeilen  nach  BiJhms  Manier  motivisch  zerlegt  und  zerdehnt. 

Die  dritte  Strophe  ist  deni  Orgeltrio  nachgebildet.  von  den  Singstim- 

men  wird  nur  der  Tenor  beschaftigt,  welcher  den  Cantus  Jirmus 

ftthrt.  Dagegen  singt  die  fUnfte  Strophe  der  Bass  allein.  die  Melodie 

liegt  in  der  ersten  Violine  des  begleitenden  Streichorehesters.  Doch 

werden  die  Zeilen  nicht  unmittelbar  an  einander  geschlossen,  son- 

dern  durch  Zwischenspiele.  bei  denen  die  erste  Violine  selbst  mit- 

thUtig  ist.  gesondert.  Diese  Zwischenspiele,  sowie  den  zum  Vorspiel 

gelassenen  Raum  benutzt  der  Singbass.  uin  scinerseits  die  betref- 

fende  Zeile  vorher  erklingen  zu  lassen,  wahrend  er  zu  den  Abschnit- 

ten,  wo  die  Melodie  instrumental  auftritt.  contrapunktirt.  Auf  diese 

Weise  hort  man  jede  Zeile  zweimal  und  hort  sie  auch  in  denselben 

Zeitwerthen.  DaB  der  eigentliche  Vennittler  des  Chorals  die  Instru- 

mente sind  und  nicht  der  Gesang.  erkennt  man  nur  aus  der  Ton- 

stufe,  auf  welcher  er  bei  jenen  erscheint.  Auch  in  diesem  Abschnitte 

finden  sich  an  inhaltschweren  Stellen  jene  Erweiterungen  der  Me- 

lodie in  BiJhms  Manier.  Die  sechste  Strophe  gehiirt  dem  Sopran  und 

Tenor.  Der  Vortrag  des  Chorals  ist  zwischen  sie  vertheilt :  die  er- 

sten beiden  Zeilen  erhalt  der  Tenor,  die  dritte  und  vierte  der  Sopran. 

die  fUnfte  darauf  der  Sopran  und  die  sechste  der  Tenor,  an  den  letz- 

ten  betheiligen  sie  sich  zusammen.  Der  Wechselgesang  ist  ein  sol- 

cher  aber  nur  rllcksichtlich  der  Choralzeilen .  Ubrigeus  sind  beide 

Singstimmen  meistens  gleichzeitig  thatig.  indem  die  nicht  melodie- 
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ftthrende  contrapunktirt.  vor  den  ersten  beiden  Strophenpaaren  auch 

die  Melodie  vorspielartig.  aber  auf  der  Stufe  der  Oberquarte  oder 

Unterqninte,  vorsingt.  Mit  der  siebenten  Strophe  tritt  dann  wieder 

der  voile  Chor  zuni  einfaehen  SchluBgesange  zusammen.  An  alter- 

thUmlichen  Zttgen  fehlt  es  auch  in  diesen  Choralbearbeitungen  nicht. 

Sie  liegen  theils  in  den  mehrfachen  Nachbildnngen  des  Bfihmschcn 

Choraltypus,  theils  in  gewissen  Combinationen  der  Instrumente  im 

ersten  Chor.  WaMirend  zweite  Violinc  und  Bratschen  meistens  mit 

den  Singstimmen  gehen,  liiuft  die  erste  Violine  auf  eignem  Wege 

liber  der  gesanimten  Tonmasse  dahin.  Indem  sie  in  die  Art  ihrer 

Bewegnng  auch  die  zweite  Violine  hinein  zicht,  entwickelt  sich.  ein 

Tonspiel,  wie  wir  es  in  Bachs  altesten  Cantaten  melirfach  gefunden 

haben1,s).    Auch  die  Einsatze  der  Streichinstrumente  im  zweitcn 

Takt  erinnern  an  Buxtehudes  nur  auf  Klangfulle  gehende  Tenden- 

zen.  die  von  einer  thematischen  Bedeutung  der  Tonreihen  absehen. 

Andrerseits  aber  zeigt  die  Cantate  einen  Reichthum  von  choralischen 

Gestaltungen ,  wie  er  den  Ulteren  Meistem  noch  nicht  entfernt  zu 

Gebote  stand.  Ebensowenig  hatten  sie  eine  Ahnung  von  dem  poe- 

tisch  kirchlichen  Tiefsinn,  dem  man  auf  Schritt  und  Tritt  begegnet. 

Der  Typus  des  Anfangschors  ist  zwar  der  Pachelbelsche,  doch  nicht 

in  den  beiden  ersten  Zeilen,  da  gleich  mit  dem  ersten  Tone  der  Can- 

tus  firmus  einsetzt  und  eine  thematische  Anlehnung  der  contrapunk- 
tirenden  Stinimen  an  ihn  kaum  bemerkbar  ist.  Wenn  aber  diese  nun 

zur  Einleitung  der  folgenden  Zeilen :  «der  ist  wieder  crstanden  und 

hat  uns  bracht  das  Leben«  einen  breiten  fngirtcn  Satz  anstimmen, 

den  endlich  der  Sopran  mit  der  verlangerten  Melodie  krfint ,  wenn 

a  lies  anfangt  sich  zu  strecken  und  zu  dehnen  und  von  innerem  I .  ben 

Uberqnillt.  so  merkt  man,  welche  tiefe  poetische  Empfindung  hier 

die  herkOmmliche  Form  durchdrang  und  durchbrach.  Die  Zerdeh- 

nung  der  Zeilen  in  der  zweiten  Strophe  geschieht  zuniichst  nach 

MaBgabc  eines  alteren  Choralty])us.  Aber  auch  er  muB  einer  poeti- 

schen  Idee  dienen.    "Wer  die  einzelnen  Perioden  aufmerksam  be- 

trachtet,  sieht  leicht.  daB  sie  meistens  flinftaktig  oder  fUnftehaib- 

taktig  sind.  Der  Text  sagt  von  der  Ohnmacht  der  Menschen  gegen 

den  geistigen  Tod,  der  6ie  niedergezwungen  hat  und  gefangen  halt. 

I  IS  S.  Buml  I.  S.  440,  44S  f.  und  B.-G.  XXIII,  S.  109  ff. 
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Deshalb  also  diese  matten,  geknickten  Rhythmen.  die  sich  wie  ein 

schwerer  Bann  ttber  dem  Ganzen  lagern.  In  der  sechsten  Strophe 

dasselbe  Kunstmittel,  aber  zu  welch  anderm  Zwecke !  »So  feiern  wir 

das  hohe  Feat  Mit  Herzensfreud  and  Wonne.  Das  uns  der  Herre 

seheinen  lUBt,  Er  1st  selber  die  Sonne«,  singt  der  Dichter,  und  liinter 

jedein  Melodieabschnitte  fUllt  es  wie  ein  langer  Lichtschein  auf  die 

durehmessene  Halm .  Die  Behandlungsart  der  fUnften  Strophe  haben 

wir  mehrfach  als  das  Ausdrucksraittel  einer  mystischen  Empfindiing 

bezeicbnet.  Sie  ist  es  auch  bier,  wo  es  sicb  urn  die  geheimniBvollen 

Beziehungen  zwischen  dem  Osterlanime  des  Passahfestes  sammt  sei- 

ner scbittzenden  Kraft  und  dem  Opfertode  Christi  bandelt.  Die  In- 

strumente.  wie  ein  unsichtbarer  Cbor,  tonen  das  Mysterium  weiter. 

von  welchem  der  Bass  redet.  Aber  er  redet*  von  ihm  nicht  wie  ein 

katbolischer  Priester,  sondern  rait  pcisonlicher,  protestantischer  An- 

tbeiluahine.  Das  geht  aus  der  Innigkeit  lienor,  mit  welcher  rich 

Bach  in  die  einzelnen  Vorstellungen  des  Textes  versenkt.  Der  Bc- 

griff  des  Kreuzes  wird  durch  ein  schmerzvoll  verrenktes  Melisma, 

der  des  Todes  durch  eineu  verminderten  Duodeciraensprung  in  die 

nachtige  Tiefe ,  der  des  Uberwundenen  W'Urgers  durch  ein  mehre 
Takte  hindurch  ausgehaltenes,  beinahe  prahleriscbes  d  eindringlich 

gemacht :  Takt  43  f.  und  52  f.  ahmt  die  Stimme  gar  die  Bewegung 

des  »Zeichnens«  nach.   Uberhaupt  ist  die  Cantate  an  malerischen 

ZUgen  reich.  Im  dritten  Vers  wird  die  »Todesgestalt«,  welche  allein 

Ubrig  bleibt,  wahrend  alle  wirkliche  Macht  dem  Tode  genommen  ist, 

durch  eine  wie  beschamt  und  verlegen  sich  hinwegdrllckende  Cou- 

trapuuktirung  vereinnlicht.  »Die  Schrift  hat  verklindigt  das  Wie  ein 

Tod  den  anderu  fratt,  Ein  Spott  aus  dem  Tod  ist  wordcn«  heiBt  es  im 

vierten  Vferse :  nachdrUcklich  und  machtvoll  wie  Heroldsrufe  lasseu 

sich  zu  der  ersteu  Zeile  die  contrapunktirenden  Stimmen  vernehmen. 

zur  zweiteri  wel>en  sie  ein  enges  canonisches  Netz,  in  welchem  eine 

Stimme  die  andre  gleichsam  verschluckt,  in  der  dritten  uratanzen 

sie  siegesfroh  und  hiihnend  den  (Junius firmw.  Dicser  gclangt  in  der 

vierten  Strophe  dadurch  zu  einer  ganz  eignen  Wirkung.  daB  er  nicht 

in  der  Grundtonart,  sondern  der  Tonart  der  oberen  Quintc  erkliugt: 

daa  KUhne  und  Frappirende  dieser  Combination  dient  offenbar  auch 

einer  poeti  schen  Idee,  denn  »es  war  ein  wunderlicher  Krieg  da 

Tod  und  Leben  ruugciM.  LiiBt  man  die  Cantate  als  (ianzcs  an  sich 

.Spitta,  J.  S.  !l»<-h.  (1.  15 



vorllberziehen.  so  ist  in  Folge  der  stetig  festgehaltencn  Choralme- 

lodie?  der  stetig  festgehaltenen  E moll-Toiiart.  der  durchweg  tiefen 

und  dunkeln  I^age  der  Eindrnek  zunUchst  ein  etwas  einfonniger. 

Er  belebt  sich  erst  bei  ticferem  Eiudringcn,  bewahrt  sich  dann  aber 

auch  als  ein  uucrschbpflicu  maunigfaltiger.  Ein  trttbes  Licht  liegt  auf 

der  Curtate,  wie  vora  nordischen  Himinel.  sie  ist  knorrig  und  doch 

majestatisch  gewachsen  wie  die  Eichen  des  deutschen  Waldes.  In- 

deni  alle  italianischen  Formen  in  ihr  feblen,  triigt  sie  ein  exclusiv 

nationales  Gepriigc.  Unter  sildlicher  Sonne  konnte  ein  Kunstproduct 

nieht  reifen,  in  welchem  das  Frlthlinggfest  der  Kirche,  das  jubel- 

volle,  hoffnungsreiche  Ostem  mil  solch  dttstern  PraebtklHngen  ge- 
feiert  wird. 

Die  Cantaten,  welche  Bach  zum  zweiten  nnd  dritten  Ostertage 

des  Jahres  1724  schrieb,  ebenso  die  fttr  das  Himmelfahrtsfest  be- 

stimmte.  sind  verloren  gegangen.  Dagcgen  liegen  wieder  fur  den 

crsten  und  dritten  Ptingsttag  sowie  fltr  das  Trinitatisfest  Cantaten 

vor.  die  wabrscheinlieh  in  dieses  Jabr  und  richer  in  die  erste  Leip- 

ziger  Zeit  fallen.  Dem  ersten  Pfingsttage  gehiirt  die  Musik  »Er- 

schallet  ihr  Lieder,  erklinget  ihr  >Saiten«  an  ,,B).  Die  Diehtung  wird 

von  Franck  sein.  Sie  steht  allerdings  in  keiner  seiner  gedruckten 

Textsaramlnngen.  indessen  zwingt  auch  nichts  zu  der  Annahme.  daB 

Franck  seine  siimmtlichen  Cantaten  -  Dichtungen  durch  den  Druck 

veroffentlicht  babe.  Ein  Blick  in  die  »Geist-  und  weltlichen  Poesien« 

lehrt  uns,  daB  er  es  liebte,  BibelsprNche  nicht  nur  an  den  Anfang 

oder  SchlnB  eines  Textes  zu  setzen,  sondem  auch  im  Verlauf  des- 

selben  beliebig  einzustreuen  und  aus  ihnen  die  freie  Diehtung  fort- 

zuspinneu.  Einer  eiuheitlichen  mnsikalischen  Gestaltung  ist  dieses 

Verfahren  nicht  grade  fbrderlich,  aber  Franck  verstand  es  iiber- 

haupt  nur  wenig  dem  Componisten  in  die  Hande  zu  arbeiten.  Auch 

in  der  Cantate  »Erschallet  ihr  Lieder«  steht  der  Bibelsprnch  »Wer 

mich  liebet.  der  wird  mein  Wort  halten«.  welcher  billig  das  Haupt 

des  Ganzen  hattc  abgeben  solleu,  an  zwciter  Stelle.  Die  Arientexte 

sind,  wie  oftbei  Franck,  so  auch  hier  nicht  in  der  X)ara/>o-Form,  son- 

dem wie  Kirchenlied-Strophen  abgefaBt.  Kecitativische  Texte  fehlen 

ganz.  Am  deutlichsten  tritt  Francks  Eigenart  in  dem  Duett  hervor. 

lift)  In  Originnlstimmen  -i»f  dor  koni^l.  Bibliothek  zn  Berlin. 



Es  stellt  das  bei  ihm  so  sehr  beliebte  Weehselgesprach  zwiscben 

Jesus  und  der  Seele  auf  Grand  der  Vorstellungen  des  Hobenliedes 

dar.    Man  vergleiche  mit  den  Zeilen : 

.  Stele.    Koinra,  la6  mich  nicht  Ilinger  warten, 

Komra,  du  sanfter  Himuiolswind. 

Jt-siu.    Ich  erquicke  dich  raein  Kind. 

Seele    Wehe  durch  den  Herzens-Garten. 
Liebste  Liebe,  die  8Q  8(|Qe, 

Aller  Wollust  UeberfluB, 

Ich  vergeh,  wenn  ich  dich  kiisse. 
Je»u».    Nimm  von  mir  den  GnadonkuB. 

Seele.    Sei  im  Glauben  mir  willkommen, 

Huchste  Liebe,  koinm  herein, 

Du  hast  mir  das  Hera  genomnien. 

Je»u».    Ich  bin  dein  und  du  bist  mein 180  . 

beispielsweise  folgende  Stropben  aus  einem  Pfingsttexte  der  "Geist- 

und  weltlichen  Poesien« m)  : 

Wenn  weht  von  deinem  schiinstflh  Munde 

Ein  silBer  Hauch,  ein  Lebens  -  West".' 
Erquicke  mich !  Ich  geh  zu  Grunde, 

Wenn  mich  dein  reiner  Geist  verlSBt  I 

Wird  mir  dein  KuB  nicht  Leben  geben. 

So  ist  mein  Leben  ohne  Leben. 

Ach !  starke.  mich,  eh'  ich  vergehe 
Und  sende  mir  den  kllhlen  Wind. 

DaB  er  durch  meine  Seele  wehe  ! 

Ach  !  labe  dein  crlUstes  Kind ! 

Bewege  memos  HeraenH  Klippen 

Mit  einem  KuB  von  deinen  Lippen. 

und  man  wird  denselben  Dichter  erkennen.    Vollends  finden  sich 

die  Ictzten  vier  Zeilen  des  Duetts  fast  genau  in  der  Cautate  >»Him- 

melskfinig,  sei  willkommen«  wieder,  indem  es  dort  heiBt: 

HiuimelskOnig,  sei  willkommen, 

LaB  auch  una  dein  Zion  sein. 

Komm  herein ! 

Du  hast  una  das  Herz  genomraen ,ss). 

12U),  Die  Bezeichnungen  Seele  nnd  Jetue  fUge  ich  hinzu.  Eigentlich  oolite 

es  aieh  hier  um  den  heiligen  Geist  handeln ;  die  Vorstellungen  sind  in  deui  Gc- 
dichte  unklar  vennischt. 

121;  Erster  Theil,  S.  50.         122)  S.  Band  I,  S.  133  und  80f»  ff. 
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Wie  unten  gezeigt  werden  soil,  ist  es  nieht  der  einzige  nnge- 

druckte  Text  Francks  den  Bach  in  Leipzig  componirt  hat.  Das 

Duett,  welches  alien  musikalisch  an  den  Chor  »Himmelskbnig«  an- 

klingt,  bildet  das  hervorragendste  Stuck  der  Cantate.  Ueber  eineni 

Basso  quasi  ostinato  duettiren  Sopran  und  Alt:  dazu  ftihrt  cine 

sclbstandige  Instrumentalstimme  den  Pfingst-Choral  »Komm  heiliger 

Geist,  Herre  Gott«  aus  [in  einer  spateren  Bearbeitung  hat  Bach  Bass 

und  Choral  der  obligaten  Orgel  zuertheilt).  Die  Kllnstlichkeit  des 

complicirten  Satzes  wird  dadurch  noch  erhoht,  daB  Bach  die  Choral- 

melodic  in  Buxtehudes  Weise  reich  colorirt  verlaufen  liiBt.  Er  hat 

indessen  nieht  die  ganze  lange  Melodie  benutzt,  sondern  nur  die  drei 

ersten  uud  die  beiden  lctzten  Zcilen  (das  doppclte  Hallelujah  am 

Schlusse  als  eine  Zeile  gcfaBt  .  Bcachtung  verdient,  daB  er  dieselbe 

Ktlrzung  anch  in  der  aufanglichen  Gestaltung  seiner  fur  Orgel  ge- 

setzten  Choralfautasie  Uber  dieselbe  Melodie  hat  eintreten  lassen, 

nur  daB  bier  audi  noch  das  Hallelujah  fortgebliebcn  tat12*).  Der 

Satz  athmet  eine  selbst  b*ei  Bach  Uberraschende  Innigkeit  und  Ueber- 
schwanglichkeit.  Wenn  fUr  eine  solche  Empfindung  Buxtehudes 

Art  der  Choralflihruug  besonders  passend  war ,  ro  erleichterte  die 

phantastische  Freiheit  derselben  auch  die  Durchfiihrung  der  ver- 

wickeltcn  Combination,  indem  sie  kleine  Abweichungen  vom  Gange 

der  Melodie ,  wie  beim  Hallelujah ,  oder  auch  eine  gelegentliche 

I  nterbrechung  des  Melodiemdcns ,  wie  Takt  9,  gestattete.  Cha- 

rakteristischer  Schonheit  voll  sind  auch  die  UbrigcnSologesange.  die 

Tenor-Arie,  wo  die  GUnge  der  vereinigten  Geigen  wie  zieheude 

FrllhlingsdUfte  anmuthen,  und  die  prachtigc  Bassarie,  zuwelchernur 

Trompeten,  Paukeu  und  Fagott  begleiten.  Der  Chor,  welchcr  am 

Sclilusse  wiederholt  wird,  erinncrt  an  den  der  Weihnachts  -  Cantate 

"Christen  atzet  diesen  Tag«.  ist  jedoch  weniger  bedeutend.  DaB 

auch  hier  zwei  Violen  mitwirken,  soil  mit  UUcksicht  auf  die  Oster- 

musik  "Christ  lag  in  Todesbanden«  hervorgehoben  sein  ,2,j. 

Die  Musik  flir  den  zweiten  Pfingsttag  1724  fehlt  wieder.  Da- 

123  S.  Band  1,  S.  «us  f.  Weil  das  Hallelujah  fehlt.  kann  man  auch  an- 

nehmeu,  Bach  habe  dort  die  vier  ersten  Zeilen  bcarlieitet  und  der  letiten  der- 

selben eine  auf  den  (irundton  zuriickfiihrende  SchluGweudunK  seben  wollcn. 

Demi  die  vierte  Zeile  Btininit  mit  der  vorletzteu  fast  frauz  Hberein. 

124  S.  Anhang  A,  Nr.  21. 
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gegen  dlirfte  die  fllr  den  drittcn  Pfifigsttag  vielleicht  in  der  Cantate 

»ErwUnsehtes  Freudenlicht«  ,25i  erhalten  Rein.  Jcdenfalls  gehbft 

auch  sie  in  die  ersteu  Leipziger  Jahre.  Nur  muB  freilich  kein  An- 

stoB  daran  gcnoinmen  werden,  daB  sie  Ueberarbeitung  einer  welt- 

lichen  Cantate  ist.  Welchem  Zwecke  das  Original  bestimmt  war, 

wissen  wir  nicht ;  es  hat  sich  keine  Spur  desselben  entdecken  lasscn. 

Aber  daB  wirklich  eine  weltliche  Cantate  zu  Grunde  liegt,  erkennt 

man  aus  dem  tanzartigen,  volksthtimlichen  Duett  und  vor  allem  aus 

dem  als  Gavotte  auftretcnden  SchluBchore.  Mit  ihm  hat  es  insofern 

noch  eine  besondere  BewandtniB,  als  er  mit  anderm  Texte  auch  in 

ciner  aus  dem  Jahre  1733  stammenden  weltliehen  Gclegenheitsmusik 

als  SchluBchor  wiederkehrt,  wenngleich  nur  mit  den  ersten  24  Tak- 

ten126).  Es  bestiitigt  sich  hierdurch  .  daB  er  ursprllnglich  auch  fllr 

einen  weltliehen  Zweck  erfunden  war.  Bach  muB  das  Stuck  selbst 

besonders  gem  gehabt  haben.  denn  so  haufig  es  bei  ihm  vorkommt, 

daB  er  weltliche  Cantaten  zu  geistlichen  umwandelte,  so  selten  Uber- 

triigt  er  aus  einer  weltliehen  Cantate  in  die  andere.  Der  diescr 

Gavotte  vorhergehende  Choral  ist  erst  spater  eingeschoben,  jeden- 

falls als  das  Werk  eine  kirchliche  Bestimmuug  erhielt.  Er  vermag 

es  nicht,  den  weltlich-heitcrn  Charakter  des  Ganzcn  wesentlich  zu 

andern. 

In  dieselbe  Zeit.  und  vermuthlieh  in  dasselbe  Jahr  1 724  gehbft 

die  Cantate  zum  Trinitatisfest  »0-  heilges  Geist-  und  Wasserbad«. 

dercn  Text  wieder  aus  Francks  »Evangclischem  Andachts-Opfer« 

entnommen  ist,2V  Eine  matte,  gedankeuanne  Diehtung,  aus 

weleher  Bach  ein,  wenn  auch  nicht  bedcutendes.  so  doeh  anmuthiges 

und  t'eines  Musikwerk  geschaffen  hat.  llervorragend  ist  der  als 
Sopranaric  auttretende  erste  Satz.  eine  UuBerst  kunstvolle  Fuge  mit 

Engfiihrungen,  I'mkehrungen  und  Gegenthemen.    Die  andern  bci- 

125  Original -Partitur  und  Original -Stimincn  auf  der  kiinigl.  Bibl.  zu 
Berlin. 

12*i  »Lafit  una  sorgeu,  laBt  uns  wachon«;  zum  Geburtstage  dos  Chnr- 

prinzen  von  Sachsen  am  .">.  Sept.  1  ":{.*$  Der  Text  bei  Picander,  Vierter  Tbeil. 
17.17.  .S.  22  ff.  Antographe  Partitur  und  Originakstimmen  auf  der  kiiuigl.  Bi- 

bl iothek  zu  Berlin.  Dafi  der  Anfang  des  SchluBchors  nicht  fUr  diese  Cantate 

componirt  ist,  sicht  man  daraus,  dafi  er  Keinschrift  ist. 

127)  S.  Anhang  A.  Nr.  22. 



den  Arieii  verlaufen  einfacher,  zeigen  aber  durchweg  dieselbe  sau- 

bere  Detailarbeit.  Der  Chor  tritt  nnr  im  einfachen  SchluBchorale 

ein,  die  GesammtBtimmung  ist  eine  milde.  mittlere.  — 

Hiermit  ist  die  Keihe  der  Fest  -  Cantaten  geschlossen.  welche 

sich  rait  groBerer  oder  geringerer  Sichcrheit  in  das  erete  voile  I-eijv- 

ziger  Kirchenjabr  verweisen  lassen.  Mustern  wir  nun  die  den  ge- 

wohnlichen  Sonntagen  bestiramten  Compositionen,  die  diesera  Jahre 

angehbren,  oder  anzugehttren  scheinen. 

1)  Sonntag  nacb  Neujahr  (2.  Januar  1724).  Ich  setze  hierher 

die  Cantate  »Schau  lieber  Gott.  wie  meine  Feind«.  Einer  grotiarti- 

gen ,  kUhn  gebauten  Tenor- Arie  »Sturmt  nur.  stUrmt  ihr  Trtibsals- 

Wetter«,  und  einer  Alt- Arie  von  auBergewOlralicbein  melodischen 

Reize  gesellen  Bich  drei  einfach  gcsetzte  Choriile,  von  welchen  der 

eine  am  Anfang,  der  zweite  nach  einera  von  Recitativen  einge- 

schlossenen  Bass- Arioso  und  der  dritte  am  Scblusse  seinen  Platz  hat. 

Ein  Choralcbor  oder  ein  frei  erfundenes  Chorstuck  fehlt ;  die  Dispo- 

sition der  Formen  ist  also  eine  von  Bachs  sonstigen  Gewohnheiten 

abweichende***). 

2)  Erster  Sonntag  nach  Epiphanias  (9.  Jan.  1724)  »Mein 

liebster  Jesus  ist  verloren.«  Aehnlich  wie  in  der  vorigen  Cantate 

ist  der  Chor  nur  mit  zwei  einfachen  Cboriilen  betheiligt.  deren  einer 

den  SchluB  bildet.  wahrend  der  andere  an  dritter  Stelle  steht.  Die 

Arien  sind  sHmmtlich  von  hoher  Schonheit.  Schmerzlich  verlangend 

und  echt  bachisch  beginnt  in  H  moll  der  Tenor : 

Mcin  liob-stcr  Jc  -  sus   ist  ver  -  lo  -  ren,   o  Wort,  das 

r~(r  6  ft  f[¥~   •  — == 
mir  —  Ver-zwei-flung  bringt. 

Die  folgenden  Zeilen:  »0  Schwert.  das  durch  die  Seele  dringt, 

0  Donnerwort  in  meinen  Ohren«  spielen  offenbar  anf  das  Lied  Jo- 

bann  Rists  an  «0  Ewigkeit,  du  Donnerwort,  0  Schwert,  das  durch 

12S  Die  Originalstiinroen  auf  der  kflnigl.  Bibl.  zu  Berlin.  —  ».  Anhang  A, 
Nr  23. 
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die  8eele  bohrt«.  Bach  hat  zwei  Cantaton  componirt,  welche  mit 

diesern  Choral  beginnen.  In  ehier  dcrselben,  zum  24.  Triuitatis- 

Sonntage 12u) ,  wird  die  bange  Erwartung,  mit  welcher  der  Mensch 

dem  gtfttlichen  Richter  entgegen  sieht .  dnrch  erne  leisc  bebende 

Sechzehntclbewegung  der  Geigen  ausgedruckt.  Ganz  dassclbc 

Darstellungsmittel  gcbraucht  Bach  zu  den  analogen  Worten  hier  and 

cs  mag  ihm  bei  der  Composition  der  Trinitatis-Cantate.  welche  urn 

1732  stattgefundeu  haben  wird,  das  frllhere  Werk  wieder  in  den 

Sinn  gekommen  sein.  Einen  andern  auffallenden  Anklang  enthalt 

die  dem  SchluBchoral  vorangehende  Tenor-Arie  mit  dieser  Stelle : 

Pis  n
  f^u-i

 
In  eincm  Duett  der  Cantata  "Liebster  Jesu .  mein  Verlangen«.  die 

ebenfalls  dem  ersten  Sonntage  nach  Epiphanias  gehbrt,30\  findet 

sie  sich  ebenso  in  fleiBiger  Durchfuhrong.  Hier  ist  an  ciner  be- 

wuBten  Anspielung  nicht  zu  zweifeln.  Wahrscheinlich  ist  sie  aber 

auch  in  der  Fis  dur-Fuge  des  zweiten  Theils  des  Wohltemperirten 

Claviers  zu  erkenncn ,  wo  zweimal  der  polyphonc  Fortgang  durch 

eine  liingcre  homophonere  Partic  unterbrochcn  wird .  die  fast  ohne 

motivischcn  Zusammenhang  mit  dem  Vorigen  obigen  Gedanken 

dnrch  fllhrt.  Und  noch  ein  drittes  Mai  mahnt  diese  Cantate  an  cine 

andere  Composition ;  man  vergleiche  mit  folgender  Stelle : 

den  ersten  Satz  der  Violinsonate  in  Adtir,  namentlich  Takt8ul). 

Die  Stelle  kommt  in  der  Alt-Arie  vor: 

Jesu,  laO  dich  finden, 

LaB  <1och  meine  Siindcn 

Koine  dieke  Wolke  sein. 

W<>  du  dich  zuui  Schreckcu 

Willst  fiir  mich  vcratecken, 

Stelle  dich  bald  wieder  ein. 

129,  B.-G.  XII-*,  8.  171  ff.  B.-G.  VII,  Nr.  32  S.  K9  ff. 
131)  B.-G.  IX,  S.  b-l  f.  -  S.  Band  I,  S.  721. 
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Eiiie  zarte  weibliche  Anmuth  SuBert  sich  in  dieser  Composition. 

Gleich  aus  der  Hauptmelodie : 

tritt  sie  eurgegen ;  dadurch  daB  auBcr  zwei  Oboi  (V amove  nur  Vio- 

linen  und  Bratschc  ira  Einklang  beglciteu  erhiilt  das  StUck  einen 

mildcn  atherisehen  Glanz.  und  die  wiegende  Bewegung  der  Grund- 

stimraen : 

welche  von  letzteren  Instrumcnten  ansgefUhrt  wird ,  giebt  ihm  auch 

ihrerscits  einen  besondcren  Charakter.  Die  Eltern  Christi,  so  er- 

zahlt  das  Evangelium,  waren  zutn  Osterfest  mit  ihm  nach  Jerusalem 

gezogen.  Dort  batten  sie  den  Sohn  verloren,  sucbten  lange  und 

fanden  ihn  endlieli  im  Tempel  zuhbrend  und  fragcnd  in  der  Mitte 

der  Lebrer  sitzen.  Mit  sanftem  Vorwurf  sagt  Maria  :  »Mein  Sohn. 

vvarum  hast  du  uns  das  gethan?  Siehe  dein  Vater  und  ich  habeu 

dicb  mit  Schmerzen  gesucht«.  Darauf  rechtfertigt  sicb  das  Kind  in 

fast  verweisenden  Worten.  »Und  seine  Mutter«,  heiBt  es  weiter, 

behielt  alle  diese  Worte  in  ihrem  Herzcn.«  Der  Dichtcr  des  Can- 

taten-Textes  bat  den  Vorgang  symbolisch  auf  das  Verlangen  der 

Seele  naeb  Christus  bezogen,  und  dies  hat  Bach  auch  als  Grundcm- 

pfindung  des  Werkes  aufgefaBt.  Aber  wir  wissen  schon,  wie  gern 

er  sich  auBerdem  specielle  Anregungen  aus  dem  Bibeltexte  selbst. 

oder  der  kirchlichen  Bedeutung  des  Sonntages  holt.  Wenn  man 

nun  Uberdies  siebt,  daB  auf  obige  Arie  die  Bibelwortc  folgen,  welche 

Jesus  dem  Vorwurf  der  Mutter  entgegen  halt:  »Wisset  ihr  nicbt, 

daB  ich  sein  muB  in  dem,  was  meines  Vaters  ist«,  so  wird  man  nicbt 

zweifeln ,  daB  bei  der  Arie  das  Bild  der  Maria,  welche  ja  in  der  Er- 

zahlung  des  Evangeliums  so  bedeutsam  hervortritt,  dem  tiefsinniger 

Tondichter  vorschwebte.  Es  ist  ein  ahnlicher  Fall ,  wie  in  dei 

Hmoll-Arie  des  Magnificat  (s.  8.  206  f.)  1,2  . 

3)  Vierter  Sonntag  nach  Epiphanias  (30.  Jan.  1724)  «Jesi 

132)  S.  Anhang  A,  Nr.  24. 
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schlaft.  was  soli  ich  hoffen« ,33).  Jesus  fahrt  mit  seinen  Jungern 

ttber  das  Meer.  Ein  Sturm  erhebt  sich,  aber  er  schlaft.  8ie  wecken 

ihn  angstvoll;  er  verweist  ihnen  ihren  Kleinmuth,  l)edroht  das  Meer 

und  es  wird  stille.  Wer  unter  der  Vorstellung  dieser  Begebenheit 

an  die  Cantate  herantritt,  den  wird  die  erste  Arie  ttberraschen.  Denn 

sie  steht  ganz  auBerhalb  der  bezeichneten  Situation.  Es  ist  ein 

dlisteres  Nachtsttlck :  der  Beschtttzer  schlaft,  eine  grausige  Erschci- 

nung  entpreBt  Angstrufe  der  Brust  des  einsam  Wachenden.  Erst 

mit  der  zweiten  Arie  schlieBt  sich  das  Kunstwerk  mehr  an  den  evan- 

gelischen  Vorgang  an,  bier  dienen  alle  Mittel,  aucb  die  Singstimme. 

allein  der  Schilderung  eines  ira  Stunne  wallenden  Meeres.  Im  Fol- 

genden  wird  dann  der  AnscbluB  immer  enger :  wir  hbren  Christus 

selber,  wie  er  spricht  »Ihr  Kleinglaubigen,  warum  seid  ihr  so  furcht- 

sam  ?«,  und  in  der  grandiosen  E  moll- Arie  sehen  wir  ihn  hochaufge- 

richtet  mit  gewaltigem  Ruf  das  Meer  beschwbren.  Nach  einem  dra- 

matischen  Verlauf,  welcher  dem  Ganzen  seine  Einheit  gabe,  darf 

man  nicht  suehen  wollen.  Eben  das  ist  der  Vortbeil  des  Coroponi- 

sten,  daB  er  das  Evangelium  in  seiner  einfachen  und  symbolischen 

Bedeutung  als  einigendes  Moment  voraussetzen  darf,  er  kann  nun 

seinen  Gegenstand  von  verschiedenen  Seiten  angreifen,  und  braucht 

in  der  Aufreihung  der  Tonbilder  nur  auf  rein  musikalische  Fordc- 

rungen  Rtteksicht  zu  nehmen.  In  dieser  Cantate  hat  Bach  gezeigt, 

wie  er  auch  mit  geringen  Mitteln  das  GroBartigste  zu  schaflfen  ver- 

mag.  Sie  gehttrt  ohne  Frage  zu  den  bewundernswerthesten  Erzeug- 

nissen  nicht  nur  seiner,  sondern  Uberhaupt  der  deutschen  Tonkunst. 

In  jedem  Takte  derselben,  kann  man  sagen,  ist  der  Genius  in  seiner 

vollen  Starke  wirksam.  Niemand  wird  dieses  so  trostvoll  in  dem 

Choral  »Jesu  meine  Freude«  ausklingende  Werk  ohne  tiefste  Bewc- 

gung  an  sich  vortibergehen  lassen  kbnnen. 

4)  Sonntag  Estomihi  (20.  Febr.  1724)  »Du  wahrer  Gott  und 

Davids  Sohn«.  Ueber  diese  schon  ein  Jahr  zuvor  componirte  Cantate 

ist  bereits  gesprochen  (s.  S.  181  flF.). 

5)  Sonntag  Jubilate  ,30.  April  1724)  »»Weinen,  Klagen,  Sorgen, 

Zagen«,:,4).    Sehr  deutliche  Zeichen  weisen  darauf  hin,  daB  die 

133)  B.-G.  xx',  Nr.  SI.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  25. 

134)  B.-G.  II,  Nr.  12.    Die  Angabe  des  Vorwortes,  daB  nur  die  einleitende 

zed  by  Google 



—    234  — 

Cantate  rait  der  PfingBtmusik  »Erschallet  ilir  Lieder«  dieselbe  Ent- 

stehungszeit  hat.  Indessen  ist  man,  wie  zn  einera  gewissen  Thcilo 

auch  gegenttber  der  Ostercantate  "Christ  lag  in  Todesbandcnu.  ver- 

sucht  an  die  Benutznng  eincs  frttheren  Werkes  zu  denken.  Die 

autographe  Partitur,  welchevorliegt,  ist  eine  Behr  schbne  Reinschrift. 

Beruht  sie  auf  einer  Hlteren  Composition,  ao  dlirfte  diese  in  derwei- 

mariBchen  Zeit,  etwa  ge'gen  1714.  geschaffen  sein.  Oeistnnd  Form 
der  Dichtung  verrathen  die  Art  Salomo  Francks.  Die  Sinfonie  ist 

eincs  jener  breiten,  voll  harmonisirten  Adagios,  in  welcben  bei  Bach 

die  einsiltzigc  Gabrielische  Kirchensonatc  gipfelt  und  auslauft,  nicht 

ohne  von  der  Haltung  der  crsten  Adagiosatze  der  italianischen  Kam- 

mersonate  einiges  angenommen  zu  haben ;  diese  Form  findet  sich 

hiiufiger  nur  noch  in  seinen  frtlheren  Kirchencompositioncn1'*).  Der 

erste  Chor  hat  dreitheilige  Arneiform  nnd  ist  im  ersten  und  dritten 

Theile  ein  auf  Chor  und  Orchester  ttbertragener  Paasacaglio.  Auch 

hierzu  findet  sich  unter  Bachs  frttheren  Werken  ein  Seitenstttek  :  die 

Ciacona  am  Schlnsse  der  Cantate  »Nach  dir  Hen*  verlanget  mich« ,3e) . 

In  beiden  Fallen*  ist  das  Form-Problem  meisterlich  gelost ;  mnsika- 

lisch  intercBsanter,  harmonisch  tiefsinniger  ist  noch  der  Passacaglio. 

Seine  thranengesattigte.  in  Schmerzen  schwelgende  Stimmnng  weist 

ebenfalU  auf  jcne  Periode  Bachs  zurtlck.  da  er  noch  im  Gebiete  der 

iiltercn  Kirchencantate  thatig  war.  und  mit  den  Formen  derselben 

auch  das  ihnen  eigenthttmliche  Stimmungsgcbiet  cnltivirte.  Ueber 

die  innere  Verwandtschaft  des  Passacaglio  »\Veinen ,  Klagen  <  mit 

einem  Chore  aus  der  Mtthlhauser  Kathswechsel- Cantate  von  1708 

uud  einer  Arie  Erlebachs  ist  an  einer  andern  Stelle  schon  gesprochen 

Bd.  I,  S.  346  f.i  .  Der  Bass  desselben  ist  ein  Lieblingsmotiv  Bachs: 

cs  findet  sich  in  der  Cantate  »Naeh  dir  Herr  verlanget  mich«  ebcn- 

falls,  hier  jedoch  als  Fugenthema  .fltr  den  ersten  Chor.  dann  unter 

andern  noch  in  der  Cantate  »Jesu,  der  du  meine  Secle«,  wo  auBer- 

Sinfonie  in  der  autographen  Partitur  beziffert  sei,  ist  nicht  gauz  richtijir ;  die 

Beziffcrung  erstrcckt  sich  ,  wenngleich  unvollstandig,  auch  auf  das  erste  Kcci- 
tativ  und  die  erste  Arie.  —  Ueber  die  Chronologic  s.  Anhang  A,  Nr.  21 . 

135)  Z.  B.  in  »Ich  hatte  viel  BekliunnerniB«  s.  Bd.  I,  S.  525),  Himmels- 

kbnig  sei  willkommen«  (Bd.  I,  S.  533!,  auch  in  »Der  Uerr  denkct  an  uns«  Bd.  I, 

S.  370).    Vrgl.  noch  Bd.  I,  S.  123. 

136)  S.  Band  1,  S.  442  f. 
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dem  auch  andere  Wendungen  auf  den  Chor  »Weinen.  Klagen«  zu- 

rttckdeuten  U7J.  Die  Arien  folgen,  wie  Franck  es  liebte,  einander 

ohne  zwischengcschobene  Recitative.  Die  Alt-Arie  zeichnet  sich 

dadurch  aus,  daB  das  Instrumental-Ritornell  einen  andern  Gedanken 

vortr&gt,  als  die  Singstimme ;  ebenso  kommt  es  in  der  weimarischen 

Ostereantate  »Der  Himmel  lacht,  die  Erde  jnbiliret«  vor  (b.  Bd.  I, 

S.  536).  Darin  endlich,  daB  das  Werk  in  einer  andern  Tonart 

schlieBt,  als  es  beginnt  und  mit  seinen  ersten  vier  und  letzten  drei 

Theilen  gleichsam  in  zwei  Halften  zerfallt,  ahnelt  es  der  1714  ge- 

8chriebenen  Cantate  »Nun  komm  der  Ueiden  Heiland«  (s.  Bd.  I, 

S.  501).  Ueberall,  so  siehtman,  lassen  sich  die  Fiiden  aufzeigen, 

welche  es  mit  einer  frllheren  Schaffensperiode  Bachs  verbinden. 

Noch  sei  bemerkt,  dafi  im  17.  Takte  der  Alt-Arie  eine  mit  dem 

vierten  Achtel  eintretende  canonische  Imitirang  der  Singstimme 

dnrch  die  accompagnirende  Orgel  vorausgesetzt  wird.  Dergleichen 

kommt  nicht  nur  bei  Bach  sondern  Uberhaupt  in  jener  Zcit  bei 

SchluBcadenzen ,  namentlich  in  Recitativen,  Ofter  vor.  Als  Beleg 

diene  der  SchluB  des  Recitativs  aus  der  Cantate  »Gott  der  Hoffnung 

erfillle  euch«  ™) 

und  drUck  uns  dann  zu  un-erer  Ruh     die  Au-gon     se   -  - 
6       6         6        6      0  fl 

9m 

-   -   -   lig  zu. 

6)  Zweiter  Sonntag  nach  Trinitatis  (18.  Juni  1724)  »Siehe  zn, 

daB  deine  Gottesfurcht  nicht  Heuchelei  sei«.  Die  Cantate  gehifrt 

mit  der  oben  besprochenen  Composition  auf  das  Trinitatisfest  »>0  heil- 

137)  Man  vergleiche  Takt  S3  ff.  von  »Weinen,  K)ageu«  mit  Takt  25  ff.  und 

5"  ff.  von  >Jesu,  der  du  meine  Seele*.    S.  Bd  1,  S  236. 
I38j  S.  Uber  diese  Cantate  Anhang  A,  Nr.  II. 



ges  Geist-  und  Wasserbad«  augenschcinlieh  zusammen.  Sic  ent- 

faltet  sieh  in  groBeren  Formen  nnd  ist  bedentend  gehaltvollcr.  Aber 

08  herrseht  eine  tlberraseheude  Uebereinstinimiing  im  Bau  dcr  ersten 

Satzc  und  dieser  ist  ein  ganz  ungewohnlieher  und  -besondors  com- 

plicirter.  Was  in  dcr  Festcantate  Sopranaric,  ist  hier  vierstimmiger 

Chor  mit  zum  Theil  selbstiindigem  Grundbass.  Das  Fugcnthcma 

wird  in  beiden  StUcken  in  motu  recto  und  confrarto  durchgearbeitct, 

wie  dort  tritt  anch  hier  ein  zweites  Tliema  auf,  das  sich  hernaeb  mit 

dem  ersten  zur  Doppelfnge  verbindet.  Auch  ist  eine  gewisse  Ver- 

wandtschaft  der  Themen  erkennbar ,  wenigstens  der  Hauptthemen. 

In  der  Festcantate  lautet  es: 

in  der  andern: 

Die  ►Stimmftthrung  in  jener  ist  noch  venvickelter ,  dieliter,  fast 

vcrkiiiiBtelt :  man  kfinntc  die  Aric  in  Fugenform  eine  Studio  fUr  die 

ungezwungen  und  imposant  sich  ausbrcitende  Chorfugc  nennen. 

Nicht  nur  in  ihr  aber,  audi  in  den  beiden  Arien  und  dem  SchluB- 

cboral  hat  Bach  von  seiner  unttbertroftenen  Conibinationsbcgabung 

vollen  Gebrauch  gcmacht:  nanientlieh  ist  die  zweite  Arie.  in  weleher 

der  Soprau  mit  dem  Bass  und  zwei  Oboi  da  rarria  ein  richtiges 

Quatuor  herstcllt ,  bewunderungswllrdig  durch  ilireu  harmonisohen 

und  modulatorisehen  Keiehthum.  Darin  daB  die  Cantate  in  einer 

andern  Tonart  schlieBt  als  beginnt.  gleieht  sie  der  vorigen  . 

7)  Zwiilfter  Sonntag  nacli  Trinitaris  27.  Aug.  172  4  »Lobc  den 

Herrn.  meine  Seele«.  Den  praehtvollcn.  festlichen  C'harakter  ver- 

dankt  die  Cantate  weniger  ilirer  Bestimmung  ftlr  den  gcnannten 

Sonntag.  als  dem  Umstandc,  daB  sie  offenbar  zugleich  Kathswahl- 

Cautatc  sein  sollte.  Der  bei  dieser  Veranlassung  llbliehe  Gottes- 

dienst  fand  im  Jahre  1724  am  28.  August  start:  in  ihm  wurdc  die 

I39i  Autographe  Partitur  und  einigv  OriKinalstimmen  nuf  der  ktfnigl. 

Bibliothek  zu  Berlin.  -  S.  Annans  A,  Nr.  26. 
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Cantate  also  abermals  aufgeftthrt.  Eiue  dritte  Auffilbrung  ist  gegen 

1730  veranstaltet  worden:  sie  diente  obne  Zweifel  keinem  sonntiig- 

lichen  Zwecke  mehr,  sondern  nur  dem  Ratbsw.abl-Gottesdienste. 

Dcnn  die  Umarbeitung,  welche  das  Werk  fllr  diese  AuffUbrung  erlitt. 

li&Bt  ira  Texte  die  Beziehung  anf  die  stadtiscbe  Obrigkeit  noeh  viel 

scbHrfer  hervortreten  und  wendet  sich  dadurch  von  dem  Inhalte  des 

Evangeliums  zura  12.  Trinitatis-Sonntage  vollstiindig  ab.  Die  Solo- 

stiicke  dieser  Cantate  sind  von  keiner  hervorragenderi  Bedeutung. 

Seine  ganze  Kraft  aber  bat  Bach  in  den  Anfangsebor  gelegt,  eiiie  in 

groBcn  Verhaltnissen  ausgeftibrte  Doppelfuge  nut  arienniHBigem 

Eingange.  Er  gehbrt  zu  den  feurigsten,  gliinzendsten  StUckeu. 

welehe  wir  in  dieser  Art  von  ihm  besitzen  uo).  — 

Naebdem  wir  Bacb  durcb  das  erste  vollstandige  Kirehcnjabr, 

das  er  in  I^eipzig  erlebte,  begleitet  haben,  mag  nunmebr,  was  er  als 

Cantatencomponist  produeirte,  in  grbliere  Gruppen  zusammengefaBt 

werden.  Eine  solcbe  Gruppe  wird  passend  abgegriinzt  durcb  den 

7.  September  1727,  wo  wegen  des  Todes  der  Kouigin  Cbristiane 

Eberbardine  eine  vicrmonatliche  Landestrauer  eintrat,  wiibrend 

welcber  Kircbenmusik  und  Orgelspiel  verstummen  muBten  m).  Von 

dreien  wiibrend  dieser ZcitgescbaffencnCantatenlassen  sieb  Jahrund 

Tag  der  ersten  AuffUbrung  genauer.  voneiner  Anzabl  andercr  nur  an- 

niihernd  bestimmen.  Picander  gab,  wie  erzahlt  worden  ist,  fiir  das 

Kirchenjahr  1724—1725  eine  »Sammlung  erbaulichcr  Gedanken«  in 

wbchentlicb  erscbeinenden  Stllcken  heraus.  Durften  wir  mutb- 

maBen.  daB  er  scbon  zur  Rathswabl  1723  und  zu  Keujabr  1724  fiir 

Baeb  gereimt  babe ,  so  UiBt  sicb  vermittelst  dieser  Sammlung  der 

erste  Text  aufzeigcn,  wclchcn  rieander  nacbweislicb  fiir  Bacb  ver- 

fertigte.  Die  »Erbaulicben  Gcdanken«  an  sicb  waren  hiicbstens  so- 

weit  componirbar  als  sie  Stropbenlieder  entbielten.  Aber  ein 

Strophenlied  in  die  musikaliscbe  Fonn  einer  madrigaliscbeu  Kir- 

cbenmusik eingehen  zu  lassen  hatte  mancherlei  unbequemes.  Dcs- 

balb  sab  sicb  Picander  vcranlaBt,  dem  in  den  »ErbauIicben  Gedanken 

auf  das  Fest  Micbaelis«  entlialtcnen  stropbiscbcn  Gedicbte  durcb 

KUrzuug.  Zusammenziebung,  Umstellungund  mittelsteiniger  Zusiitze 

140)  B.-(4.  XVI,  Nr.  09.  -  S.  Anhang  A.  Nr.  27. 

141)  S.  Auhang  A.  Nr.  23. 

zed  by  Google 
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die  Form  einea  madrigalischen  Textes  zu  geben.  Alfl  erste*  einer 

unzahligen  Menge  gleichbeschaffener  Prodncte ,  und  weil  man  von 

(Meanders  Art  zu  arbeiten  daraus  das  deutlichste  Bild  erhttlt,  mag 

es  hier  in  seiner  Doppelgestalt  Platz  finden. 

Text  des  strophischen  Gedichtes. 
Mel.  Allein  Gott  iu  der  H»h  sei  Ehr. 

1. 

Was  ist  der  Mensch,  daa  Erdenkind. 

Dcr  Staub,  der  Wurm,  der  Silnder? 

DaB  ihn  der  Herr  so  lieb  gewiuut. 

Und  ihm  die  Gotteskinder. 

Das  groBe  starke  Himmelsheer 

Zu  eiuer  Wacht  und  Gegenwehr, 

Zu  seineui  Schnta  gesetzet. 

2. 

Wir  preisen  deine  Freundliehkeit, 

Du  Herr  der  Seraphinen, 

DaB  ins  die  Engol  allezeit 

Bewacheu  und  bedienen. 

So  groB  des  Teufels  Macbt  und  List 

Und  alle  seiue  Rlistuug  ist, 

So  sind  wir  doeh  in  Friede. 

Gott  schickt  uns  Mahanaim  zu, 

Wir  stebon  oder  geben, 

So  kOnnen  wir  in  sichrer  Rub 

Filr  unsern  Feinden  steheu. 

Es  lagert  sich  so  nah  als  fern 

Urn  uns  der  Engel  unser*  Herrn 

Mit  Feuer,  RoB  und  Wagen  ■**). 

4. 

Drum  lasset  uns,  ibr  Menscben,  nieht 

Auf  Menschen  wieder  traueu ; 

Vicl  lieber  nnsre  Zuversicht 

Auf  Gott  alleine  bauen. 

Ml]  Neumcister,  FUnffache  Kirchenandacbten.  S.  Tsl 
So  laB  auf  beiden  Seiten 

Die  Mahanaim  mich  begleiten. 

Wird  mir  von  Feinden  uaehgestellt , 

So  laB  die  Feuer-  Ross'  und  Wagen 
Ibr  Lager  urn  inieb  seblageu, 

Dhs  mich  in  sieberm  Sehntze  biilt. 

Vrgl.  S.  171  dieses  Bandes. 



Jo  niiher  Gott,  je  grOBer  Noth, 

Uns  iuit(3  ein  Eugcl  tiffters  Hrod 

Wie  doui  Propheten  bringen. 

5. 

Una  kann  kein  einige  Gefahr 

In  d6m  Beruf  erschreckeu, 

Weil  uns  die  Engcl  iuinierdar 

Mit  ihrem  Schutz  bedeeken. 

Weun  wir  in  huchaten  Niithen  sein. 

Und  wisaen  weder  ana  noch  ein 

MuB  uns  ein  Engel  trOsteu. 

«. 

Drnm  lasset  uns  das  Angesicht 

Der  frommen  Engel  lichen, 

Uud  sir  mit  unsern  Siinden  nicht 

Vertreihen  und  betriiben. 

Krhebt  mit  Loben  Gottes  Reich 

Uud  laaaet  uns  den  Eugelu  gleich 

Scin  dreimal  Heilig  I  aingen. 7. 

Bcfichlt  uns  Herr  ein  annfter  Tod  •  . 
Der  Welt  Valet  zu  sagen. 

So  la!3  uns  aus  tier  Sterbensnoth 

Die  Engcl  zu  dir  tragen. 

Verleihe,  daB  wir  nach  der  Zeit 

In  deiner  sUBen  Sceligkeit 

Den  Engeln  ahnlich  gliinzen,w). 

Text  der  Cantate. 

Chor.    Ea  erhub  sich  ein  Streit. 

Die  raaende  Schlange  und  hollische  Drache 
Stiirmt  wicder  den  Himrael  mit  wlithender  Rathe. 

Aber  Michael  bezwingt, 

Und  die  Sehaar,  die  inn  umringt 

StUrzt  des  Satana  Grauaamkeit. 

Buss-  Itrritatir.    Gottlob !  der  Drache  liegt. 
Der  unerachaffne  Michael 

Und  seiner  Engel  Schaar  hat  ihn  beaicgt; 

Dort  liegt  er  in  dor  FinsterniB 

Mit  Ketten  angebundon  , 

I4:i  Sammlung  Erbanlicher  Gedanckcn  S.  4.'t4  f. 
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Und  seine  Statte  wird  nicht  mehr 

Ira  Uimraclreich  gcfunden. 

Wir  stehen  sicher  und  gewiB. 

Und  wenu  una  gleieh  sein  BrUllen  schrecket. 
So  wird  doch  unser  Leib  und  Seel 

Mit  Engeln  zugedecket. 

8opran-Arie.    Gott  scbickt  una  Mahanaitn  zu, 
Wir  stehen  odor  gehen, 
So  konuen  wir  in  sichrer  Rnh 
FUr  unsern  Feinden  stehen. 

Es  lagert  sieh  so  nah  als  fern 

Urn  uns  der  Engel  unsers  Herrn 
Mit  Feuer,  KoB  und  Wagen. 

Tenor-  R<  rit.    Was  ist  der  schnOde  Mensch,  das  Erdenkfnd  ? 
Ein  Wurm,  ein  armer  Siinder. 

Schaut,  wie  ihn  selbst  der  Herr  so  lieb  gewinnt. 
DaB  er  ihn  nicht  zu  niedrig  schiitzef 
Und  ihra  die  llimmeiskindur 

Der  Seraphinen  Heer 

Zu  seiner  Wacht  und  Gegenwehr. 
Zu  seinera  Schutze  setzet. 

T,  »or-Arie.    Bleibt,  ihr  Engel,  bleibt  bei  mir. 
PUhret  ruich  auf  beiden  Seiteu, 

DaB  mein  FuB  nicht  miige  gleiten. 
Aber  lernt  mich  auch  alihier 

Euer  groBes  Heilig  singen 

Und  dem  Hochsten  Dank  zu  bringen. 

Snpran-Rerit.    LaCt  tins  das  Angesicht 
Der  frommen  Engel  lieben 

Und  sic  mit  jinsern  Slinden  nicht 

Vertreiben  oder  auch  betriiben, 

So  sein  sie,  wenn  der  llerr  gebeut 

Der  Welt  Valet  zu  sagen 

Zu  unsrer  Seligkeit 

Auch  unser  Himmelswagen. 

('/tor.  Choral.    LaB  dein  Engel  mit  mir  fahren Auf  Elias  Wagen  roth, 

Und  mein'  Seele  wohl  bewahren 

Wio  Laz'rum  nach  seinem  Tod  ! 
Lai3  sie  ruhn  in  deiuetn  SchooB 

ErfUll  sie  mit  Freud  und  Trust, 

Bis  der  Leib  komnit  aus  der  Erde 

Und  mit  ihr  vereinigt  werde. 

Bine  Vergleichung  der  beiden  Dichtungen  ergiebt,  daB  der  Text 



der  crsten  zwei  Stticke  der  Oantate  aus  dem  Idecnkreise  der  Fcst- 

tags-Epistel  heraus  neu  hinzn  erfunden  worden  ist.  Die  Sopran- 

Arie  stimmt  wortlich  mit  derfdritten  Strophe  aus  den  »Erbaulichen 

Gedanken*  tiberein.  Das  Tcnor-Recitativ  ist  die  erste  Strophe,  mit 

leichter  Hand  madrigalartig  umgcformt.  Dasselbe  VerhaltniB  be- 

steht  zwischen  den  beiden  letzten  Strophen  und  dem  Sopran-Reei- 

tativ,  wahrend  die  Tenor- Arie  wieder  ziemlich  frei  erfunden  ist. 

Den  SchluBclioral  bildet  die  achte  Strophe  des  Kirchenliedes  »Freu 

dich  sehr,  o  meine  Seele«.  DarUber  daB  Cantaten-Text  und  stro- 

phische  Dichtung  frtr  dasselbe  Michaelisfest  des  Jahres  1725  ge- 

macht  worden  sind  —  und  zwar  letztere,  urn  als  selbstandiges  Werk 

veroffentlicht  zu  werden,  ersterer  nur  urn  der  Composition  Bachs  zu 

dienen  —  kann  meines  jErachtcns  kein  Zweifel  sein.  Picander 

sehrieb  in  madrigalischer  Form  viel  zu  schnell  und  mtthelos.  als 

daB  es  ihm  hatte  beikomjpen  kOnnen,  in  spiiteren  Jahren  noch  auf 

ein  Gedicht  zurllckzugreifen ,  dessen  Originalgestalt  den  Anfordc- 

nmgen  eines  Cantaten-Textes  im  ganzen  docb  nur  wenig  entsprach. 

AuBerdem  verrath  sich  obiger  Michaelistext  als  frUhe  Arbeit  durch 

den  in  der  Tenor- Arie  vorkommenden  Ansdruck  :  »Aber  lernt  mich 

auch  allhier  Euer  groBes  Heilig  singen«  —  eine  sprachliche  Nach- 

liissigkeit,  der  man  in  Picanders  ersten  Dichtungen  mehrfach  bege- 

gnet,  die  er  aber  spater  sich  nicht  mehr  hingehen  lieB. 114)  Das 

Michaelisfest  fallt  auf  den  29.  September. 

Bei  einer  frUheren  Gclegenheit  ist  darauf  hingewiesen,  daB 

Bach  sich  bei  dieser  Michaeliscomposition  durch  ein  Werk  seines 

Oheims  Johann  Christoph  Bach  habe  anregcn  lassen. 145)  Wir 

wissen  daBer  es  in  Leipzig  aufftthrte  und  damit  eine  groBe  Wirkung 

inachtc.  Die  Anregung  zeigt  sich  zunachst  in  der  Gestaltung  des 

Textes,  die  Picander  zuverlassig  nach  Angabe  Bachs  vornahm  und 

welche  dem  Gebrauche  entgegen ,  soweit  es  sich  mit  der  Benutzung 

des  vorhandencn  strophischen  Gedichtcs  noch  vertrug,  mehr  auf  die 

Epistel  als  auf  das  Evangelium  Bezug  nimmt.    Ferner  tritt  in  der 

144  In  einem  Gedichte  vom  Jahre  1724  Theil  II  der  Gosaramt-AuBpabp, 

S.  4im;  heiCt  ea :  »Er  sielit  zu  hOlzern  hub ;  lernt  doch  dem  albern Knoll,  Wie 

roan  in  Compagnie  mit  Jungfcrn  leben  soil.*  Dagegen  in  einem  Gedicht  von 

1730  cbenda  S.  906  "Der  will  each  Menschenweise  lehren*. 

145  S.  Band  I,  S.  50. 

8HITIA,  J.  8.  Back  II.  l(j 
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Composition  das  Streben  nach  plastischen,  oratorienhaften  Tonbil- 

dungen  auffallend  hervor.  Wo  nur  im  Text  des  ersten  Chora  em 

Begriff  entgegen  tritt,  der  sich  durchc  analogs  Tonbewegungen  ver- 

sinnlichen  laBt,  geschieht  es  mit  Beflissenheit.  Dennoch  entsteht 

kein  eigentlicher  Oratorienchor.  Es  ist  nicht  die  objective  —  epische, 

wenn  man  will  —  Hingabe  an  den  Gegenstand ,  welche  wirksam 

wird,  sondern  ein  durch  die  Vorstellung  eines  gewaltigen  Erei- 

gnisses  erregter  Empfindungsstrom  fluthet  und  braust  vorUber.  und 

spiegelt  die  zitternden  Bilder  der  Begebenheiten  nur  in  gebrochenen, 

unsichern  Linien  zurUck.  Der  Chor  zeigt  durch  den  Vergleich  mit 

der  Composition  Johann  Christophs  deutlich  die  Eigenthlimlichkeit 

nnd  Griinze  von  Sebastians  Begabung:  ein  Oratoriencomponist  wie 

Handel  hiitte  nie  aus  ihm  werden  kttnnen,  wiiren  selbst  die  iiuBercn 

Bedingungen  dazu  vorhanden  gewesen:  aber  den  Anforderungen 

der  Kirchenmusik  zu  genUgen,  dafUr  wjir  die  Art  seines  Schaffens 

grade  die  rechte.  Geistreich  wird  in  der  Sopranaric  die  Vorstellung 

der  »Mahanaim«.  welche  den  Menschen  auf  Schritt  und  Tritt  schtt- 

tzend  begleiten,  durch  ein  aus  der  Hauptmelodie  gewobenes  dichtes 

Gespinnst  ausgedrUckt.  Noch  tiefsinniger  ist  die  Tenorarie  combi- 

nirt.  Das  Orchester  beglcitet  den  Gesang  mit  einein  nahezu  selb- 

stiindigen  Siciliano  f  dazu  blast  die  Trompete  die  Choralmelodie 

»Herzlich  lieb  hab  ich  dich  o  Herr.«  Man  hat  nicht  an  die  Worte 

der  ersten  Strophe  dabei  zu  deuken,  sondern  an  die  der  letzten : 

Ach  Herr,  laB  dein  lieb  Engelein 

Am  letztou  End  die  Seele  uiein 

In  Abrahams  Schoofi  tragen, 

Den  Leib  in  sein'm  Scldafkauinierlein 
Gar  sanft  ohn  einge  Qual  und  Pein 

Ruhn  bis  am  jUiigsten  Tape ! 

Alsdaun  vom  Tod  erwecke  mich, 

DaB  meine  Augen  sehen  dich 

In  aller  Freud,  o  Gottessuhn, 

Mein  Heiland  und  Genaden  —  Thron ! 
Herr  Jesu  Christ ! 

ErhOre  mich,  erhOre  mich ! 

Ich  will  dich  preisen  ewiglich ! 

Die  Lange  der  Strophe  hat  auch  eine  ungcwOhnliche  Ausdeh- 

nung  der  Arie  zur  Folge  gehabt.  Es  ist  nbthig,  die  Choralmelodie 

als  den  gegebeneu  musikalischen  Kern  sich  vorzustelleu ,  damit  das 
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Sttiek  beim  Httren  nicht  zu  lang  erscheinc.    Im  Ubrigen  sieht  man. 

wie  darch  diese  Combination  der  SchluBchoral  vorbereitet  wird,  der 

von  den  kriegerischen  Bilderu  des  Anfangs  weit  hinweg  zur  Ruhe  • 

der  Seligen  fllhrt. '«) 

Die  zweite  der  drei  Cantaten  aus  den  Kirchenjahren  1724— 

1727,  deren  Entstehungszeit  genau  bestimmt  werden  kann.  gehiirt 

in  den  Anfang  deg  Februar  1727  und  ist  ebenfalls  von  Picander  ge- 

diehtet.  Gleich  der  Cantate  »I>obe  den  Herrn ,  meine  Seele«  vom 

Jahre  1724  hatte  auch  diese  eine  doppelte  Bestimmung :  sie  sollte 

zugleich  Kirchen-Oantate  und  Gelegenheitsmusik  sein.  Jn  ersterer 

Verwendung  gehttrte  sie  dem  Feste  Maria  Reinigung  (2.  Febr.),  in 

letzterer  diente  sie  einer  vier  Tage  spater  begaugenen  Trauerfeier- 

lichkeit.  Johann  Christoph  von  Ponickau  der  Altere ,  Herr  anf 

PomBen,  Naunhoff,  GroBzschocher  und  Winddorff,  Kammerherr, 

Hof-  und  Appellationsrath  war  im  October  1726  im  75.  Lebensjahre 

gestorben  und  wurde  am  31.  October  im  Erb-BegrabniB  der  Kirche 

zu  PomBen  bestattet.  Er  hatte  sich  urn  Sachsen  vielerlei  Verdienste 

erworben  und  war  eine  hochangeschene  Personlichkeit  gewesen. 

Auch  Hcander  fUhltc  sich  ihm  persbnlich  tief  verpflicbtet  und  gab 

diesem  GefUhle  in  einem  Trauergedichte  Ausdruek.  Am  0.  Februar 

1727  wurde  zu  Ehren  des  Abgeschiedenen  in  der  Kirche  zu  PomBen 

ein  solenner  Trauergottesdienst  veranstaltet :  Picander  dichtete  hier- 

zu  eine  Cantate  »Ich  lassc  dich  nicht.  du  segnest  mich  denn«  und 

Bach  gab  die  Musik. 147)  Es  hat  den  Anschein,  daB  er  dieses  weni- 

ger  aus  eigner  Bewegung,  als  dem  befreundeten  Dichter  zu  Gefal- 

len  that ,  und  seinerseits  mehr  nur  darauf  sah ,  wie  die  Musik  zu- 

gleich zu  einem  kirchlichen  Zwecke  verwendet  werden  ktinne.  Der 

Text  cut  hit  It  sich,  wohl  auf  Bachs  Veranlassung,  aller  persoulichen 

Anspielungen  und  konnte  ohne  Andcrung  einesWorteszu  dem  wenige 

146)  B.-G.  II,  Nr.  l'J.  Autographe  Partitur  und  Originalstiuunen,  welche 
sich  auf  der  ktinigl.  Bibliothek  zu  Berlin  befindeu,  bieteu  kcinerlei  fllr  die 

Entstehungszeit  des  Werkes  verwerthbaro  Mcrkmale. 

147  S.  Schwartz,  Historisehc  Nachlese  Zu  denen  Geschichten  der  Stadt 

Leipzig,  Sonderlich  der  umliegenden  Gegend  und  Landsehaft.  Leipzig,  1744. 

4.  S.  33  f.  —  Picandcrs  beide  Gedichte  stehen  Bd.  1,  S.  4.J4  der  Gesamnitaus- 

gabe.  —  Das  Autograph  der  Bachschen  Musik  ist  unbekannt ;  ich  kenne  sie 
nur  aus  der  auf  der  konigl.  Bibliothek  zu  Berlin  bcfindlichen  Abschrift. 

1  ti  - 

zed  by  Google 



—    244  — 

Tage  vorher  einfallenden  Feste  Maria  Reinigung  gebraucht  wcrden. 

Auch  die  Com-wsition  tr8gt  durchaus  keinen  solenncn  Charakter: 

sie  ist  ein  ernstes ,  sinniges  StUck  in  der  Stiiumung  der  Worte  dee 

alten  Simeon :  »IIcrr  nun  lassest  du  deinen  Diener  in  Frieden  fahren«. 

der  Chor  fehlt.  abgesehen  vom  SchluBchorale,  ganzlich. 

AIb  dritte  ist  die  Cantate  »Herz  and  Mund  und  That  und  Leben« 

zu  nennen.  Sic  entstand  freilich  zura  4.  Adventsonntag  1716  in 

Weimar,  hat  aber  fttr  Leipzig  eine  sehr  durehgreifende  Umarbeitung 

erfahren  und  wurde .  wegen  des  Ausfalls  der  Kirchenmusik  in  der 

Adventzeit,  nunmehr  dem  Feste  Maria  Heimsuchung  (2.  Juli;  be- 

siimmt.  Wenn  auch  nicht  ganz  gewili,  so  ist  es  doch  sehr  wahr- 

scheinlich ,  daB  sie  diese  Bestimmung  zuerst  im  Jahre  1 727  zu  er- 

flillen  hatte."8) 

Es  folgt  eine  Reihe  von  Kircheneantaten ,  von  denen  sich  mft 

einiger  Sicherheit  nur  im  allgemeineu  sagen  laBt ,  daB  sie  inner- 

halb  der  vier  Kirchenjahre  17*23—1727  geschrieben  worden  sind. 

1)  Neujalirsfest  »Herr  Gott  dich  loben  wire  Schon  bei  der 

Cantate  »Jesu8  nahm  zu  sicli  die  Zwolfe-  ist  darauf  hingewiesen.  daB 

Bach  es  nicht  verschmahte.  sich  gelegentlich  dem  Geschmacke  des 

Leipziger  Publieums  anzubequemen  s.  S.  183,.  Unter  alien  be- 

kannten  Kirchenmusiken  seiner  Composition  ist  diese  ftir  das  Neu- 

jalirsfest diejenige,  in  welcher  ein  AnschluB  an  Telemanns  Schreib- 

weise  am  deutlichsten  hervortritt.  Nicht  freilich  geschieht  es  im 

ersten  Satze,  einera  prachtigen  Choralchore  Uber  die  vier  ereten  Zei- 

len  des  Ambrosianischen  I^obgcsanges :  in  solchen  Formen  koimte 

und  mochte  Bach  nichts  von  Telemann  annehmen  und  Telemann 

wUre  nicht  im  Stande  gewesen.  es  ihm  auch  nur  von  ferae  darin 

nachzuthuu.  Aber  ein  ganz  andrer  Geist  scheint  aus  dem  zweiten 

Chore  »LaBt  uns  jauchzen,  laBt  uus  freuen«  zu  reden.  Der  Wecli8el 

zwischen  Bass  und  vollem  Chor,  die  gefhllige  Melodik,  die  drastische 

Art  des  Ausdrucks.  die  Chorbehandlung,  alles  dies  sieht  Telemann- 

schen  Chorsatzen  zum  Venvechseln  ahnlieh  ,49j  wenn  man  gleich  bei 

14*  S.  Band  I,  S.  *i<i.i  und  813  f.  —  Anhaujr  A,  Nr.  2S. 
149)  Ich  inache,  uui  nur  ein  Bcispiel  anzufuhren ,  auf  Telemanns  belieht 

gewordeno  Pfingst-Cantate  »Ich  bin  der  erste  und  der  letztc«,  aufnierksaui,  na- 

tuentlich  auf  den  Chor  »Auf,  laBt  uns  jauchzc-n*. 
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niiherem  Eingehen  selbst  hierin  Bachs  kraftigeren  Geist  rccht  wohl 

8ptirt.  Bachs  VerhftltniB  zu  Telemann  beruhte  nicht  nur  auf  pcrson- 

licher  Freundschaft,  er  unterschfitzte  ihn  auch  als  Componisten  kei- 

neswegs  und  schrieb  sich  zum  Gebrauch  fUr  seine  Leipziger  Auf- 

fllhrungen  eine  Adventscantate  desselben  eigenhiindig  ah. ,5ft)  Auch 

in  der  sehr  melodischen,  weich-innigen  Tenor -Arie  »Geliebter 

Jesu,  dn  allein«  ist  der  Widerschein  der  Keiser-Telemannschen 

SologesUnge  garnicht  zn  verkennen.  Wer  sie  mit  der  Tenor- Arie 

der  oben  genannten  Estomihi-Cantate  vergleicht ,  wird  eine  gewisse 

Verwandtschaft  in  der  Empfindungsweise  sofort  bemerken. ,51) 

2)  Dritter  Sonntag  nach  Epiphanias  »Herr  wie  du  willt,  so 

gchicks  mit  rair.<«  m)  Der  an  der  Spitze  stehende  Chora  Ichor,  wel- 

cher  auf  eine  Stelle  des  Evangeliums ,  wenngleich  nnr  auBerlich, 

Bezng  nimmt,  hat  eine  in  mancher  Beziehung  nene  Form.  Recita- 

tivische  Partien ,  welche  die  Gedanken  des  Melissanderschen  Kir- 

chenliedes  wciter  ausfuhrcn,  durchziehen  ihn.  Einer  solchcn  Text- 

anlage  begegnet  man  ttfter  in  Picanders  kirchlichen  Dichtnngen : 

die  lctzte  Arie  von  »Ich  lasse  dich  nicht ,  dn  Regnest  mich  denn«  ist 

in  dieser  Weise  gehalten ,  ahnlich  auch  der  Anfang  eincs  auf  den 

3.  Epiphanias-Sonntag  1729  gemachten  Textes.  Es  darf  daher 

vermuthet  werden,  daB  auch  der  vorliegende  Text  von  ihm  herrlihrt. 

Der  Choral  ist  vierstimmig  und  insofern  homophon  gesetzt,  als  mit 

imitatorischen  DurchfUhrungen  die  Singstimmen  nirgends  bchclligt 

werden.  Sehr  selbstiindig  benehmen  sich  die  Instrumente.  Vor 

und  zwischcn  den  Zeilen  lassen  sie  stets  dasselbe,  nur  inderTonart 

nach  der  jedesmaligen  Zeile  sich  richtendc  Kitornell  hBren,  das  in 

motivisclier  Zerlegung  auch  die  recitativischen  Stellen  begleitet: 

den  Choralgesang  umspinnen  sie  in  andersartiger  Figurirung. 

AuBerdem  treibt  der  Componist  mit  einem  Motive  des  Chorals  ein 

seltsames  Spiel.  Ein  Horn  ,5;<  .  welches  den  Cantus  frmus  vcrstiirkt 

und  anfanglich  auch  praeludirend  vortragt,  macht  sich  "nebenlicr 

J  50)  »Machet  die  Thore  weit«,  als  BachscbcB  A^ito^raph  auf  der  kOnig- 
lichcn  Bibliothek  zu  Berlin  aufbewalirt. 

151)  B.-G.  II,  Nr.  16.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  29. 

152)  B.-G.  XVIII.  Nr.  73.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  !>. 

153)  Spater  Ubertrug  Bach  den  Part  des  Horns  deni  RUckpositiv  der 

Thouias-Orgel. 
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mit  der  Zerstuckelung  und  Verkttrzung  der  ersten  Melodiezeile, 

untersttttzt  von  den  Saiteninstrumenten,  angelegentlieh  zu  schaffen. 

Namentlich  sind  es  die  auf  die  Worte  »Herr  wie  du  willt«  fallen  den 

Ttfne,  welche  in  diminuirten  Notenwerthen : 

^r>?_^V^-|-^—  inimer  und  immer  wieder  angebracht  wcrden. 

SchlieBlich,  nachdem  der  Chor  langst  das  seinige  gethan  hat,  seheint 

es  als  ob  er  begriffen  hatte,  was  der  Tondichter  ihm  durch  die  In- 

strumente  unabliissig  zuraunen  lieB :  drcimal  nach  lUngeren  Zwi- 

schenraumen  hbren  wir  nun  aueh  von  ihm  das  kurz  herausgcstoBene 

»Hcrr  wie  du  willt«,  zuletzt  auf  dem  Dominantseptimen-Accorde  ab- 

brechend,  worauf  die  Instrumente  rasch  die  SchkiBcadenz  machen. 

Der  voile  Sinn  des  seltsamen  Tongebildes  erschlieBt  sich  aber  erst 

durch  die  Bass-Arie ,  welche  dem  SchluBchorale  vorhergeht.  Der 

Text  bestcht  aus  drei  vierzeiligeu  Srropben ,  deren  jede  mit  den 

Worten  »Herr  so  du  willt«  anhebt.  Bach  nennt  das  Stuck  »Arie«, 

obwohl  die  Form  desselben  frei  von  ihm  erfunden  ist.  Er  setzt  in 

ihm  die  Gedanken  des  Anfangschores  in  einer  Weise  fort ,  daB  man 

sieht,  diese  Dichtung  hatte  fur  ihn  auf  die  Gestaltung  des  Chores 

rtlckwarts  gewirkt.    Das  Thema  wird  ohne  Vorspiel  von  der  Sing- 

stimme  intonirt.  9*^?=^T       — — p —  dann  bcmachtigen  sich Herr,  so  du  willt, 

seiner,  wiederum  in  der  Verkllrzung,  alsbald  auch  die  Instrumente, 

mehr  nur  den  Rhythmus  imitirend :  ̂= 

beiten  es  mit  Beharrlichkcit  durch.  Einc  bcgleitende  Sechzehntel- 

Figur  ist  ebenfalls  dem  ersten  Chore  entnommen.  Die  Empfinduog 

eines  Menschen,  der  sich  mit  demuthsvoller  Ergebung  vor  dem  un- 

begreiflichen  Kathschlussc  Gottes  beugt,  ist  hier  mit  ergreifendcr 

Inbrunst  ausgesprochen.  Aus  der  Stelle ,  wo  die  Saiteninstrumente 

pizzicato  das  Leichengelaut  nachahmen ,  klingt  es  wie  Friedensah- 

nung,  die  durch  die  Schaucrpforten  des  Todes  herein  weht  (vrgl. 

Band  I,  S.  546) . 

3)  Drittcr  Sonntag  nach  Epiphanias  »Alles  nur  nach  Gottes 

Willen«  IM) .    Dieses  ist  ein  Text  aus  Francks  Evangelischem  An-   • 

154]  B.-U.  XVIII,  Nr.  72.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  30. 
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dachtsopfer,  nnd  einer  der  ansprechendsten.  Er  verfolgt  denselben 

Grundgedanken,  wie  derjenige  der  vorigen  Cantate,  und  es  scheint 

sogar,  als  sei  er  auf  ihn  nicht  ohne  EinfluB  geblieben.  Indessen 

nuancirt  sich  dort  die  Empfindung  mebr  nach  der  Kichrung  einer 

frommen  Ergebung  in  die  Leiden  des  Lebens,  wtibrend  hier  dag 

selige  GenUgen  gepriesen  wird ,  welches  aus  dem  BewuBtsein  er- 

wSchst.  sich  liberal]  in  der  Hand  ernes  liebreichen  Gottes  zu  be- 

riiiden.  Den  phantastischen  Zug ,  die  dunkle  Farbung  der  vorigen 

Cantate  findet  man  hier  nicht,  wohl  aber  eine  vertrauensselige  kind- 

liche  Innigkeit  von  rtthrender  Gewalt.  Den  starksten  Ausdruck 

findet  dieses  GefUhl  in  der  Sopranarie  »Mein  Jesus  will  es  than ,  er 

will  mein  Leid  versllBen« ,  einem  der  holdesten  GesangstUcke ,  die 

Bach  ̂ reschrieben  hat.  Aber  in  seiner  Art  nicht  weniger  entzttckend 

ist  alles  tibrige :  die  erregtere  Alt-Arie  »Mit  allem  was  ich  hab  und 

bin,  Will  ich  mich  Jesu  lassen«,  das  vorhergehende  Arioso,  in  wel- 

chem  drei-  nnd  zweitheiliger  Rhythmus  so  wirkungsreich  durch  ein- 

ander  spielen,  endlich  der  in  herrlicher  Breite  dahinwallende,  von 

Innigkeit  liberquellende  Eingangschor.  Ein  paar  leichte  Anderungen, 

die  Bach  im  Texte  vorgenommen  hat,  sind  doch  interessant  genug, 

um  hier  erwahnt  zu  werden.  Am  Schlusse  des  Arioso  heiBt  es  bei 

Franck : 

llcrr,  so  dtt  wUlt,  so  sterb  ich  nicht ; 

Ob  Leib  und  Lebcn  mich  verlassen ; 

Wcnn  mir  dein  Geist  dies  Wort  ins  Hcrzc  spricht. 

»»Dies  Wort«  bezieht  sich  also  bei  ihm  auf  »Herr,  so  du  willt« : 

Bach  hat  es  auf  die  folgende  Aric  »Mit  allcm  was  ich  hab  und  bin« 

bezogen  ,  in  welche  das  Arioso  unmittelbar  llbergebt.  In  der  So- 

pranarie singt  der  Dichter: 

Mein  Jesus  will  es  thun !  Er  will  dein  Krcuz  versllGen ; 

Obgleich  dein  Ilerze  liegt  in  viel  BekllmmernisBcn, 

Soil  es  doch  sanft  und  still  in  seinen  Armen  ruhn, 

Wcnn  ihn  der  Glaube  faBt !  Mein  Jesus  will  es  thun. 

Der  Componist  aber : 

Wenn  es  der  Glaube  faBt :  Mein  Jesus  will  es  thun. 

4)  Sonntag  Septuagesimae  >>Nimni  was  dein  ist  und  gehe  hiu«155) . 

155}  Autographe  I'artitur  auf  der  konigl.  Bibliothek  zu  Berliu.  Veroffent- 

licht  in  -Kirchengesango  filr  Sol<>-  und  Chor-Stimmen  rait  Instrumentalbeglei- 

tung  von  Joh.  Sob.  Bach-.  Berliu,  Trautwein.  als  Nr.  l.  —  S,  Auhang  A,  Nr.  0. 
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Die  Cantate  begin  nt  mit  einer  Fuge ,  in  welcher  die  energische,  ja 

harte  Abweisung  der  Forderungen  werkgerechten  Dtlnkels  einen 

fast  dramatischen  Ausdruck  gewinnt.  Es  ist  schade,  daB  der  Text- 

dichter  den  tieferen  Sinn  dee  evangelischen  GleichnisscB  vom  Haus- 

vater,  welcher  Arbeiter  fllr  seinen  Weinberg  dingt,  so  ungentlgend 

erfaBt  hat  nnd  im  folgenden  nichts  besseres  zu  thnn  weiB,  als  die 

Genllgsamkeit  zn  preiscn.  So  mnB  denn  auch  das  Interesse  an  der 

Musik  erlahmen.  Was  Bach  auB  den  trivialen  Reimereien  machte, 

hat  nattlrlich  Kopf  und  FuB :  tiefer  erregen  kann  es  nicht.  Doch 

schcint  grade  diese  Cantate  weitere  Verbreitung  gefunden  zu  haben 

nnd  ihr  Text  mehrfach  componirt  zu  sein«  ,5°). 

5)  Sonntag  Sexagesimae  »Leichtgesinnte  Flattergeister«.  Die 

Bass-Arie  am  Anfang,  das  Bild  ernes  leichtfertigen  und  flatterhaften 

Sinnes,  welcher  die  Segnungen  des  gbttlichen  Wortes  in  den  Wind 

schlagt,  ist  ein  CharakterstUck  von  auBerordentlicher  Scharfe  und 

Eigenart.  Am  Ende  stent  ein  frei  erfundener  Chor  in  Form  der  ita- 

lianischen  Al  io .  Er  ist  fugirt,  aber  von  sehr  populiirer  Melodik  und 

dUrfte  ursprlinglich  eine  weltliche  Bestimmung  gehabt  haben1 57 1. 

6)  Sonntag  Quasimodogeniti  J  la  It  im  GediichtniB  Jesum  Christo. 

Hier  haben  wir  wieder  ein  Werk ,  das  auch  in  poetischer  Hinsicht 

alien  gerechten  Anforderungen  gentlgt.  Die  schone  Erziihlung  del} 

Evangeliums,  wie  Jesus  nach.  seiner  Auferstchung  Frieden  bietend 

im  Kreise  seiner  Jtingcr  crschcint  und  sic  im  Glauben  stiirkt,  spiegelt 

sic h  hell  aus  der  Dichtung  zurlick ,  die  aus  gut  angebrachten  Bibel- 

stellen,  passenden  Choralen  und  wohlklingenden  Versen  zusammen- 

gesetzt  ist.  Sie  erinnert  an  die  Weise  Francks ;  solltc  Picander  der 

Verfasser  sein,  so  hattc  er  sich  selbst  ttbertrofien.  Der  Sologesang 

ist  in  dieser  Cantate,  abgesehen  von  ein  paar  kurzeu  Kecitativen, 

156)  Der  erete  Chor  der  Bachschen  Composition  wird  seiner  vortrefflichen 

Declamation  wegen  als  Muster  aufgeatellt  bci  Marpurg,  Kritisclie  Briefe  Uber 

dieTonkunst.  Erster  Band.  S.  381.  Hier  ist  auch  von  einer  bffeutlichen  Auf- 

fiihrung  desselben  die  Kede.  —  Der  Anfang  der  Altarie  »Murre  nieht,  licber 

Christ"  wird  citirt  bei  Sulzer,  Allgeincinc  Thcorie  der  schonen  Kiinste.  Vierter 

Theil.  Leipzig, 1779,  S.  267 ;  jedoch  zu  einer  audern  Musik.  Weiteres  nach 

dieser  Kichtung  hin  habe  ich  nicht  erforschen  kimncn. 

157)  Originalstimmen  auf  der  kOnigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  S.  Anhang  A, 

Nr.  9.  —  Eine  spiiter  zugefllgte  Flotenstimme  und  Obocnstitnuie  orweisen  eine 
zweite  urn  1737  erfolgte  Aufflihrung  der  Cantate. 
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nur  dnrch  eine  schtme  Tenorarie  vertreten.  In  dem  Anfangschor, 

einem  herrlichen  aus  zwei  Hauptthemen  frei  construirten  fugirten 

Satze,  hatte  Scheibe  seine  fUr  eine  eindringliche  Kirehenmusik  er- 

hobene  Forderung  »poetischer  Auszierungen  und  verblllmter  Aus- 

drtickungen«  (a.  S.  166)  vol]  erfUllt  finden  mttssen.  Etwa  in  der 

Mitte  des  Werks  tritt  mit  groBer  Wirkung  der  Osterchoral  »Erschie- 

nen  ist  der  herrlich  Tag«  ein.  Aus  der  Wendung  des  Recitativ- 

Textes,  dnrch  welche  er  eingeleitet  wird,  sehen  wir.  daB  derselbe 

Choral  zuvor  von  der  Gemeinde  gesungen  worden  sein  muB.  Kirch- 
liche  Vorechrift  war  dies  nicht :  Bach  wird  also  dieses  Gemeindelied 

fttr  den  vorliegenden  Fall  ansdrllcklich  bestimmt  haben  (vrgl.  8.  57  f.) . 

Sehr  eigenthttmlich  ist  der  nachste  Chor.  Er  fiihrt  wegen  der  stro- 

phischen  Gestaltnng  des  Textes  den  Namen  Aria.  Der  Bass  tragt 

mit  einer  tief  empfundenen  milden  Melodie,  nnter  einer  sanft  schwe- 

benden  Begleitung  der  FlOten  und  Oboen  die  Worte  Christi  vor 

.Friede  sei  mit  euch«.  Ihm  gegenliber  stellen  sich  die  drei  obcrcn 

Stimmen  mit  Worten  und  T«nen  glaubigen  Vertranens  auf  Christi 

Schutz  und  Beistand ;  im  langverhallenden  FricdcnsgruB  des  Basses 

klingt  das  Ganze  aus,  worauf  dann  der  Choral  »Du  Friedefllrst  Herr 

Jesu  Christ-  die  Stimmung  der  Cantate  noch  einmal  kurz  zusammen- 

faBf"). 

7)  Sonntag  Misericordias  Domini  »Du  Hirte  Israels«.  Einkirch- 

liches  Pastoral ,  das  Lieblichkeijt  und  Ernst ,  Anmuth  und  Tiefe  in 

selten  schoner  Vereinigung  zeigt.  Die  Taktart  des  ersten  Chores  ist 

eigentlich  nicht  als  Dreiviertel- ,  sondern  als  Neunachtel-Takt  zu 

verstehen ,  insofern  durchgUngig  Triolenbewegung  herrscht  und  die 

rhythmische  Figur  J-J  nach  damaliger  Art  wie  J  3  auszufuhrcn 
ist  (s.  Bd.  I,  S.  555).  Hierdurch  mwie  durch  den  sackpfcifenarrig 

Iiegenbleibenden  Bass  werden  dem  Tonstilcke  ganz  zart  audi  die 

auBera  Merkmalc  einer  pastoralen  Musik  aufgedrtickt.  Neben  seinem 

bezaubernden  melodischeu  Reize  ist  der  Chor  zugleich  ein  Meister- 

werk  kunstreichen  Satzes.  Im  Gesangc  wcchseln  homophone  Par- 

tien  mit  fugirten  Durch fllhrungen.  Drei  Schalmeien  Oboen) 

schlieBen  sich  den  drei  obern  Stimmen  verstarkend  und  farbegebend 

an.     Die  Streichinstrumentc  aber  umhlillen  sie  mit  einem  schim- 

15S)  B.-G.  XVI,  Nr.  G7.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  9. 
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raernden  Netz  wiegender  und  wallender,  durcbaus  selbstandiger 

Tonreihen.  Ein  solches  Stuck  hatte  Bach  tosher  nicht  geschaffen : 

es  ist  ein  neues  ZeugniB  seiner  unerschbpflichen  Phantasie.  Zur 

Stimmung,  dem  darin  entfalteten  Klangzauber,  wie  auch  zur  Com- 

bination der  verschiedenen  Tonmassen  wolle  man  die  Hirtensin- 

fonie  ans  dem  Weihnachts-  Oratorium  als  einzig  wllrdiges  Seiten- 

sttick  vergleichen.  Einen  in  mancher  Beziehung  ahnlichen  Charakter 

tragt  die  Bassarie,  wogegen  die  von  ihr  und  dem  Chor  umschlossene 

Tenorarie  jener  beklommenen  Empfindung  Ausdruck  giebt,  welche 

Psalmstellen,  wie  »Und  ob  ich  schon  wandre  im  finstern  Thai  flircht 

ich  kein  Unglttck*  und»Wic  der  Hirsch  sehreit  nach  frischem  Wasser, 

so  sehreit  meine  Seele,  Gott  zu  dir«,  anzuregen  geeignet  sind.  DaB 

Bach  an  diese  Bibelstellen  dachte ,  ist  sicher ,  da  auch  der  Text  an 

dieselben  anklingt  und  eine  Strophe  des  versificirten  23.  Psalms  den 

SchluB  derCantate  bildet,s»). 

6)  Sonntag  Cantate  »Wo  gehst  du  hin?«.  Der  Text  zeigt,  wie 

leidcr  so  oft  bei  den  Bachschen  Cantaten,  eine  betrilbende  Unfahig- 

keit  des  Dichters,  den  Grundgedanken  des  Evangeliums  zu  erfassen 

und  poetisch  zu  gestalten.  Nach  eiuer  lockern  Ankulipfung  an 

dasselbe  bennden  wir  uns  bald  wieder  in  dem  alten,  ausgetreteuen 

Gleise :  Aufforderung  an  den  Himmel  zu  denken,  Betrachtungen 

Ubcr  die  Vergtinglichkeit  alles  irdischen.  Es  erregt  Bewunderang. 

wic  Bach  immer  wieder  so  ganz  bei  der  Sache  war,  immer  neue  und 

neue  Weisen  und  Formen  in  diesem  poetischen  Einerlei  zu  hndeu 

wuBte.  Das  Werk  ist  Solo-Cantate,  indem  auBer  dem  SchluBchoral 

wenigstens  kein  inehrstimmiger  Chorgesang  darin  zur  Anwendung 

kommt.  Besondere  Aufmerksamkeit  erregen  der  erete  und  dritte 

Abschnitt.  In  jenem  hat  Bach  es  mbglich  gemacht,  Uber  einen  Text 

von  vier  Worten,  der  noch  dazu  eine  Fragc  darstellt  (»>Wo  gehst  du 

hin?«]  eine  Arie  zu  componiren.  Sic  ist  eigenthiimlich  (lurch  die 

dreitaktigen  Perioden,  aus  deucn  sic  sich  aufbaut.  Im  dritten  Ab- 

schnitt singt  der  Sopran  die  dritte  Strophe  des  Kiugwaldschen  Liedes 

»Herr  Jesu  Christ,  ich  weiB  gar  wohlt,  die  Instrumente  flihren  dazu 

einen  zwcistimmigen  Conrrapunkt  aus.  Es  begegnet  uns  mit  diesem 

Stlicke  zum  ersten  Male  die  vollstiindigc  und  angeinessenste  Uber- 

15l)j  B.-G.  XXIII,  Nr.  104.  -  S.  Anhaiig  A,  Nr.  U. 
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tragung  des  Choral -Orgeltrios  anf  die  Vocalmusik:  in  der  Cantate 

»Erfreute  Zeit  im  neuen  Bunde«  war  mehr  nnr  ein"  Ansatz  dazu  her- 

vorgetreten.  Wahrend  Bachs  erster  Leipziger  Zeit  entstanden  seine 

sechs  groBen  Orgeltrios  in  Sonatenform.  Wir  sehen  also,  wie  die 

Be8chaftignng  mit  dieser  Form  hier  weiter  gewirkt  hat,80j . 

9)  Sonntag  Rogate  »Wahrlich,  wahrlich,  ich  sage  each,  so  ihr 

den  Vater  bitten  werdet«.  Ein  Werk,  das  mit  dem  vorigen  nach 

Inhalt  and  Entstehungszeit  nnverkennbar  eng  zusamniengehbrt.  Die 

Textanordnung  ist  ganz  die  nUraliche :  voran  ein  dem  Evangelium 

entnommener  Bibelspruch,  dann  Arie,  Choral,  Recitativ,  Arie  nnd 

SchluBchoral.  Die  von  Bach  verwendeten  Tonmittel  sind  auch  die 

gleichen ;  selbst  die  Arien  sind  ftlr  dieselben  Stimmen  gesetzt,  nnr 

in  umgekehrter  Anordnnng ,  beide  Male  aber  beginnt  ein  Solo  des 

Basses  nnd  schlieBt  ein  einfach  vierstimmiger  Choral.  Der  Choral- 

satz  in  der  Mitte ,  Uber  die  letzte  Strophe  von  »Kommt  her  zu  mir, 

spricht  Gottes  Sohn«  gebaut,  zeigt  sich  hier  wie  dort  als  eine  aus  der 

OrgelmnBik  ttbertragerie  Form ;  es  contrapunktiren  dieses  Mai  drei 

vStimmen,  der  melodische  Gehalt  der  Contrapunkte  hier  und  dort  ist 

aber  wiederum  ein  sehr  verwandter :  in  der  Cantate  »Wo  gehst  du 

hin«  lautet  der  Anfang: 

in  der  Cantate  »Wahrlich,  wahrlich,  ich  sage  euch«: 

Bibclworte  im  Munde  einer  einzelnen  Stimme  ])flegt  Bach  als 

Arioso  zu  behandeln,  weil  cine  Anwendung  der  Opemformen  leiclit 

als  Profanation  crschciuen  konnte.  Wenn  er  in  der  Cantate  bWo 

gehst  du  hin«  hiervon  einmal  abwich,  so  geschah  es  sicherlich  der 

Eigenthllinlichkeit  des  Textes  wegen.  Das  Musikstllck,  welches  an 

der  Spitze  der  Cantate  "Wahrlich,  wahrlich,  ich  sage  euch«  steht,  ist 

freilich  auch  kein  Arioso.  Aber  die  wttrdige  Haltung,  welche  der 

Composition  eines  Bibelspruches  zukam ,  ist  auf  andenn  Wege  cr- 

160)  Originalatimnien  tier  Cantiite  auf  der  kunSgl.  Bibliothck  zu  Berlin.  — 
S.  Anhang  A,  Nr.  1). 



reicht.  einem  Wege  allerdings.  den  nur  ein  Meister  wie  Bach  wandeln 

durfte.  Er  hat  den  Gesang  in  eine  regelrechte  vierstimmige  Instru- 

mentalfuge  verflochten,  und  meist  so  gefUhrt,  daB  er  als  sclbstiindige 

fUnfte  Stimme  erscheint :  nur  bisweilen  flieBt  er  mit  dem  Instrumen- 

tal basse  zusammen,  grade  hierdnrch  an  die  Gewohnheiten  des  alte- 

ren  kirchlichen  Arioso  noch  deutlich  erinnernd.  Ein  Seitenstttck  zu 

dieser  originellen  Leistnng  fehlt  nicht ;  wir  haben  es  im  ersten  Satze 

der  Cantate  »0  heilges  Geist-  und  Wasserbad«  und  es  ist  demnach 

wahrscheinlich ,  daB  beide  Werke  kurz  nach  einander  entstanden 

sind,6>). 

1 0]  Sonntag  Exaudi  »Sie  werden  euch  in  den  Bann  thun«  iG-raoll) . 

Auch  zwischen  diesem  Texte  und  den  der  beiden  vorigen  Cantaten 

besteht  hinsichtlich  der  Construction  vollst&ndige  Ubereinstimniung. 

Ebeiwo  zeigt  die  Composition  im  allgemeinen  eine  iihnliche  Schreib- 

weise,  zumal  in  den  beiden  Arien.  Das  AnfangsstUck  ist  ein  Zwie- 

gesang  zwischen  Tenor  und  Bass ,  der  in  einen  Chor  ttbergeht.  In 

dem  Zwiegesang  herrscht  eine  groBe  polyphone  Knnst,  vergleichbar 

derjenigen,  welche  im  Duett  der  Cantate  »Du  wahrer  Gott  und  Da- 

vidssohn«  aufzuzeigen  war  (s.  S.  182).  Der  Chor  dagegen  in  seiner 

popularen  Disposition  und  leichtfaBlichen  Polyphonie  erinnert  an  die 

Chore  ans  » Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwolfe*  is.  S.  183)  und  »Ein  un- 

gefdrbt  Gemuthc«  (s.  S.  188).  Etwas  ganz  neues  offenbart  uns  wic- 

der  der  mittlere  Choralsatz  »Ach  Gott.  wie  manches  Herzeleid*. 

Zwar  keinem  Orgel-Trio  oder  -Quatuor  aber  einem  Choraltypus 

Btfhms  ist  er  frci  nachgebildet ,fi2).  Den  sehliehten  Choral  singt  der 

Tenor;  es  begleitet  nur  der  Generalbass  und  zwar  mit  Tonreihen, 

die  durch  Verkurzung  aus  der  ersten  Choralzeile  entwickelt  sind 

und  durch  chromatische  Ausrenkungen  das  »Herzelcid«  andeuten 

sollen.  Da  die  Strophe  nur  vier  Zeilen  enthalt  so  geht  der  Satz 

rasch  vorliber,  fast  zu  rasch  als  daB  er  in  seiner  gauzen  Bedeutsam- 

keit  erfaBt  werden  ki'mnte.  In  einer  vicl  spatercn  Cantate  hat  Bach 
diesc  Melodic  in  derselbcn  Weise  bearbeitct, nur  daB  an  Stelle 

einer  Stimme  ein  vierstimmiger  Chor  tritt.  Abcr  in  der  spHtereu 

Composition  wird  die  Wirkung  dadurch  eine  griiBere,  daB  sich  Reci- 

101  )  B.-G.  XX>.  Nr.  86.  —  S.  Anhaug  A,  Nr.  9. 

102  Vrgl.  Band  I,  S.  204  f. 

Ki.T  -Ach  Gott  wie  tuauches  Herzoleid-  A-dur  ;  B.-G.  I,  S.  b4.  ff. 
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tarive  zwischen  die  Ckoralzoilen  schieben,  und  somit  der  Hftrer  Zeit 

gewinnt,  den  originellen  Bau  der  Fonn  zu  begreifen.  Den  SchluB- 

choral  unserer  Cantate  bildet  die  letzte  Strophe  des  Flemmingschen 

Liedes  »In  alien  meinen  Thaten«.m) 

11  Erster  Sonntag  nach  Trinitatis  »0  Ewigkeit,  du  Donner- 

wort«.  Zu  Grande  liegt  das  Ristsche  Kirchenlied,  dcssen  I.,  2.  und 

16.  Strophe  wortlich  hertlber  genominen  Bind;  das  Ubrige .  mit  Aub- 

nahme  von  Strophe  7  und  S,  die  keine  Berlicksichtigung  gefunden 

haben,  ist  in  madrigal  inch  e  Form  umgegossen.  Man  darf  in  dieser 

Arbeit  Picanders  Hand  erkennen ,  da  sie  in  ahnlicher  Weise  ausge- 

fUhrt  ist,  wie  fUr  die  Michaelis- Cantate  »Es  erhub  sich  ein  Streit«. 

Das  Werk  zerfallt  in  zwei  Theile ,  deren  jeder  von  einer  Choral- 

strophe,  in  dereelben  Hannonisirung,  beschlossen  wird  —  also  ganz 

die  Weise.  wie  Bach  in  der  ersten  Leipziger  Zeit  seine  Cantatcn 

haufiger  anzulegen  pflegte.  Bach  hat  ersichtlich  mit  grosser  Hin- 

gabe  gearbeitet.  Eine  leidenschaftliche  Aufregung ,  zu  deren  Dar- 

atellung  ein  staunenswerther  Reichthum  melodischer,  harmoniBcher 

and  namentlich  auch  rhythmiseher  Mittel  entfaltet  wird ,  verbindet 

sich  mit  kraftvollem,  erschUtterndem  Ernst.  In  vier  Arien  und  einem 

Duett  wird  die  Vorstellung  von  der  Furchtbarkeit  des  gUttliehen 

Richters  und  der  ewigeu  Qual  dem  HOrer  persOnlich  so  nahe  gerUckt 

und  mit  einer  so  dramatischen  Lebendigkeit  gepredigt,  wie  es  der 

kirchliche  Stil  nur  eben  gestattet.  Die  Stticke  contrastiren  im  Cha- 

rakter  sehr  scharf,  bo  daB,  obgleich  iinmer  derselbe  poetische  Grund- 

gedauke  variirt  wird,  man doch  bis  zum  Schlusse  das  lebhafteste  lnter- 

ease  behalt ;  es  erhbht  die  Energie  ihres  Ausdrucks,  daB  sie  Bttmmt- 

lich  ziemlicb  knapp  gefaBt  sind.  Und  selbst  in  dem  Anfangschor 

macht  sich  jene  pcrsbnliche ,  leidenschaftliche  Auffassung  des  Ge- 

genstandeB  geltend,  die  in  gcwissem  MaBe  ja  iinmer  bei  Bach  statt- 

tindet.  in  diesem  Werke  aber  gradezu  als  charakteristischeB  Merk- 

raal  hervortritt.  Man  wolle  sich  die  Tonreiheu  ansehen .  mit  deuen 

die  drei  tieferen  Stimmen  die  erste  und  vorletzte  Choralzeile  contra- 

punktiren,  die  erbebende  Bewegung,  welche  Bich  T.  13,  17,  23,  27 

der  IiiBtrnmente  bemachtigt.  die  gleicbsam  entsetzt  zusammenfah- 

renden  Rhythmen  T.  90  ff.  Im  ubrigen  bietet  dieser  Chor  das  dritte 

164,  B.-G.  X,  Nr.  44.  -  8.  Anhang  A,  Nr.  9. 
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Beispiel  ana  Baeha  eraten  Leipziger  .Tahren  ftlr  cine  Vbertragung 

der  franztfaischen  Ouverture  in  die  Kirchenmuaik.  In  den  (  'an fate n 

»Preiae  Jerusalem  den  Herrn«  und.  »H0chat  erwtinachtea  Freuden- 

feat  <  handelt  ea  sich  aber  nicht  urn  eincn  Choral.  Indem  hier  ein 

aoleher  mit  der  Ouverturen-Form  verachmolzen  iat,  bildet  die  Can- 

tate  »0  Ewigkeit,  du  Donnerwort«  ein  genau  entaprechendea  Seiten- 

atllek  zu  der  Adventamnaik  » Nun  komm  der  Heiden  Heiland «  aus 

dem  Jahre  1714 ,6a) .  Auch  in  einer  apateren  Cantate  (»>In  alien 

meinen  Thaten«),n6)  findet  aich  Choral  und  franzoaiache  Ouverture 

combinirt.  jedoch  tritt  der  Choral  nur  im  Allegro  ein,  aodaB  daa 

Vorhergehende  gleichaam  ala  Vorapiel  aufzufaaaen  iat,  wahrend  er 

in  den  andern  beiden  Fallen  auch  am  Grave  betheiligt  iat.  Bei 

Stlicken  featlichen  Charaktera ,  wie  z.  B.  auch  in  der  Weihnachts- 

Cantate  »Unaer  Mund  aei  voll  Lachens« MBt  aich  dieae  Form 

verBtehen:  bier  iat  man  um  einen  innern  Grund  vcrlegen.  Die  kurz 

zuvor  in  zwei  andern  Werken  erprobte  Meiaterachaft  in  Verwendung 

der  Ouverturenform  moehte  den  combinationafreudigen  KUnatler  zu 

dem  Experiment  veranlaasen.  NatUrlich  iat  ea  in  techniacher  Be- 

ziehung  vollatandig  geglUckt:  daB  der  Empfindungaauadruck  da- 

durch  eine  Vertiefung  erfahren  babe,  wird  man  nicht  behaupten 

kOnnen ,  doch  macht  aich  auch  nirgenda  ein  Widerapruch  zwiachen 

Form  und  Inhalt  fWhlbar^). 

12)  Feat  Johannia  dea  Taufera  »Ihr  Menschen  rtthmet  Gottea 

Liebe«.  Eine  Cantate  von  geringerer  Bedeutung,  die  zu  beaonderen 

Bemerkungen  kaum  Veranlaaaung  giebt.  Ihr  Charakter  iat  heiter 

und  geftUlig,  die  Formen  aind  durchaichtig  und  leicht  zu  fassen. 

Nur  Air  daa  mittlere  Duett  mit  Oboe  da  caccia  hat  der  Meiater  grOBere 

Kunat  aufgeboten.  Doch  haftet  grade  ihm  eine  gewiaae  Trockenheit 

an,  waa  freilich  bei  den  nichtasagenden  Worten  deaaelben  nicht 

Wuuder  nehmen  darf.  Ala  ein  htlbacher  Zug  mag  erwUhnt  werden. 

daB  in  dem  den  SchluBchoral  einleitenden  Baas-Reeitativ  die  erate 

Zeile  deaaelben  gleichaam  praeludirend  au i 'tritt.  Die  Form  dea  Cho- 

165  S.  Bd.  1,  S.  501 .  Ganz  allciu  stehend,  wie  dort  verumthet  wurdc,  Ut 
also  der  Fall  doch  nicht. 

166)  B.-G.  XXII,  Nr.  37.  167}  B.-G.  XXIII,  Nr.  110.  16s  S.  An- 

hang  A,  Nr.  31. 
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rals  selber  ist  die  aus  der  Cantate  » Jesus  nahm  zn  sich  die  Zw8lfe« 

bekannt  »•») . 

13}  Achter  Sonntag  nach  Trinitatis  »Erforsche  mich  Gott  und 

erfahre  mein  Herz«.  Man  kttnnte  aus  Baehs  Cantaten  eine  Gruppe 

anssondern  und  mit  dem  Namen  »orthodoxe  Compositionen«  belegen. 

Die  genannte  wttrde  zu  i  linen  gehfiren.  Es  if*t  ihuen  ein  Zug  stren- 

gen  bis  zur  Harte  gehenden  Eifers  eigen ,  den  unter  alien  Kirchen- 

componisten  jener  Zeit  nur  Bach  zeigt  und  der  im  vorliegenden  Falle 

besonders  stark  in  dem  sehr  bedentenden  ersten  Chore  hervortritt. 

Die  AuffasBiing  der  zu  Grunde  liegenden  Bibelworte  Psalm  139, 

v.  23;  wurde  durch  das  gegen  die  »falschen  Propheten«  gerichtete 

Sonntags-Evangelium  bedingt  —  eines  der  ergiebigsten  Themen  ftlr 

orthodoxe  Prediger.  no) 

14)  Neunter  Sonntag  nach  Trinitatis  » Thue  Rechnnng !  Donner- 

wort.«  Der  Text  ist  aus  Francks  »>  Evangelischem  Andachtsopfer « : 

aus  diesem  Grunde  muB  angenommen  werden,  daB  die  Composition 

in  der  ersten  Leipziger  Zeit  entstand.  Wahrscheinlich  schuf  sie  Bach 

mit  der  Cantate  »Ihr,  die  ihr  euch  von  Christo  nenneta  (s.  S.  190  f.) 

in  demselben  Jahre. 17  >)  Sie  enthalt  auBer  dem  SchluBchoral  keinen 

Chor.  Von  den  Solostllcken  ist  die  Tenor-Arie  ihres  unglaublichen 

Textes  wegen  (» Capital  und  Interessen,  Meine  Schulden  groB  und 

klein  Mltssen  einst  verrechnet  sein«;  schwer  genieBbar.  Die  Bassarie 

dagegen  und  das  Duett  zwischen  Sopran  und  Alt  sind  PrachtstUcke 

an  Kraft  und  charakteristischer  Haltung. 

15)  Neunter  Sonntag  nach  Trinitatis  »Herr,  gehe  nicht  ins 

(Jericht*.  Mit  den  Weisen  eines  inbrttnstig  flehenden  BuBgesanges. 

anfanglich  von  den  beiden  Oberstimmen  canonisch  gefUhrt,  beginnt 

das  Orche8ter  (G-moll) .  In  die  SchluBcadenz  tritt  der  vierstimmige 

Chor  ein  »Herr,  gehe  nicht  ins  Gericht  mit  deinem  Knecht«  (Psalm 

143,  v.  2).  Erentnimmt  dem  Instrumentalsatze  nur  das  Motiv  der 

canonischen  FUhrung.  baut  sich  sonst  Uber  dem  Grundbasse  aus  . 

cinem  neu  erfundenen  Gedanken  auf.    Nach  sechs  Takten  ver- 

169)  Originalatimmen  auf  der  kOnigl.  Bibliothek  zu  "Berlin.  —  S.  Anhang  A, 
Nr.  9. 

170)  Originalatimmen  auf  der  konigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  —  S.  Anhang  A, 
Nr.  9. 

171)  S.  Band  I,  AnhnngA,  Nr.  2s.  S.  809 



stummt  er  vor  dem  auf  der  Oberquinte  sich  wiederholenden  wort- 

losen  BuBgesange  der  Instrumente.  Dcrselbe  erscheint  jetzt  im 

doppeltcn  Contrapuukt.  Ebeuso  wird  in  dem  nach  acht  Takten  sich 

wiederholenden  Chore  der  Sopran  zum  Tenor ,  der  Alt  zum  Sopran, 

der  Tenor  zum  Alt.  Die  Instrumente  entnehmen  dem  Chorgedankeu 

ein  rhythmisches  Motiv  nnd  entwickeln  aus  ihm  ein  selbstiindiges 

Gebildc,  das  meisterlich  mit  dem  Chor  zu  einem  Oanzen  zusammen- 

gefttgt  wird.  Nochmals  cine  kurze  Chorpause,  in  welcher  die  In- 

strumente ihr  Motiv  weiter  flihren ,  dabei  aber  auch  vernehmlich  auf 

eine  gcwisse  Stelle  ihres  Anfangssatzes  (Takt  5ff.)  zuriickdeuten. 

In  den  zum  dritten  Male  anhebenden  und  mit  freier  Benutzung  sei- 

nes Hauptgedankens  weitergeflihrten  Chor  treten  sie  endlich  mit 

ihrem  eignen  BuBgesange  hinein  und  lassen  ihn  in  der  mittleren  Ton- 

lage,  wie  recht  aus  dem  Ilerzen  der  singenden  Schaar  hervorquel- 

leud,  vollstiindig  vorllberziehen.  Der  Chor  eudigt,  auf  einem  langen 

Dominantorgelpunkte  klingt  leise  die  Stimmung  aus.  An  den  bewun- 

drungswUrdig  aufgebauten  Adagio-8atz  schlieBt  sich  eine  sehr  le- 

bendige  Fuge  >>Denn  vor  dir  wird  kein  Lebendiger  gerecht*.  Man 

konnte  ihr  als  Motto  den  Bibelsprueh  bcigeben  »Ich  der  Herr,  dein 

Gott,  bin  ein  eifriger  Gott«  (2.  Mos.  20,  5).  Die  Durchflihrung  des 

energischen  Themas  flihrt  mehrfach  zu  Stellen  welche  wie  zllrnende 

Meereswogen  rollen  und  brausen.  Einmal  tritt  —  ein  bei  Bach 

hochst  seltener  Fall  —  plbtzlich  eine  liingere  Piano- Stelle  ein,  die 

hernach  sogar  im  Pianissimo  fortgesetzt  wird,  gleich  als  ob  der 

Mensch  sich  vor  dem  Auge  des  furchtbaren  Gottes  scheu  verbiirge. 

Hinter  der  ergreifenden  Wirkung  dieses  Anfangschores  stent  die 

der  Ubrigen  Theile  der  Cantate  nicht  zurllck : 

■  Wie  zittern  und  wanken 

Der  Sunder  Gedanken. 

Iudem  sie  sich  unter  eiimnder  verklagen 

Und  wiederum  sich  zu  entschuldigen  wagen. 

So  wird  ein  geiingstigt  Gewisaen 

Durch  eigene  Folter  zerrissen. « 

lautete  der  gelungene  Text  der  ersten  Arie.  welchen  Bach  zu  einem 

hochoriginellen  MusikstUck  verwendet  hat.  Ununterbrochen  zieht 

sich  durch  dasselbe  eine  zitterade  Scchzchntel-Bewegung  der  Vio- 

lincn .  zu  deneu  der  Sopran  mit  einer  Oboe  in  ktthn  gezeichneten. 

•  scharf  eindringenden  Melodien  concertirt.    Kein  Generalbass  tritt 
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hinzu,  die  tiefste  Stimme  wird  dureh  die  gleichmaBig  in  Achteln 

fortbebende  Viola  gebildet.  Eine  heimliche  Angst,  zugleich  eine  tief- 

sinnige  Traurigkeit  ist  iiber  die  Arie  gebreitet.  Mit  dem  folgenden, 

begleiteten,  Bassrecitativ  tritt  die  Wendung  ein :  in  Jesus  ist  Trost, 

er  fiffnet  uns  einst  die  ewigen  HUtten.  Die  Time,  in  denen  dies  vcr- 

klindet  wird.  konnte  in  soleher  Innigkeit  nur  ein  Bach  erfinden.  Sie 

fiihren  zu  einer  in  beruhigter  Empfindung  ausstromenden .  sehr  rei- 

chen .  kunstvoll  construirten  Tenor-Arie.  Namentlich  interessant  ist 

ihr  Rhythmus.  Die  Worte  des  Anfangs  »Kann  ich  nur  Jesum  mir 

zum  Freunde  machen«  hat  Bach  zu  einem  Hauptgedanken  benutzt, 

der  sich  in  einen  halben  und  einen  ganzen  Viervierteltakt  gliedert : 

r  )f-  -    ! 

K.mn  ich  nur  Jo  -  sum  mir  zum  Freunde  uia-chen, • 

die  drei  Tone  des  ersten  Gliedes  werden  im  Verlaufe  motivisch  in 

erfinderischer  Weise  ausgenutzt.  Der  SchluBchoral  faBt  die  beiden 

Grundstimmungen  der  Cantate :  Angst  und  Beruhigtsein  noch  eininal 

ztisamraen.  LetztereR  kiindet  der  Gesang,  erstere  die  aus  der  So- 

pranarie  nachliallendcn  zitternden  Sechzehntel  der  Violinen.  Aber 

das  klopfende  Ilerz  kommt  je  langer.  je  mehr  zum  Frieden  :  aus  den 

Sechzehnteln  werden  allraahligAchtel-Triolen,  dann  einfache  Achtel, 

dann  zusammengezogene  Triolen  (J  3  h  ).  endlich.  in  den  letzten 

Takten,  Viertel.  DaB  es  Bachs  Absicht  war,  bis  zum  Schlusse  die 

Erinnerung  an  die  Sopranarie  lebendig  zu  erhalten .  geht  auch  da- 

raus  liervor,  daB  das  Choralnachspiel  ohne  Generalbass,  mit  der 

Bratsche  als  tiefstem  Instrumente  abschlieBt.  Nie  genng  kann  es 

bewundert  werden,  wie  vorzllglich  die  Mischung  der  entgegeuge- 

setzten  Stimmungen  in  diesem  Stlicke  gelungen  ist,  und  wie  dadurch 

ein  Gebiet  erschlossen  wird,  von  dessen  Vorhandensein  vor  und 

neben  Bach  niemand  etwas  wuBte.  Die  Arie  Orests  aus  Iphigenie 

in  Tauris  » Le  cal me  ventre  dans  mon  coeur«  preist  man  mit  Recht 

als  eine  der  musikalisch-dramatischen  GroBthaten  Glncks.  Aber 

der  erstc,  der  in  dicser  Weise  die  tiefsten  Tiefen  des  unsagbar  com- 

plicirten  menschlichen  Ein])finden8  aufdeckte,  ist  er  nicht  gewesen : 

ein  halbes  Jahrhuudert  vorher  hatte  schou  Bach  gleich  meisterlich 

eine  Uhnliche  Aufgabe  geliist. 

Spitta,  J.  S  B»cb.  II.  17 
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Eine  auflallende  Reminiscenz  an  Hiindelfl  Passionsmnsik  nach 

Brockes.  welche  Bach ,  aller  Wahrseheinlichkeit  nach  in  dcr  letzteii 

Cothener  Zeit,  zum  Theil  eigenhHndig  copirte.  soil  hier  nicht  ttber- 

gangen  werden.  So  frei  und  bewegt  die  Melodieftlhrung  der  Sopran- 

arie  in  der  Cantate  ist,  so  tlberrascht  doch  eine  Stelle  durcb  ihr 

fast  gesnchteR  nnd  gewaltsames ,  znm  Ubrigen  nicht  vf'dlig  in  Har- 
monic stebendes  Wescn.  Takt  7S  ff.  heiBt  es  namlich : 

so   wird  ein      ge  -  ang-stet  (Je-wis  -  sen 

In  Hiindcls  Passion  kommt  folgende  Stelle  vor : 

den-ket,  daC   die  Straf  schon  kci  -  met 

Icb  zweifle  nicht.  daB  Bach  hier  von  der  Erinnerung  an  den  sehr 

schonen,  eiudringliehen  Handelschen  Satz  fortgcrissen  worden  ist. 

DaB  derselbe  ihn  wiihrend  der  Composition  dauernder  beeinfluBte. 

kann  man  wobl  aucb  aus  der  Anwendung  der  imitirenden  Oboe 

schlieBen ,  die  Grundstimmung  ist  ohnehin  eine  ahnliche.  Fur  das 

Intercsse,  welches  Bach  an  den  Werkeu  seines  groBen  Zeitgenos- 

sen  nahm,  ist  diese  Reminiscenz  ein  gewichtiges  ZeugniB.  Wie 

man  sich  von  frtther  erinnern  wird  (s.  Band  I,  8.  781),  ist  sie  nicht 

die  einzige. 17s) 

16)  Zehnter  Sonntag  nach  Trinitatis  »>Schauet  doch  und  sehet. 

ob  irgend  ein  Schmerz  sei,  wie  niein  Schmerz. «  Die  Cantate  bildet 

mit  der  vorigen  zusammen  ein  Paar,  welches  sicherlich  in  derselbcn 

Zeit  geschafTen  wurde.  Sie  stimmen  in  ihrem  Bau  und  soweit  es  die 

verschiedenartige  Beschaffenheit  des  Gegenstaudes  zulieB,  aucb  in 

der  Empfindungsweise  Uberein.  Im  Evangelium  prophezeit  Jesus 

der  Stadt  Jerusalem  weinend  ihren  dereinstigen  Untergang.  Der 

an  diese  Vorstellung  auknllpfende  Text  ist  recht  ungeschickt  ent- 

wickelt.  Er  nimmt  zuerst  Bezug  auf  die  frUhere  Zerstorung  durch 

172)  Ausgabe  der  deutschen  Handel -(iesellschaft.  Liefernng  XV,  S.  SO. 
T.  3  ff. 

lT3,i  B.-G.  XXIII.  Nr.  105.  -  8.  Anhang  A,  Nr.  9. 

Digitized  by  Google 



—    259  - 

Nebukadnezar .  macht  sodann  einen  linkisehcn  Febcrgang  anf  die 

vorausgesagte  Zerstbrung  durcb  Titus  and  ziebt  hieraus  die  Nutz- 

anwendung  anf  das  alien  sllndigen  Menschen  bevorstehende  Strafge- 

richt,  unter  welehem  aber  Jesus  die  Frommen  liebreich  scbtttzen 

wird.  Indem  nun  dnreh  die  musikalische  Ausfttbrung  auf  den  An- 

fang  das  Hanptgewieht  frillt.  komnit  etwas  schiefes  nnd  unklares  in 

die  poetisctae  Haltung  dcs  Ganzen.  Dies  ist  sebr  zu  beklagen ,  denn 

in  Bezug  anf  Conception  und  Ausflllirnng  der  einzelnen  Sttlcke  ge- 

hbrt  die  Cantate  zu  dem  Packendsten  und  Ersehutterndsten ,  was 

Bach  Uberhanpt  geschaflen  hat.  Mit  einer  Kraft  ohne  gleichen  ist 

die  Gesammtstimmung  der  Klagelieder  Jeremiae  in  den  ersten  Chor 

'Dmolll  znsammengedrangt ;  an  jedem  Tone  hangen  Thr&nen,  jede 
Wendung  ist  ein  Heufzer.  Wie  in  der  Cantate  » Herr  gehe  nicht  ins 

Gerichttt  besteht  der  Chor  aus  einem  langsamen,  in  canonartigen 

Ftthrangen  der  Singstimmcn  sich  entwickelnden  Satze,  nnd  einer 

lebbafteren  Fuge.  Ersterer  zahlt  66,  letztere  76  Dreiviertel-Takte, 

die  Diraen8ionen  sind  also  hetrachtlich.  Sie  entsprechen  aber  nur 

der  Urgewalt  der  Empfindung.  welcbe  in  diesenTonen  hervorstrOmt. 

Den  Chor  verstarken  an  planvoll  gewahlten  Stellen  eine  Trompete 

nnd  zwei  Oboi  da  cam'a .  das  Streichquartett  und  zwei  Fltften  um- 

kreisen  den  Adagiosatz  in  freien.  bedeutungsvollcn  Arabesken.  Ver- 

nehralich  klingen  gewisse  schluchzende  Flfltengange  an  den  Choral- 

chor  der  MattbUuspassion  »0  Mensch,  bewein  dein  Stinde  groB«  an. ,74) 

Aber  in  der  Passion  erscheint  die  Empfindung  gelindert  durch  den 

Gedanken  an  Christi  Erliisungstod,  in  der  Cantate  giebt  es  fllr  die 

zebrende  Glutb  der  Schnierzen  keinen  Trost :  wie  altes  und  neues 

Testament  stehen  sich  diese  beiden  wunderbaren  Schbpfungen 

ebenbtirtig  gegenllber.  Nachst  dem  Chor  fesselt  die  miichtige  Bass- 

arie  »Dein  Wetter  zog  sich  auf  von  weitem«  am  stilrksten  die  Auf- 

merksamkeit.  Der  in  Terzen  Uber  dem  B  der  Instrumental  basse 

auftseigende  Hauptgedanke : 

Dein  Wetter  zog  sich  auf—      von  wei-tem 

1 74:  Dieter  Chor  war  nrspriinglich  zur  Johannes-Passion  gesehriel>en  nnd 

existirto  sehon,  als  Bach  die  in  Rede  stehende  Cantate  componirte.  D:is 

Nkhere  darllher  weiter  unteu.  wo  von  den  Passionen  gehandelt  wird. 

17* 
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hat  etwas  unheimliches  und  graucnerregendes,  wie  es  in  solcher 

Starke  bei  Bach  kaum  wiedcr  zum  Ausdraek  gekommen  sein  diirfte. 

ErbOht  wird  dieee  Stimmung  durch  das  lange  toncnde  daruberlie- 

gende /  der  Trompete  ,75, ,  das  wie  ein  Strabl  aus  finsterem  Gewitter- 

gewiilk  hervorschieBt  und,  wie  treflfend  bemerkt  worden  ist,  eine 

wahrhaft  blutrothe  Farbe  giebt. I76)  Von  groBer  Wirkung  sind  audi 

ira  der  Mitte  Takt  45—54  und  67—76)  die  taktweise  auf-  und  ab- 

steigenden  chromatischen  Scbritte  der  InstrumentaMsse.  Die  Alt- 

arie  G  moll  .  welche  nur  von  Floten  und  Oboen  obne  Generalbass 

begleitet  wird.  paraphrasirt  Cbristi  Worte:  >Wie  oft  babe  ich  deine 

Kinder  versanimeln  wollen ,  wie  eine  Henne  versammelt  ihre  Klich- 

lein  outer  ihre  Fliigel«  (Mattb.  23,  37  und  ist  bembigend  wenn- 

gleich  ernst  gchalten,  wie  es  dem  Zusammerihauge  geraUB  war.  Ira 

SchluBchoral .  der  0.  Strophe  des  Meyfartscben  Liedes  »0  groBer 

Gott  von  Macht «.  lassen  sicb  wieder  die  Flotengange  des  Anfangs- 

cbors  zwischenspielartig  vemehmen.  Also  findet  bier  eine  ilhnliche 

RUckbeziehuug  start,  wie  im  SchluBchoralc  der  Cantate  »Herr,  gelie 

nicht  ins  Gerichtt, 

Es  ist  frUher  Bd.  II,  S.  152f.i  auscinandergesetzt  worden,  daB 

aueb  beira  Vortrag  der  Chore  die  Anwendung  von  Auszierungen 

nicht  ganz  ausgeseblossen  war.  Zwei  Stellen  des  ersten  Chors  lie- 

fern  Beispiele  hierzu.  Takt  37  sollen  im  Tenor  und  Takt  51  im  Alt 

die  abwiirts  fithrenden  Terzeuschritte  durch  Anbringung  von  Accen- 

ten  ausgefiillt  werdcn.  In  den  Singstimmen  ist  dieses  nicht  vorgc- 

175  Bach  schreibt  hier,  wie  auch  im  Anfau^schor  und  SchluBchoral  vor: 

Tmniba  n  Cnrnn  da  tirarsi.  Das  Cornn  da  tirarsi.  welches  bei  ihni  raehrfach 

z.  H.  auch  in  dor  Cantate  -Halt  im  CiedaehtniB  Josum  Christ-  vorkounut,  wird 

dasaclhe  odor  doch  ein  iihuliches  Instrument  sein,  wie  die  in  jener  Zeit  aufge- 

kommene  Trnmba  da  tirarsi,  in  welcher  man  die  Construction  der  Trompete 
und  der  Posaune  zu  combinireu  suchte.  Kuhuau  erwUhnt  sie  im  Musikalischcn 

Quacksaiber  S.  t*2f.  ..Dieinder  Compaynie  sahen  einander  an:  Denn  sie  wu- 
sten,  daB  ch  nicht  augehen  konte ,  absonderlich  ,  wenn  er  von  Altiaten  redte. 

derer  Stimme  er  mit  der  Trompete  wolte  iVni/iret  haben .  da  doch  solches  In- 

strument in  dem  Amhitu  dieser  Stimnu'  par  arm  ist,  und  wo  sich  nicht  nach 

ietzijrer  Intention  eiugerichtet  ist,  daB  sie  sich  nach  Art  der  Tromboncw  ziclien 

liisset.  die  weuipsten  Tonos  hat".  . 

ITU,  Lindner,  Zur  Tonkuuat.  Berlin,  Guttentag  1*04.  S.  124. 
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schrieben,  wohl  aber  in  den  mitgehenden  Oboen.  nr  Nothwendig 

sind  die  Accente  durchaus ,  weil  nnr  so  eine  verstandliche  Harmonic 

herauskommt;  freilich  bleiben  sie  dann  eigentlich  keine  Verzie- 

rungen  mehr,  sondern  werden  Hauptnoten.  Die  Granze  zwischen 

beiden  wird  aber  von  Bach  oftmals  verwiscbt  (vergl.  Band  II, 

S.  147). "«] 

17)  Dreizehnter  Sonntag  nach  Trinitatis  »Dn  sollst  Gott  deincn 

Herren  lieben «.  Der  Stil  dieser  Cantate  weicht  auffallig  ab  von  dem 

aller  bisher  bcsprochenen.  Die  Arien  sind  bedeutend  einfacher,  als 

wir  es  naehgrade  von  Bach  gewohnt  gewordcn  sind.  In  einer  der- 

selben  concertiren  zwei  Instrumente  (vermuthlich  zwei  Oboen  mit 

dem  Hoprau :  sie  thun  dies  aber  fast  immer  in  parallelen  Terzen 

oder  Sexten  und  eine  nennenswerthe  Polyphonie  entwickelt  sich 

zwischen  ihnen  nirgends.  Die  Empfindnng  streift  an  jene  weichc 

SchwKrmerei,  wclche  Bachs  frllhesten  Kirchencompositionen>  da  er 

noch  auf  dem  Gebiete  der  alteren  Cantate  sich  wohl  fiihltc ,  eigen 

ist,  die  Sopranarie  mahnt  sogar  vernehmlich  an  die  Arie  »Jesu  dir 

sei  Dank  gesurigen"  aus  der  Cantate  »Uns  ist  ein  Kind  geborcn« l79j . 

Die  Bescbaffenheit  der  autograplien  Partitnr  bietet  keine  Sttttzc  flir 

die  Annahme,  Bach  habe  hier  altere  Compositionen  liberarbcitct, 

man  intiBte  denn  in  der  groBen  auf  Zeitmangel  deutenden  Eile,  in 

der  sic  hingeworfen  ist,  eine  solche  erkennen.  Hinsichtlich  des  An- 

fangschors  aber  beruht  die  Stilvcrschiedenheit  darin  ,  daB  er  sich  in 

einer  ganz  neucn,  geistreieh  erdachtcn  und  meisterlich  ausgeflihrten 

Form  prasentirt.  Der  Text  ist  dem  Evangelium  entnommen :  »Du 

sollst  Gott  deinen  Herrn  lieben  von  ganzem  Herzeu,  von  ganzcr 

Seele.  von  alien  Krafteu  und  von  ganzem  GemUthc,  und  deinen 

Nachsten  als  dich  selbst«.    Dem  bibelkuudigen  Componistcn  war 

177)  An  der  zwciten  Stolle  stcht  in  tier  Ohoegtimrac 

was  ztemlich  auf  dasselbe  liinauiskoimut ,  da  der  Triller  mit  der  oberen  Iliilfa- 
note  begonnen  wnrde. 

178)  B.-G.  X,  Nr.  4(i.  -  S.  Anbang  A,  Nr.  9. 
17»;  S.  Band  1,  «.  4s5. 
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C8  nicht  unbekannt,  daB  der  Vorgang,  welcher  diese  AuBerung  her- 

vorrnft,  bei  den  Evangelisten  Matthaus  [22,  35  —  40)  und  Marcus 

;i2,  28—34)  in  ausgefllhrterer  Form  sich  findet.  Der  dort  hinzuge- 

•  fUgte  Satz :  »In  diesen  zweicn  Geboten  hanget  das  ganzc  Gesetz  und 

die  Propheten«  wurde  ihm  bedeutungsvoll.  Er  ftihrte  die  Melodie  des 

Lutherliedes  »Dies  sind  die  heilgen  zehn  Gebot«  in  den  Instrumeu- 

talbttssen  mit  halben  Noten  als  Cantus  firmus  ein ,  entwickelte  in 

Achtelnoten  den  dartiber  gebauten  Chor  aus  der  ersten  Zeile  des 

Chorals  und  lieB  endlich  von  einer  Tromba  da  tirarsi  den  Choral  in 

Viertelnoten  ertbnen.  Indem  so  das  Wescn  desselben  den  Tonsatz 

in  alien  Theilen  durchdringt  und  von  alien  Seiten  umschlieBt ,  er- 

scheint  der  Gedanke,  daB  sammtliche  Gebote  Gottes  in  jenen  zwei 

Satzen  einbegriffen  seien,  in  sinnvollster  musikalischer  VerkSrpe- 

rung.  m)  Es  ist  klar,  daB  die  Form,  rein  vom  musikaiischen  Stand- 

pnnkte  angesehen ,  die  des  Orgelchorals  ist.  Wir  besitzen  liber  die- 
selbe  Melodie  zwei  wirkliche  Orgelchorale  Bachs.  Der  eine  steht 

im  dritten  Theile  der  »Clavierubung« und  gehOrt  somit  in  Bachs 

letzte  Schaflfensperiode.  Den  andern  enthalt  das  BOrgelbUchlein«,!,2), 

er  wird  also  aus  der  weimarischen  Zeit  stammen.  Der  spiitere  zeigt 

die  Melodie  ini  strengen  Canon  der  Octave  in  den  Mittelstinimen. 

Bei  dem  frllheren  Orgelchoral  liegt  die  Melodie  in  der  Oberstimrae, 

die  Contrapunkte  werden  aus  der  ersten  Zeile  entwickelt.  Der  Chor 

halt  demnach  auch  bezllglich  seiner  musikaiischen  Form  zwischen 

beiden  Orgelchoralen  die  Mitte.  Eine  eigentlich  canonische  FUh- 

rung  zwischen  Instrumentalbass  und  Trompete  lUBt  sich  nicht  statn- 

iren,  da  einmal  die  Notenwcrthe  nicht  dieselben  sind  noch  die  Intcr- 

vallenabstande  immer  die  gleichen,  sodann  aber  auch  die  Trompete 

nach  jeder  Zeile  die  erste  wiederholt ,  wie  urn  recht  nachdrilcklich 

die  Worte  einzuscharfen  »Dies  sind  die  heilgen  zehn  Gebot«,  end- 

lich liber  dem  Orgclpunkt  G  die  ganzc  Melodie  im  Zusammenhange 

abschlieBend  noch  einmal  ertonen  lUBt.  Dieses  Spiel  mit  Melodie- 

fragmenten  —  denn  so  darf  man  es  wohl  nennen  —  deutet  eher  anf 

Nachwirkungen  des  Stiles  der  nordlilndischen  Schulc.    Und  noch 

180)  Schon  W.  Rust  hat  den  Tiofsinn  dieses  Chors  veretandniCvoll  ge- 

deutet.  B.-G.  XVIII,  S.  XV. 

181)  B.-G.  Ill,  S.  2U0  ff.  1S2  P.  S.  V,  C  5.  —  S.  Band  I,  S.  590. 
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ein  andrer  Umstand  deutet  dahin.  Sondcrbarerweise  zersehliigt  Hacli 

die  vierte  Zeile : 

in  zwei  Stlickc .  indem  er  die  vicr  ersten  Notcn  abgetrunnt  behan- 

delt,  die  letzten  drei  aber  rait  dera  >>Kyrieleis*<  zusammcnzii'ht. 

Weder  ein  poetischer,  noch  ein  musikaliscker  Grund  flir  dieses  Ver- 

fahren  liiBt  sich  ausfindig  machen.  Es  ist  eben  ein  Spiel  jener 

Kttnstlerlaune,  welehe  grade  die  Nordlander  so  gem  schalten  HeBen, 

und  wirklich  findet  sich  ctwas  ahnliches  in  eincr  Choralbearbeitung 

Bnxtebudes. ,7T:  Uebrigens  bat  Bach  in  dcm  Orgelcboral  der  »Cla- 

vierUbungu  dasselbe  Verfahren  beobachtet,  woraus  zu  schlieBen  ist. 

daB  er  sich  bei  Composition  desselben  an  den  Choralchor  erinnert 

babe.  »wj 

17)  Sechzehnter  Sonutag  nacb  Trinitatia  »Liebster  Gott,  wann 

werd  icb  sterben?«  Die  Cantate  scheint  der  Composition  znm  13.  Tri- 

nitatissonutage  »lhr,  die  ihr  euch  von  Christo  nenneta1*']  zeitlieh 

ganz  nabc  zu  stehen.  Ihr  Gegenstand  sind  Bctracbtungen  liber  den 

Tod,  welche  durch  das  Evangelium  vom  Jlingling  zu  Kain  aber  nur 

sehr  iiuBerlich  motivirt  erscheinen.  Das  Neumannschc  Kirchculicd 

»Liebster  Gott.  wann  werd  icli  sterbeu«  ist  am  Anfang  und  Ende  mit 

je  einer  Original  -Strophe  verwendet.  dagegen  sind  Strophe  2.  3 

und  4  in  der  Weise  madrigalisch  paraphrasirt,  daB  Strophe  2  den 

Text  der  Tenor-Arie,  Strophe  3  den  des  Alt-Kccitativs,  die  erste 

H&lfte  der  vierten  Strophe  den  Text  der  Bass-Arie .  die  zweite  den 

des  Sopran-Recitativs  bilden.  Die  arieuhafte  Weise  des  Liedes  rUlirt 

von  dem  1721  als  Organist  der  Nikolaikirche  zu  Leipzig  vcrstorbe- 

nen,  im  Verlauf  unserer  Darstellung  schon  mehrfach  erwiihnten  Da- 

niel Vetter  her.  Vetter  war  ein  Sclitiler  von  Werner  Fabricius.  dem 

er  nacb  dessen  Tode  (9.'  Januar  1679)  im  Orgauisteuamte  folgte 

ITU  »  Te  Deum  laudamiix*.  S.  meine  Ausgabe  der  OrgelcomrM^Uionen 

Buxtehudes,  Baud  II,  S.  53,  Takt  5  ff. 

isn  v,  -G.  XVIII,  Nr.  77.  -  s.  Anhang  A.  Nr.  It. 
1S1;  S.  S.  190  f.  dieses  Bandes. 
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(1 1 .  August  desselben  Jahres).,,,r  Er  stammtc  aber  aus  Breslau  uuil 

batte  das  Lied  »Liebster  Gott«  auf  Wunseh  eiues  Freundes,  des  Can- 

tors Wilisius  an  St.  Bernhardin  in  Brcslau  zu  dessen  BegriibniBfeier 

(1G9.*)]  componirt.  Es  batte  sicb  verbreitet  and  viele  Entstellungen 
erlitten,  wesbalb  er  es  1713  im  zweiten  Tbeil  seiner  »Musicaliscben 

Kircb-  und  Haus-Ergotzlichkcit«  vierstimmig  gesetzt  noebmals  ber- 

ausgab.,^,3;  Bach  bat  die  vierstimmige  Arie  gekannt,  denn  eben  die- 

selbe  ist  es,  welche,  wenn  aucb  umgearbeitet,  so  doch  in  leiebt  wie- 

der  zu  erkennender  Gestalt  den  SebluB  seiner  Cantate  ausmaebt. 

Man  siebt  wieder,  Bach  hielt  seine  Leipziger  KunstvorgUnger  in 

Ebren.  Im  ersten  Chore  wird  die  Melodie  in  der  Form.einer  Clioral- 

fantasie  vrgl.  S.  190)  bebandelt.  Dieses  Stuck  ist  sehr  merkwtirdig : 

ein  Tonbild  wie  aus  Glockenklang  und  Blunieuduft  gewobeu ,  die 

Stimmung  eines  Kirchhofs  im  Frilbling  athiuend.  DaB  nicbt  ein 

cigentlieber  Choral ,  sondern  nur  eine  geistliehe  Arie  zu  bearbeiten 

war,  mag  wobl  zum  Tbeil  auf  den  Charakter  des  Stiiekes  bestimmend 

eingewirkt  liaben,  giebt  aber  keine  vollstiindig  gcnUgendc  Erkliirung. 

Eber  ware,  namentlich  aueh  wenn  man  die  gesammte  Cantate  in  Be- 

tracbt  zieht,  deren  liebliehes,  mauchmal  in  kindliebe  Spielscligkeit 

Ubergebendes  Wesen  gegen  den  Ernst  andrer  Bachscber  Sterbeean- 

taten  seltsam  eontrastirt,  die  Annabme  gestattet,  daB  die  mild  au- 

muthende  Erziiblung  desEvangeliums  den  (Irundton  hergestellt  babe. 

In  ganz  ahnlieher  Weise,  wie  in  der  weimarischen  Cantate  »Komm, 

du  sliBe  Todesstunde« ,s4  wird  durcb  Pizzicato*  derSaiteninstrumente 

und  schnell  repetirte  bohe  Flbtentiine  das  Sterbegelaut  nachgeabmt. 

Ueber  den  Saiteninstrumcnten  gleiten  ,  bald  iu  sliBen  Melodien  ein- 

ander  naebsehwebend ,  bald  zu  weieben  Terzen-  und  Sextengangen 

vereinigt,  zwei  Oboi  d ' amove  dabin.  Das  in  dieser  Weise  entwiekelte 
Instrument;! IstUck  gewiibrt  fast  schon  durcb  sicb  allein  eine  vollige 

Befriedigung.  Der  musikalische  Nacbdruck  ruht  aucb  auf  ihm :  er 

zablt  Takte,  der  homopbon  zu  ncnnende  Chor  dagegen,  weleher 

mit  Unte/breehungen  hiueintritt  und  die  Originalinelodie  nur  dureh 

J 82  Lfipziger  Univorsitatmirchiv.    Repert.  ̂   Nr.  5.   Litt.  B.  8ecf.  II. 

FoL  2\  -  Kathsarchiv  VII.  B.  Fol.  los,  23  f.,  31. 

1*3]  S.  Winterfeld,  Ev.  K.  III.  S.  4S7  und  Musikbeila-e  S.  140  f. 
is  J  S.  Band  I  S.  313  f. 
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zartc  Melismen  aussehmllckt .  insgesammt  nicht  mehr  als  20  Taktc. 

Dennoch  stimmen  seine  Sterbeworte  das  Gemtlth  zu  einer  ganz  ei- 

gnen  Schwermiith .  wie  man  sie  etwa  am  Sarge  eines  Kindes  oder 

Jltnglings  empfindet.  Der  Gloekenklang  hallt  in  den  Biissen  der 

empfindungsrcichen  Tenorarie  weiter ,  dringt  hicr  sogar  eininal  bis 

in  die  Singstimme  hinein  (Takt  29—31}.  Die  melodische,  weit  aus- 

gefnhrte  Bassarie  sowie  auch  beide  Recitative  sind  von  einer  den 

Ubrigen  Stttcken  entsprecbenden  liohen  Schbnhcit. IM) 

19!  Sonntag  nach  Weihnaebten  «Gottlob.  nun  gebt  das  Jahr  zu 

Ende«.  Die  letzte  Bachscbe  Composition  eines  Neumeisterschcn 

Textes,<J0),  welcbe  wir  zn  besprechen  babcn,  und  was  die  Chorver- 

wendung  betrifft  die  groBartigste.  Der  Hauptchor  steht  hier  an 

zweiter  Stelle ;  er  tritt  mit  solcber  Wucht  auf,  daB  sich  nur  die  aus- 

gereifte  Scbonbeit  der  vorbergelienden  Sopranarie  mlthsam  neben 

ihm  behatiptet,  alles  nacbfolgcnde  dagegen  fast  wirkungslos  zu  Bo- 

den  sinkt.  Bach  hat  die  Composition  des  Chore  frtther  als  die  der 

ttbrigen  Theilc  in  Angriff  genommen  und  zuerst  separat  entworfen, 

denn  im  Zusammenbange  der  gesammten  Partitur  zcigt  er  fast  keine 

Correturen  und  bat  das  Ansehen  einer  Reinscbrift.  Der  Meister  sail 

nach  Vollendung  des  riesigen  Stiickes  selbst  mit  stolzer  Befriedigung 

auf  dasselbe  hin ;  was  er  sonst  fast  nie  that,  ist  bier  gescbehen :  er  hat 

seine  174  Takte  gezahlt  und  am  Scblusse  vermerkt.  Es  ist  ein  Cho- 

ralcbor  Ubcr  »Nun  lob  mein  Seel  den  Herren«,  einer  Motette  iibnlich, 

insofern  die  Instrumcnte  Streichinstrumente,  drei  Oboen,  Cornett  und 

drei  Posaunen  mit  den  Singstimmen  gehen  und  nur  der  Generalbass 

hier  und  da  seinen  eignen  Weg  nimmt.  Die  Form  ist  die  des  Pachel- 

belscben  Orgelcborals  in  seiner  bochstmoglichen  Entwickluug  inncr- 

halb  der  Motertcngattung.  Dazu  gehBrt  ganz  besonders  auch  die  shm- 

volle  musikalischc  Ausdeutung  der  einzelncn  Strophenzeilen  durch  die 

contrapunktirenden  Stimmen .  welchedic  der  Vergebung  bedtlrftige 

Slindc  durch  schmcrzlicbe  cbromatischc  Giinge  zeichnen.  den  Trost 

Gottes  wie  aus  rcichem  Ftillhorn  stromweis  Uber  den  armen  Menschen 

ausschlltten.  und  »dem  Adlcr  glcich«  stolz  sich  aufschwingen.  Spii- 

189;  B.-G.  I,  Nr.  V  —  S.  Anhang  A,  Nr.  32. 

190;  Vergl  Bd.  I,  S.  481. 
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terhiu  hat  Bach  noch  mehre  Stttcke  dieser  Art  geschrteben11"  ;  sie 

8ind  dem  Eroding  ebenbiirrig,  aber  uberragen  thut  ihn  keines.  la2j  — 

Am  7.  September  1727  trat  wegen  des  Todes  der  Konigin  Chri- 

stiane  Eberhardine  eine  viermonatliche  Landestrauer  ein.  Die  Un- 

tcrbrechung,  welche  Bachs  Th&tigkeit  hierdurch  erfahren  muBte, 

macht  eineu  natlirlichen  Einschnitt  in  die  lange  Keihe  seiner  Leipzi- 

ger  Kirchencompositionen.  Es  ist  daher  angemessen  hier  einen  Au- 

gcnblick  sti  11  zu  stehen  und  RUckschau  zu  halten.  Das  abschlieBende 

Urtheil  liber  die  weimarisehen  Kirchencantaten  lautete  ungefUhr  da- 
hin.  daB  in  ihnen  das  Ideal  der  Bachschen  Kirchenmusik  bereits 

fertig  dastehe,  wenn  man  absehen  wolle  von  der  Verwendung,  welche 

in  ihnen  der  Chor  erfahrt. IM)  Trotz  mancher  sehr  bedeutender 

ChorstUcke  wiegen  ira  ganzcn  genommen  doch  die  Sologesange 

schwerer;  ihre  Formen  machen  den  Kind  ruck  vollkommenster  lieife 

und  wer  sic  grllndlich  studirt  hat,  dem  werden  die  spUteren  Bach- 

schen Sologesange  in  formeller  Hinsieht  nicht  allzuviel  nenes  mehr 

bietcn.  Aus  der  Ctithener  Cantate  »Wer  sich  selbst  erhOhet«,u4)  ging 

sodann  lienor,  daB  Bach  sich  ans  seiner  langen  Beschiifrigung 

mit  Orgel-  und  anderer  Instrumental-Composition  nunmehr  auch  die 

voile  Meisterschaft  erworben  hatte,  freie  ChorsUtze  in  reichen  und 

groBen  Formen  auszufUhren.  In  den  Cantaten  der  ersten  vier  Leipzi- 

ger  Jahre  finden  wir  den  unbegranzten  Gestaltenrcichthum  wieder, 

welcher  dem  Kunstler  daraus  erwuchs ,  daB  er  die  instrumentalen 

Formen  in  ungeahnter  Wcise  fitr  seine  Kirchenmusik  zu  verwenden 

wuBte.  Wir  sehen  ihn  Theile  der  Kammersonate  ohne  weitcres  ttber- 

tragen  und  als  Instmmentaleinleitung  dem  zweiten  Theile  der  Can- 

tate »Dic  Himmel  erzahlen  die  Ehre  Gottes«  voranstellen.  Er  schmilzt 

die  Elemcnte  des  ersten  italiiinischeu  Concertsatzes  mit  Chorformen 

zusammen ,  wie  im  Magnificat  und  der  Weihnachtsmusik  » Dazu  ist 

erschienen  derSohn  Gottes«.  Ganze  Cantaten  gieBt  er  iu  die  Fonnen 

des  Concerts  [»Erfreute  Zeit  im  neuen  Bunde«  oder  der  Orchester- 

partie  (»Hochsterwiinschtes  Freudcnfest«).  Er  combinirt  die  franzb- 

sische  Ouverture  mit  dem  frei  erfundenen  Chor,  selbst  mit  dem  Choral 

Ifll)  »Ach  fiott  vom  Hiiumel  sich  darein«  iB.-G.  1,  Nr.  2),  »Aus  tiefer 

Noth  schrei  ich  zu  dir.  (B.-O.  VII,  Nr.  38). 

192]  B.-G.  Vi,  Nr.  28.  —  8.  Anhantf  A,  Nr.  30. 

193;  Band  I,  S.  557  f.  IM]  Band  I,  S.  025  f. 
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;» Preiee  Jerusalem ,  den  Herrn*,  »0  Ewigkeit,  du  Donnerwort «) , 

zwingt  die  Gigue  einera  kirchlichen  Zwiegesange  zu  dienen  (»Argre 

dich,  o  Seele,  nicht«]  und  den  Passacaglio  cinen  Klagechor  zu  bauen 

(•Wcinen,  Klagen  ) .  In  der  Cantate  »Dic  Elenden  sollen  es8en«  stcllt 

er  mit  den  Mitteln  der  weltlichen  Instrumentalmusik  eine  Choralfau- 

tasie  her  und  in  der  Michaelismasik  »Es  erhub  sich  ein  Streit«  contra- 

punktirt  er  eine  Choralmelodie  dnrch  einen  Siciliano.  Was  auf  dem  Ge- 

biete  des  Orgelchorals  vonihm  und  scinenVorgtingernirgendgeschaf- 

fen  war,  versteht  er  ftlr  die  kirchliebe  Vocalmusik  auszunutzen.  Die 

Typen  Pachelbels,  abcr  auch  dicjenigen  Buxtehudes  und  Bohms  tre- 

ten  uns  in  neuen  sinnvollen  Umkleidungen  bald  rein  (»Er8challet  ihr 

Lieder*,  »Sie  werden  euch  in  den  Bann  thun«),  bald  vermischt  [»Dic 

Elenden  sollen  e8scn« » Christ  lag  in  Todesbanden*.  »Du  sollst  Gott 

deinen  Herrn  licben«)  cntgegen.  Das  Choraltrio  und  -Quatuor,  wel- 

ches Bach  fUr  die  Orgel  so  meisterhaft  zn  gestalten  gelernt  hatte, 

findcn  wir  in  den  Cantaten  »Wo  gehstdu  hin  '«  und  »\Vahrlich,  wahr- 

lich,  ich  sage  encho  als  Gcsangsmusik  wieder.  Mit  miichtiger  Hand 

zwingt  er  Orchester  und  Chor  zur  Gestalt  der  Choral fantasie  zusam- 

raen.  Von  dein  instrumentalen  Choral  fordert  er,  das  regellose  Keci- 

tativ  zu  begleiten ,  zu  zUgeln  und  mit  der  heiligen  Stimmung  der 

christlichen  Gemeinde  zu  durchdringen,  (»Du  wahrer  Gott  und  Da- 

vidssohn«),  zwischen  die  Theile  des  Choralchors  schiebt  er  die  auf- 

rcgenden  Tonreihen  des  persbnlich  betrachtcnden  Rccitativs  (» Herr, 

wie  du  willst,  so  schicks  mit  mir«),  und  den  einstimmigen  Gesang 

zwangt  er  in  die  pol^honen  Formen  der  Instrumentalfuge  (»0  hcil- 

ges  Geist-  und  Wasserbad«,  »Wahrlich,  wahrlich,  ich  sage  ench«). 

Dazwisehen  dann  immer  wieder  die  altbekannten  Formen  der  Aric, 

des  Arioso,  des  Kecitativs  und  des  einfachcn  Chorals,  aber  mit 

stets  neuera  Inhalte  aus  dem  Born  einer  uncrschbpflichen  Erh'n- 
dungskraft  geflillt,  vertieft,  groBartig  ausgeweitet.  auch  wohl  (lurch 

geistreiche,  tief  poetische  Bezlige  unter  einander  oder  mit  jenen  neu 

gcschaffenenen  Formen  verkntlpft.  Alles  dieses  bemcrkt  man  in 

kleinerem  und  bescheidenerem  MaBe  schon  in  den  weimarischen 

Cantaten.  Wodurch  sich  aber  die  Leipziger  Productioncn  in  stark 

hervortretender  Weise  von  ihnen  unterscheiden,  das  sind  die  rcich- 

lich  angewendeten  ,  machtig  und  kllhn  gestalteten  Chorbilder.  Nur 

ein  geringer  Theil  der  bisher  bcsprochenen  Cantaten  cntbchrt  der- 
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selben.  Es  braucht  kaum  gesagt  zu  werden,  und  ergiebt  sich  tiber- 

dies  schon  aus  der  oben  entworfcnen  Schilderong,  daB  auch  in 

ihnen  die  cines  Bach  wlirdige  grliBte  Mannigfaltigkeit  herrscht. 

Indessen  sind  —  und  das  ist  filr  dicse  Gruppe  von  Cantaten  charak- 

teristisch  —  die  frci  erfundenen  Chore  entschieden  in  der  Ueberzahl. 

Die  Choralchore,  welche  sich  in  den  Cantaten  »Du  wahrer  Gott  und 

Davidssohn«,  » Christ  lag  in  Todesbanden«,  »OEwigkeit,  du  Donner- 

wort«,  »Du  sollst  Gott  deinen  Herrn  lieben«,  »Liebster  Gott.  wann 

werd  ich  sterben«,  oGottlob,  nun  geht  das  Jahr  zu  Ende°  und  hier 

und  da  sonst  noch  finden,  sind  ein  jcder  an  sich  ohne  Zweifel  tief- 

sinnige ,  zum  Thcil  groBartige  Erscheinungen .  wie  sie  eben  nur 

Bacli  hiii8tellen  konnte.  Auch  soil  nicht  verschwiegen  werden.  daB 

in  diese  Periode  noch  der  SchluBchor  des  ersten  Theils  der  Mat- 

tliiinspassion  zu  setzen  ist.  Wenn  man  sie  aber  insgesammt  gegcn 

die  Mengc  der  frei  erfundenen  ChOre  dieser  Zeit  halt ,  so  sieht  man 

doch ,  daB  den  letzteren  vorzngsweise  Bachs  Neigung  zugcwendet 

war.  Die  Form  derselben  ist  vcrschieden :  doch  erfiihrt  die  Fuge. 

der  hHufig  ein  breites  Adagio  vorhergeht,  eine  gcwisse  Bevorzugnng. 

Es  ist  bei  Bachs  innigem  VerhaltniB  zum  Choral  ein  nicht  zu  liber- 

schendes  Merkzcichen ,  daB  outer  dicsen  Cantaten  solche  sind  — 

und  zwar  keine  von  geringer  Bedeutung  —  in  denen  der  Choral 

ganzlich  fehlt  z.  B.  "Christen  atzet  diesen  Tag«),  nicht  wenige 

auch.  in  dencn  er  eine  nur  ncbcnsachliche  Bolle  spielt.  Bach  fandin 

Leipzig  ein  Publicum  vor ,  das  neben  Kuhnauscher  vor  allem  Tcle- 

mannsche  Musik  liebte.  Telemanns  Starke  lag  in  ehier  gewissen 

Art  glanzender ,  iiuBerlich  lebhafter  und  durch  ihrc  handgreiflichen 

Malereien  auf  die  groBc  Menge  wirkender  Clitfre.  War  nun  auch 

Bach  keineswegs  gesonnen.  ihn  hierin  sich  zum  Vorbilde  zu  nehmen, 

so  mochte  doch  die  Geschmacksrichtung  der  Menge,  welcher  er 

schon  in  seiner  Probccantate  Redlining  getragen  hatte,  Ihm  ein  Im- 

pute seiu  ,  sich  vorzugsweisc  mit  der  freien  Chorcomposition  zu  be- 

fassen,  wie  erdenn  auch  nicht  anstand,  eine  Adventsmusik  Telemanns 

eigcnhandig  zu  copiren.  Es  fehlt  selbst  nicht  an  ZUgen  in  seincn 

Chbren  und  Sologcsangen,  die  gradezu  etwas  Telemannsches  haben. 

am  starksten  tritt  dieses  in  der  Cantute  »Herr  Gott,  dich  loben  \vir< 

hervor.  Aber  wir  sahen  auch,  daB  er  sich  an  Kuhnau  anschloB  und 

einen  beliebt  gewordcnen  Tonsatz  Vetters  beriicksichtigte.  Dieser 
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offene  Sinn  fur  die  Productionen  seiner  Zeitgcnossen ,  die  Begierde, 

von  ihnen  soweit  es  irgend  miiglich  war  zu  lernen  odcr  ihnen  nnd 

in  ihnen  ihrem  Publicum,  wenigstens  seine  Achtung  zu  erweiseu. 

ist  ein  bisher  wohl  kaum  binreichend  gewurdigter.  fllr  sein  Klinst- 

lertlium  wie  fur  seinen  Charakter  gleicli  bedeutsamer  Zug. 

VI. 

Iiidem  wir  in  das  Jabr  1728  eintreten,  niihern  wir  uns  derEnt- 

stehuugszeit  desjenigen  Werkes.  welchem  allem  Anscheine  nacb 

Bach  unter  seinen  Kirchencompositionen  selbst  den  hbchsten  Werth 

beilegte.  Indessen  habeu  wir  uns  mit  ihm,  der  Matthauspassion, 

einstweilen  noch  nicht  zu  beschaftigen,  sondern  werden  zuniichst  die 

bis  urn  1734  geschaffcncn  Kirchencantaten  zu  inustem  fortfahren. 

Nur  darauf  soli  hier  hingewiesen  werden,  daB  die  Arbeit  an  jeneni 

gewaltigen  Werke  ihm  mindestens  seit  den  letzten  Mouaten  des  Jah- 

res  1728  die  Composition  andrer  Kirchenmusiken  verwehren  muBte. 

um  so  mehr  als  er  fllr  das  Frlihjahr  1 729  auch  noch  die  groBc  Trau- 

ermusik  auf  die  Beisetzung  des  Fursten  Leopold  von  Anhalt-Cbthen 
zu  schaffen  und  in  Cbthen  selbst  aufzufuhren  hatte.  Es  wird  darnach 

uiclit  Wunder  nehmeu ,  wenu  wir  nur  eine  einzige  Cantate  bezeich- 

nen,  die  mit  ziemlicher  Sicherheit  in  das  Jabr  1728  zusetzenist: 

y>  Wer  nur  den  lieben  Gott  liillt  walten«,  fUr  den  flinften  Trinitatis- 

Sonntag.  In  ihr  sind  wieder  einmal  deutlich  bemerkbare  Spuren 

vorhanden,  welche  auf  Picander  als  Dichter  hinwcisen.  Zwar  in 

dem  Jahrgange  von  Cautaten-Texten,  welchen  Picander  mit  dem 

unmittelbar  vor  dem  funften  Trinitatis-Sonntage  fallenden  Johannis- 

teste  1728  begann,  steht  ihr  Text  nicht.  Jedoch  wurdeu  solche 

Dichtungen  auch  keineswegs  alio  ftir  die  Composition  allein  und 

noch  weniger  in  der  Absicht  geschrieben,  sie  sammt  und  sonders  in 

einem  und  demselbcn  Jahres  componirt  und  aufgeftlhrt  zu  sehen  ')• 

Cberdies  libte  Bach  auf  den  Dichter,  der  lange  Zeit  sogar  in  seiner 

niichsten  Nachbarschaft  wohute,2)  einen  starken  EinfluB  aus:  er 

dachte  nicht  daran,  alles  was  jcner  reimte,  schlechtweg  in  Musik  zu 

setzen,  und  nicht  nur  das  einzelne  muBte  er  seinen  Wtinschen'gemaB 
I:  Da«  weitere  hiorliber  Anhau^  A,  Nr.  34. 

2,  lu  der  BurgstraCo ;  s.  Das  jetzt  lebendo  uud  florirende  Leipzig. 
S.  14  :  1740  und  1747  S.  11. 
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gestalton  oder  umgestalten.  aueh  filr  Tnhalt  und  Stimmnng  des  gan- 

zen  hat  er  unzweifelhaft  moistens  die  ftrundlinien  selbst  angedeutet. 

Die  Cantate  »Wer  nur  den  lieben  Gott«  liefert  dazu  eincn  Belcg. 

Sie  entbehrt  nieht  ganz  des  Zusammcnhangcs  mit  dem  Sonntags- 

evangelium,  nimmt  aber  docfa  im  allgemcinen  eine  Kichtnng,  welehe 

von  deniselben  ziemlich  weit  hinweg  fllhrt.  Bach  kam  es  hier  ein- 

mal  darauf  an.  das  trostreiehc  Lied  Neumarks  zum  Mittclpnnkte 

eines  Werkes  zu  maehcn.  Picander  hat  alle  sieben  Strophen  fllr 

seine  Diehtung  benutzt ,  und  zwar  die  erste ,  vierte  und  letzte  in  der 

Originalgestalt,  aueh  die  Worte  der  filnften  und  fast  durchaus  dieje- 

nigen  der  zweiten  hat  er  beibehalten,  nur  mit  madrigalischen  Recita- 

tiven  durchflochten,  von  Strophe  3  und  6  hat  er  den  Inhalt  frei  bear- 

beitet ,  jedoch  unter  Wahrnng  einiger  Original wendungen.  Genau 

analog  ist  die  Stellung.  welehe  Bach  in  den  einzelnen  Strophen  der 

Choralmelodie  gegenliber  einnahm.  In  der  sechsten  Strophe,  einer 

Sopranarie  werden  nur  gelegentlich  einige  Melodiefragmente  einge- 

streut  (Takt  23—25,  28—30.  35—37.  auBerdem  31—32  in  der  Ver- 

kttrznng),  die  Tenorarie,  zu  welcher  die  dritte  Strophe  benutzt  wor- 

den  ist ,  erinnert  im  allgemeinen  an  den  Choral  dnrch  Beibehaltung 

der  Liedform  und  l)ringt  auBerdem  am  Anfange  des  Auf-  und  Abge- 

sanges  Ankliinge  an  die  entsprechenden  Stellen  der  Melodic,  an 

crstercr  Stelle  in  einer  Versetzung  naeh  Dur.  Strophe  3  und  6  wer- 

den von  einer  Solostimme  vorgetragcn,  welehe  von  den  getragenen 

Weisen  der  Choralmelodiezeilen  in.  das  lebhaftere  Recitativ  hinllber 

und  wieder  znrtick  geht.  Die  ttbrigen  Strophen  zeigen  den  vollen 

und  reinen  Choral :  die  letzte  in  einfach  vierstimmigeni  Satze ,  die 

vierte  in  der  Form  des  Pachclbelschen  Orgelchorals ,  indem  sammt- 

liehe  Streichinstnimentc  die  Mclodie  spielen,  Sopran  und  Alt  mit 

Morivcn  der  Melodiezeilen  contrapunktiren.  die  erste  endlich  in  einer 

modifieirten  Form  der  Choralfantasie.  Eine  solche  BerUcksichtigung 

dersclben  Choralmelodie  durch  das  gauze  Werk  ist  uns  bis  jetzt  nur 

einmalerst  vorgekommen.  in  der  Cantate  '  Christ  lag  in  Todesbanden«. 

Der  gtoBc  Unterschicd  aber  liegt  auf  der  Hand.  Dort  begegneten 

wir  nur  eigcntlich  kirehlichen  Choralformen.  denen  moehten  sie  aueh 

noch  so  frei  und  mannigfaltig  ausgestaltet  sein,  doeh  immer  ein 

wirklieher  Cantus  firmus  zu  Grunde  lag.  Hier  erscheint  der  Choral 

viel  mehr  nur  als  allgemeiner  Ausgangspunkt  der  persrmliehen  Er- 
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bauung.  Nicht  in  alien  Theilen  der  Cantate :  die  vierte  and  siebentc 

Strophe  stehen  auf  dem  Gebiet  kirclilicher  Empfindung ;  die  Ubrigen 

aber  enthtlllen  ein  Gemuth,  das  sich  den  kirchlichen  Trost  in  einedeni 

subjectiven  BedUrfnissc  entsprechende  Form  zu  bringen  sucht.  Fur 

die  beideu  Arien  gilt  der  Choral  nur  als  inuerlich  wirkendes  Motiv 

und  Anregung.  so  zwar.  daB  dieses  Motiv  dem  Httrer  nicht  verborgen  . 

bleiben,  sondern  von  ihm  als  solches  erfaBt  werden  soil,  damit  die 

Stttcke  die  beabsichtigte  Wirkung  thuen.  In  den  Recitativen  haugen 

sich  an  jede  Melodiezeile  eingehende  Betrachtungen,  nnter  denen  der 

Choral  als  Ganzes  sich  verliert ,  denn  im  Bassrecitative  kommt  er 

nicht  einmal  in  alien  Theilen  zur  Erscheinung.  im  Tenorrecitativ  tritt 

jede  Zeile  in  einer  andem  Tonart  auf.  Und  selbst  im  Aufangschor  ist 

dieser  Zug  deutlich  bemerkbar.  Wenn  die  Form  der  Choralfantasic 

auf  Chor  und  Orchester  tlbertragen  werden  sollte,  muBte  sich  das  Ver- 

hiiltniB  naturgemiiB  so  gcstalten.  daB  die  AusfUhrung  ties  frei  erfun- 

denen.  die  Grundempfindung  des  Chorals  entfaltenden  Tonbildes  den 

Instrumenten  zufiel,  wahrend  der  Chor  die  Kolle  des  Vanim  fitmm 

zu  Ubcrnehmeu  hatte.  Dies  letztere  kounte  in  verschiedener  Weise 

bewerk8telligt  werden :  durch  einen  einfachen  vierstimmigen  Sail, 

aber  auch  so,  daB  einige  Stiramen  in  lebhafterer  Bewegung  die  ruhige 

Melodic  umgaben  oder  trugen,  wobei  sie  sich  iminerhin  den  Tonreiheu 

der  lustrumente  zeitweilig  uahem  oder  anschlieBeu  konuten :  nur  den 

principiellen  Gegensatz  gait  es  fest  zu  halten.  In  unserm  Falle  aber 

sehen  wir,  daB  abgcsehen  von  dem  selbstUndigen  Instrumentenspiel 

einer  jeden  Zeile  auch  durch  die  Singstimmen  ein  einleitender  Satz 

vt)rausgeschickt  wird,  in  welchem  sie  sich  mit  einer  fugirten  Vernr- 

beitung  der  uachfolgenden  Zeile  zu  schaffen  machen.  Der  Eiudruck 

ist,  daB  die  subjective  Empfiudung,  nachdem  sie  zuvor  den  Sinn  der 

einzelueu  Zeile  zergliedert  hat.  sich  alsdann  an  der  kraftigeu  kirch- 

lichen Gesammtemptindung  aufrichten  soli.  In  eiue  Form,  welche 

durch  die  ganze  Anlage  ihr  bcreits  viillige  Gentlge  thun  mllBte, 

driingt  sie  sich  uochmals  grUbelml  und  zersetzend  hinein  —  ich  ge- 

stehe  offen,  daB  es  mir  schwer  wird.  dieseu  Choralchor  als  Eiuheit  zu 

fasseu  und  nachzufUhleu.  die  Absicht  aber  des  Componisten  scheiut 

mir  zweifellos.  Es  braucht  kaum  noch  hervorgehobeu  zu  werden. 

daB  der  musikalische  Charakter  der  Cantate  ein  durchaus  beschau- 

licher  ist.  Die  Innigkeit,  welche  jedes  einzelne  Stttck  derselben  er- 
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fiillt,  bekommt  dadurch  ilire  ganz  eigne  Farbnng.  am  leichtesten  und 

deutlichaten  nimmt  man  sic  in  derriihrend  sehonen  Esdur-Arie  wahr. 

Sclion  zu  Backs  Zciten  fing  man  an,  ingroBercm  Stile  Compositionen 

fttr  liKnslichc  Andachten  zu  schreiben.  *)  Wenngleich  die  Cautate 

•>Wer  nur  den  lieben  Cott  lafit  walteiv  a  Is  Kircliemnusik  verwendet 

.  wurde,  ho  streift  sie  doeh  das  Empfindungsgcbiet  privatcr  Erbauung. 

Bach  vcranstaltete,  wie  sein  Brief  an  Erdmann  erzahlt4  unddiegroBe 

Anzahl  verschiedenartiger  Instrumcnte,  welehc  er  im  eignen  Besitz 

hatte.  beweist.  auch  in  seiner  Wohnung  musikalische  Auftuhrungeu. 

Es  ware  wohl  moglich,  daB  er  die  Cautate  melir  im  Hinblick  auf  eine 

solche.  als  zum  kirchlicbcn  Zweek  concipirt  und  ausgeftihrt  hatte.  — 

Aus  dem  1728 — 1729  zuerst  ersehicnencu  .lahrgange  der  Pican- 

dersehen  Oantaten  hat  Bach  uach  dem  jetzt  vorhandenen  Bcstaude 

seiner  KirchenmiiHiken  nenn  Dichtungen  compouirt.  Vier  derselben 

fallen  wahrHeheinlich  in  das  Jahr  1731.  Die  ubrigen  fUnf  setze  ich 

in  die  Jahre  1729  und  1730,  aus  dencn.  wenn  man  von  einigeu  Fest- 

musiken  absieht.  sonst  keine  Kirchencantatcn  naehweisbar  sind. 

wahreud  fur  die  folgenden  Jahre  eine  bctrachtliche  Menge  vorliegt. 

Eine  Cautate  auf  den  ersten  Weihnachtetag  »Ehrc  sei  Gott  in  der 

Hohe  -  ist  nur  als  Fragment  erhaltcn.vi  Sein  luhalt  ist  groBtcntheils 

in  eine  spatere  'rrauungsmnsik  Ubergegangen  0j  Die  Alt-Arie  »0  du 

angenehmer  Schatz«  stellt  rich  als  einer  jener  holden  Wiegengesange 

dar.  wie  wir  eineu  solehen  sehon  in  der  Cautate  >Tritt  auf  die  (Hau- 

bensbahn-7  autrafen.  Fiir  den  Xeujahrstag  liegt  eine  Cantate  vor, 

die  sich  durch  cine  stolzc.  kraftvollc  Fuge  hcrvorthut.  Sie  steht  am 

Anfang  und  hat  dieses  Thema : 

Oott  ,  wie  dcin  Name,  so      int  auch  dcin  Kuhm  bis  an  der  Welt  Kn  -  de. 

Indessen  seheint  Bach  diese  Cantate  znr  Zeit  unvollendct  zuriiekgelcgt, 

und  erst  spatcr  dureh  Einarbeitung  einer  Sopranarie  der  Cantate  »Der 

zufriedengestellte  Aeolus"  undUbertragung  des  SehluBehorals  aus  der 

Neujahrsmusik  »Jesu  nun  sei  gcpreiset«  fertig  gemaeht  zu  haben.  sj 

3]  Z.  B.  Telomaunin  scinem  »Hariu»mif«eheuGottes-Dienf»t«.  Hamburg.  1725. 

4j  S.  8.  f.  dieses  Bandes.  5i  Iiu  Besitz  des  Herrn  Professor  Epstein 

in  Wien.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  36.         6)  B.-G.  XIIP,  Nr.  3. 

7}  S.  Band  I,  8.  554.  $  Die  antographe  Partitur  ist  im  Besitz  des 

Herrn  Major  Max  Jiihns  zu  Berlin.  —  8.  Anhang  A,  Nr.  3H. 
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Vol]  von  Tode8enist  und  Glaubcnsinnigkeit  ist  cine  Cantate  auf  den 

dritten  Epiphanias - Sonntag  »Icb  steli  mit  einem  FuB  im  Grabe«. 

Sie  wird  durch  eine  Sinfonie  eingeleitet ,  die  sich  im  Charakter  des 

ersten  Adagiosatzes  der  Kammersonate  bewegt.  Daran  schlieBt  sich 

in  Form  eines  Choral-Quatuore  eine  Arie,  in  welcber  zu  den  madri- 

galiseh  gefligteu  Worten  de8  Tenore  der  Sopran  den  Choral  »Macbs 

initmir  Gott  nach  deiner  Gut«  vortriigt  —  ein  ticf  poetisches  Stuck 

dorch  die  abwarts  sinkende  Bcwegung  und  die  stockenden  Khyth- 

men  der  contrapunktirenden  Stiinmen.  <Jj  Nicht  von  geringerem  Werthe 

1st  die  Cantate  auf  Estoniihi  »Sehet,  wir  gehen  hinauf  nach  Jerusa- 

lem «.  Ihr  merkt  man  in  alien  Theilen  die  Nachbarschaft  der  Mat- 

thiias-Passion  an :  ganz  und  gar  ist  sie  erfullt  von  der  in  jener  wal- 

tenden  Empiindung.  Fiir  den  Anfang  dienen  ihr  so  wie  der  Esto- 

uuhi-Cantate  von  1723  »>  Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwblfe«  die  Worte 

I'hristi,  mit  denen  er  den  JUngern  seinen  Leidensgang  ankUndigt. 
Auch  hier  sind  sie  im  ausdrucksvollen  Arioso  componirt,  welches 

dareh  ein  wandelndes  Bassmotiv  seinen  besonderen  Charakter  er- 

halt;  Recitative  des  Alt  spinnen  die  durch  die  Bibelworte  angereg- 

ten  Gedanken  weiter.  Ein  sehr  schones,  mild  dahin  flieBendes 

Choraltrio  Uber  die  sechste  Strophe  des  Gerhardtschen  Passionsge- 

sanges  »0  Haupt  voll  Blut  und  \Vunden«,  eine  unbeschreiblich  fromme, 

gefuhltstiefe  Bassarie  »Es  ist  vollbracht  das  Leid  ist  all e  und  der 

einfach  gesctzte  Choral  » Jesu  deine  Passion «  machen  mit  einen  kur- 

ien  Tenorrecitativ  den  Ubrigen  Bestand  dieser  nicht  umfangreichen, 

aber  kiistlichen  und  den  vollen  Bachschen  Genius  offenbarenden  ' 

Composition  aus l0) .  Zu  den  frischesten  und  heitersten  Werken 

desMeisters  gehdrt  die  Musik  fllr  den  dritten  Ostertag  »Ich  lebe, 

mein  Herze.  zu  deinem  Ergotzen«:  die  schwungvolle  Bassarie  »Mcrke, 

mein  Herze,  bestiiudig  uur  dies«  hat  gar  etwas  tanzartiges:  man 

meint  kraftige ,  freudige  Gestalten  zu  sehen,  welche  den  FrUhlings- 

reigen  schlingen.  Wie  die  beiden  vorigen  so  ist  audi  diese  Cantate 

8.  Anhang  A,  Nr.  35. 

lu;  Das  Autograph  fchlt.  Eine  llandschrift  des  Merseburger  Cantors  Chri- 

stian Fiiedrich  Penzel,  wolclier  von  1 751 — 1 75(»  Almnne  der  Leipziger  Thoinas- 

whule  war,  besitzt  Herr  Knmniersiinger  Joseph  Hanser  in  Carlsrnhe. 

SNtTA,  J    8.  lUHl.   II  is 
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nur  ftir  Solostimmen  gesctzt,  den  endttbliehen  vierstimmigen  SchluB- 

choral  abgerechnet.  "J  — 

Wir  gehen  zu  denCantaten  der  Jahre  1731—1734  ttber  und  be- 

trachten  zunUchst  diejenigen  Compositionen,  welcbe  noch  dem  Pican- 

dcrschen  Jahrgange  angehttren.  Die  Septuagesimae-Cantate  »Ich 

bin  yergnligto  (21.  Jan.  1731  oder  10  Febr.  1732)  erscheint  nnter 

Bachs  Tbnen  in  einer  Umdichtung,  die  jedenfalls  Picander  sclbst 

vorgenommen  bat.  An  der  fein  ausgefllhrten  Composition  fallt  es 

auf,  daB  sie,  Bachs  sonstigem  Verfahren  entgegen,  ansschlieBlich  ftir 

eine  nnd  dieselbe  Stimme.  einen  Sopran.  gesetzt  ist.  Die  weiter 

nnten  zn  erwfthnende  Cantate  »Ich  habe  genug«.  welche  in  dieselbe 

Zeit  gehtfrt .  wird  nns  lehren ,  daB  dieses  mit  RUcksicht  auf  Anna 

Magdalena  Bach  geschehen  und  fUr  sie  eigentlich  das  Stttck  geschrie- 

ben  sein  wird.  Es  war  eben  in  dieser  Zeit,  daB  Bachs  Hauscapelle. 

dessen  Stamm  seine  Frau  und  die  Kinder  erster  Ehe  ausmachten, 

im  vollen  Flor  stand.  In  der  Kirche  als  Silngerin  mitzuwirken  ver- 

wehrte  Anna  Magdalena  die  Sitte,  und  sie  ist  auch  sonst,  seitdem  sie 

aus  einer  fiiretlich  cttthenischen  HofsRngerin  n)  Sebastians  Gemahlm 

geworden  war,  nicht  mehr  bffentlich  aufgetreten. ,3)  Wohl  aber  Ubte 

sie  ihr  Talent  im  hiiuslichen  Kreise,  und  der  Gatte  sorgte  durch 

eigne  Compositionen  daftir,  daB  es  zur  Geltung  kam.  Die  Cantate 

»Ich  bin  vergnttgt«  trSgt  noch  entschiedener  als  die  oben  besprochene 

.» Wer  nur  den  licben  Gott  UtiU  walten «  den  Charakter  einer  geist- 

lichen  Hausmusik.  Nur  daraus.  daB  Bach  grade  eine  solche  in  erster 

Linie  beabsichtigte,  laBt  sich  auch  die  Umdichtung  des  Textes  erklii- 

11]  Nur  durch  eine  aus  Zelters  Besitz  stammende  neuere  Handschrift  ist 

mir  das  Werk  bekannt.  In  ihr  sind  dem  Anfangsduett  noch  der  Choral  •  Auf. 

raein  Herz,  des  Herren  Tag-  und  ein  Chor  »So  du  mit  deinera  Munde  bekennest 

Jesirm*  vorgefUgt.  Cher  die  Echthoit  des  Chorals  kann  wohl  kein  Zweifel 

sein;  starke  Bedenken  habe  ich  gegeniiber  dem  Chor:  die  Art  dor  Melodiefilh- 

rung  und  Fugirung  ist  nicht  Bachisch,  eher  Telemannisch.  Nach  diesen  beiden 

Anfangsstllckeu  cursirt  die  Cantate  auch  unter  der  Bezeichnung  »Auf,  mein 

Herz«  und  »So  du  mit  deinem  Munde  bekennest «  s.  Mosewius,  J.  S.  Bach  in 

seincn  Kirchon-Cantaten  und  ChoralgesKngen  S.  21.]  mit  der  Bestimmung  ftir 
den  orsten  Ostertag  oder  Uberhaupt  fUr  das  Osterfest. 

12  DaB  sie  dieses  gewesen  ist,  geht  aus  einer  nachtriiglich  in  den  Tauf- 

registem  der  Cothener  Cathedralkirche  unter  dem  25.  Sept.  1721  aufgefunde- 

nen  Notiz  hervor.  l.H  S.  Gerbcr.  L.  I.  Sp  TO. 
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ren.  Dieselbe  wahrt  genau  die  anfangliche  Disposition,  vcrarbeitet 

fast  dieselben  Gedanken,  thut  es  in  derselben  Ausdehnung.  Nur 

ist,  abgeseben  vom  SchluBchoral ,  der  aus  der  letzten  Strophe  de8 

Liedes  » Wer  weiB,  wie  nahe  mir  mein  Ende«  besteht,  alles  dasjc- 

nige  geRndert  oder  ausgemerzt,  worin  Gott  direct  angeredet  wnrde. 

Das  gauze  ist  jetzt  eben  nur  eine  erbauliclie  Betrachtung,  welche  in 

ein  SchluBgebet,  den  Choral,  ausliiuft.  ") 

Der  Cantate  fllr  den  zweiten  Pfingst-Tag  nlch  Hebe  den  Hoch- 

sten  von  ganzem  Gemuthe«  (14.  Mai  1731  oder  2.  Juni  1732)  geht 

als  Sinfonie  der  erste  Satz  des  dritten  brandenburgischen  Concerts 

voran'5),  den  Bach  mit  groBer  Kunst  dnrch  Hinzuftlgung  von  zwei 

Hiirncrn  und  drei  Oboen  bereichert  hat.  Die  Verwendnng  von  Kam- 

raermusikstUekcn  zu  kirchlichen  Zwecken  war  bei  ihm  nicht  ncu. 

Wir  hatteu  die  Tendenz  dahin  schon  bei  den  weimarischen  Cantaten 

»Der  Himmel  lacht«  und  »Gleich\vie  der  Regen«  zu  constatiren. 16) 

In  dieser  Zeit ,  da  er  als  Diligent  des  Telemannschen  Musikvereins 

fungirte,  muBte  sie  ihm  besonders  nahe  liegen ;  wir  werden  ihr  als- 

bald  noch  mehrfach  begegnen.  Ein  ausgefUhrter  Chor  kommt  auch 

in  dieser  Cantate  nicht  vor.  Sie  enthalt  aber  in  der  Bassarie  » Grei- 

fet  zu !  FaBt  das  Heil ,  ihr  Glaubenshande «  eine  Leistung  h(5chsten 

Ranges.  Die  Begleitung  wird  auBer  vom  Generalbass  von  den  Vio- 

linen  und  Bratschen  im  Einklange  besorgt.  Das  Ritornell  zerfiUlt 

in  zwei  Partien :  eine  breite  viertaktige  Melodie: 

und  einen  lebhafteren ,  energisch  rhythmisirten  Gedanken  von  acht 

Takten.  Aus  diesem  Material,  welches  einerseits  die  Segnungen  der 

gBttlichen  Gnade,  andrerseits  das  eifrige  Ergreifen  derselben  durch 

den  Glauben  synibolisch  darstellt,  entAvickelt  sich  die  ganze  Arie. 

Jene  viertaktige  Melodie  geht  auch  an  die  Singstimme  Uber ,  ange- 

legentlicher  jedoch  beschaftigen  sich  mit  ihr  die  Instrumente  und 

cs  ist  von  herrlicher  Wirkung.  wie  sie  mit  ihrer  stromenden  Fulle 

oft  ganz  unerwartet  auftaucht  und  sich  der  Singstimme  anschmiegt, 

oder  auch  (T.  94  fF.)  dieselbe  im  Canon  hinter  sich  herzieht.  An 

14)  B.-G.  XX«,  Nr.  s4.  _  s.  Anhang  A,  Nr.  3fi.  15)  Vrgl.  Band  I,  S.  740  f. 
16)  S.  Band  I,  S.  535  und  ISC.  f. 
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dcoi  vorhergehenden  Kecitativ  bemerkt  man,  dafi  Bach  drei  Zeilen 

desselben  uncomponirt  gelassen  hat.   Da  die  erste  der  ausgelasse- 

nen  Zeilen  mit  der  ersten ,  welche  uach  denselben  folgt,  wOrtlich 

ttbereinstimnit ,  so  liegt  hier  vermuthlich  nur  ein  Fltichtigkeits- 

Versehen  vor.  In  der  Anlegung  der  Recitative  und  Ariosos  ging 

Bach  oft  sehr  rasch  zu  Werke.    Ein  interessantes  Beispiel  bietet 

das  Arioso  der  Cantate  »Gottlob,  nun  geht  das  Jahr  zuEnde«.,r 

Den  Text  desselben  schrieb  Bacli  unter  ein  leeres  Liniensystem  ohne 

alle  Wiederholungen  bin.  Er  war  als  er  dies  that  uber  die  dazu  zu 

setzende  Musik  mit  sich  noch  garnicht  im  klaren ,  denn  als  es  ans 

Componiren  ging,  strich  er  durch,  schrieb  unter,  verschob  und  setzte 

ein  Wiederholungszeichen,  bis  der  Text  zur  Musik  pafite. ,8) 

Die  Michaelismusik  »Mansinget  mitFreudcn  vom  8ieg«  (29.  Sept. 

1731,  am  Sonnabend  vor  dem  19.  Trinitatis-Sonntagj  c  nth  a  It  wieder 

einen  ausgeflihrteu  Chor.   Aber  er  ist  keine  Originalcomposition, 

sondern  stammt  aus  der  weimarischen  Cantate  » Was  mir  behagt  ist 

nur  die  muntre  Jagd«,  aus  jener  weltlichen  Gelegenheitsmusik,  welche 

Bach  fUr  so  verschiedene  Zwecke  benutzt  und  auch  fur  die  Kircheu- 

cantate  » Also  hat  Gott  die  Welt  geliebU  ausgebeutet  hat. Hier  bil- 

det  er  den  SchluB,  steht  in  Fdur  und  hat  den  Text: 

Ihr  lieblichsten  Blicke, 

Ihr  freudigen  Stunden, 

Euch  bleibo  das  GlUcke 

Stots  feste  verbundcn, 

Euch  krOne  der  Ilinunel  mit  sllCoster  Lust ' 
FUrst  Christian  lebo!  Ihm  bleibe  bewuCt, 

Was  Herzen  vcrguliget, 

Was  Trauern  besieget ! 

Man  muB  aber  gestehen,  dafi  die  Musik  auch  auf  Vers  15.  und  16. 

des  118.  Psalms  vortrefflich  paBt.  Der  Vergleich  der  Umarbeitung 

mit  der  ersten  Gestalt  ist,  wie  immer  in  solchcn  Fallen  bei  Bach, 

hochst  interessant  und  lehrreich,  obgleich  man  ganiicht  sagen  kaun. 

daB  die  Umarbeitung  eine  sehr  durchgrejfende  gewesen  ist.  Trans- 

position nach  Ddur,  Ersetzung  der  Horner  durch  Trompeten,  Hinzu- 

17)  B.-O.  V,  S.  2t><;. 

18)  Original -Partitur  uud -Stiuiiuon  zu  der  Cantate  » Ich  liebc  den  HOch- 

sten«  auf  der  kouigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  —  S.  Anhang  A.  Nr.  36. 

19,  S  Band.  I,  S.  559. 
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frtgung  ciner  dritten  Trompete  nebst  Pauke .  Ausweitung  einiger 

Partien ,  Iebendigere  Ftlhrnng  der  Singsrimmen  und  gewisse  dnrch 

den  ncuen  Text  und  die  neue  Tonart  bedingte  Anderungen,  endlich 

gegen  den  SchluB  hin  ein  sehr  wirkungsrciches  Um'sono  des  Chora  — 
das  ist  so  ziemlich  alles.  Das  Geniale  liegt  mehr  in  dem  Scharf- 

blick.  der  die  Angemessenheit  der  ftlteren  Mnsik  ftir  den  neuen 

Zweck  erkannte.  Indessen  batte  Bacb  anfdnglich  die  Absicht,  einen 

ganz  neuen  Chor  ttber  obige  Psalm worte  zu  componiren.  Der  An- 

fang  desselben  stebt  auf  einem  Bogen.  welcben  er  dann  zur  Partitur 

einer  weltlicben  Cantate  mitbenutzte.  Diese  Cantate.  »Der  Streit 

zwischen  Phtibus  und  Pan «  genannt,  wnrde  im  Jahre  1 73 1  compo- 

nirt,  und  mittelst  ihrer  kennen  wir  die  Entstebungszeit  der  Micbae- 

lismusik.  OfTenbar  lieB  Bacb  durch  andre  Arbeiten  eingenommen  den 

Chor-Entwurf  unvollendet.  nnd  griff  sparer,  durch  die  Zeit  gedriingt, 

zu  einer  alten  Arbeit  zurttck.20]  Unter  den  Sologesangen  zeichnet 

sich  die  Sopranarie  in  Adur  »Gottes  Engel  weichen  nie«  durch  ein 

sllB-nielodisches,  sanft  schwebendes  Wesen  aus.  Anch  das  vorletzte 

Stuck,  ein  Duett  zwischen  Alt  und  Tenor  mit  obligatem  Fagott.  ist 

bei  eingSnglicher ,  einfacher  Melodieflihrung  ebcn  so  kunstreicb  als 

ausdrucksvoll.  Es  stent  in  Gdur  und  der  SchluBchoral  in  Cdur. 

Da  die  Cantate.  gleicb  der  frilher  besprochenen  Michaelismusik  »Es 

crhub  sich  ein  Streit «  sich  schliefilich  zu  dem  Wunsche  hinwendet, 

daB  die  Engel  die  Seele  des  Gestorbenen  in  die  Wohnung  der  Seligcn 

geleiten  m8gen.  so  ist  dies  immer  tieferc  Hinabsinken  in  der  Rich- 

tung  der  Unterdoniinante  von  Bacb  unzwcifelhaft  in  einem  poetisch- 

mystischen  Sinne angewendet  und  es  wirkt  auch  so..  Der  letztc  Choral 

bestebt  aus  der  dritten  Strophe  des  Schallingschen  Licdes  »Hcrzlich 

lieb  hab  ich  dich,  o  Herr«  (»Ach  Herr.  laB  dein'  lieb'  Engclein^.21) 
Der  vierte  endlich  der  noch  rttckstiindigen  Picanderscben  Texte ; 

20)  Der  Entwurf  steht  auch  in  D  dm.  Die  Trompete  beginnt  i 

Von  den  Siufrstimmcn  ist  ntir  die  erste  Note  des  Basses  vorhanden  mit  dem  da- 
runtcrstehenden  Worte  »Man«  Die  Partitur  von  »Phohus  und  Pan*  befindet 

sich  auf  der  kouipl.  Bibliothek  zu  Berlin. 

21)  Das  Autograph  der  Cantate  ist  nicht  bekannt.  Eine  Abschrift  von 

Penzcl  besitzt  Herr  Joseph  Mauser  in  Carlsruhe. 
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nlch  habe  meine  Zuversicht«  gilt  dem  cinundzwanzigsten  Sonntag 

nach Trinitatis  (14.  October  1731,  vielleichtauch  schon29.  Oct.  1730). 

Die  Composition  ist  dadurch  interessant,  daB  in  ihr  zum  ersten  Male 

untcr  den  Leipziger  Cantaten  eine  obligate  Orgel  mitwirkt.  Mbglich 

war  solches  erst,  nachdem  im  Jahre  1 730  das  RUckpositiv  der  Tho- 

masorgel  seine  eigne  Claviatur  erhalten  hatte  und  somit  neben  der 

groBen  Orgel  selbstandig  angewendet  werden  konnte.  Die  Cantate 

»Ich  habe  meine  Zuversichta  sollte  durch  das  Clavier-  (oder  Violin-) 

Concert  in  Dmoll22)  eingeleitet  werden ,  welches  zu  diesem  Zwecke 

eine  besondere  Bearbeitung  erfahreu  haben  wird.  Eine  ahnliche 

Benutzung  von  Kammermusik,  wic  sie  in  der  Cantate  »Ich  Hebe  den 

Hoch8ten«  so  eben  von  uns  bemerkt  worden  ist.  DaB  das  vollstiin- 

dige  Concert  und  nicht  etwa  nur  ein  Satz  desselben  vorausgeschickt 

wild ,  laBt  die  Absicht  erkenncn ,  der  Gemeinde  die  Vervollkonim- 

nung  der  Orgel  recht  zum  BewuBtsein  zu  bringen.  Man  kiinnte  da- 

her  annehmeu,  die  Cantate  sei  schon  1730  unmittelbar  nach  crfolgtcr 

Abandcrung  des  RUckpositivs  aufgefUhrt;  doch  wissen  wir  nicht 

genau,  wann  letztere  vollendet  wurde.  Zur  ersten  Arie  schweigt  die 

obligate  Orgel,  verbindet  sich  aber  in  der  zweiten  mit  der  Altstimrae 

zu  einem  Trio  von  hervorragender  Schbnheit. 23) 

Nachdem  Bach  die  Mogliehkcit  gegeben  war,  in  der  Kirchen- 

musik  die  obligate  Orgel  zu  vcrwenden,  finden  wir  daB  er  in  der 

ersten  Zeit  ziemlich  haufig  von  dersclben  Gebrauch  macht.  Altere 

Cantaten  wie  »Erschallet  ihr  Liederu  richtete  er  darauf  ein,  compo- 

nirte  aber  auch  mehre  neue  mit  concertirender  Orgelstimme.  Flir 

einige  dersclben  hat  er,  wie  in  der  eben  besprochenen,  Kammermu- 

sikstUckc  zu  Lnstrumcntalsinfonien  hcrgerichtet.  Oil'enbar  ist  dieses 

der  Fall  in  der  Cantate  zum  zwblften  Trinitatis-Sonntage  » Geist  und 

Seele  wird  verwirrct«  (wahrscheinlich  12.  Aug.  1731).21)  Wenn 

auch  die  Instruraentalsinfonien  des  ersten  und  zweiten  Theiles  in 

der  Originalgestalt  nicht  mchr  vollstandig  vorliegcn,  so  erkennt  man 

ihre  Ubertragung  in  die  Cantate  doch  daraus  daB  sie  in  der  Partitur 

derselben  Reinschrifteu  darstelleu. ")  Hirer  Form  nach  bildcn  sie 

22)  B.-G.  XVII,  Nr.  1.  23)  S.  Anhang  A,  Nr.  M. 

24)  B.-G.  VII.  Nr.  :<5.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  36. 

25)  Vom  Original  ist  nur  ein  Frngiuout  des  ersten  Satzes  Ubrig;  man  findet 

es  B.-G.  XVII,  S.  XX. 
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den  ersten  und  dritten  Sat/,  eines  Concerts ,  das  zugehtfrige  iuittlerc 

Adagio  dlirfte  in  der  Amoll-Arie  stecken,  einem  Siciliano,  derglei- 

chen  Bach  nicht  hier  allein  als  Mittelsatz  eines  Concertes  angewen- 

det  hatte.  Ein  Clavierconcert  aus  E  dur  unischlieBt  mit  zwei  Alle- 

grosatzen  ebenfalls  einen  Siciliano  in  Cismoll.2")  Aucb  dieses  Con- 

cert ist  fur  Kirchenmusik  ausgenutzt  worden  und  nachweislich  mit 

alien  seinen  Biltzen.  Die  ersten  beiden  sind  in  der  Cantate  auf  den 

IS.  Trinitatis-Bonntag  »Gott  soli  allein  mein  Herze  haben«  (23.  Sept. 

1731  oder  12.  October  1732)  enthalten.  Und  zwar  bildet  der  erste 

nach  D  dur  versetzt  und  durch  drci  Oboen  bereichert  die  einleitende 

Binfonie.  Das  sich  anschlieBcnde  GesangstUck  ist  aus  Arioso  %  und 

Kecitativ  q;  gemischt.  In  der  folgenden  Arie  (Ddur  (£)  wirkt  die 

obligate  Orgel  wieder  mit ;  es  ist  dies  aber  eiue  ganz  neue  Compo- 

sition. Dagegen  hat  in  der  zweiten  Arie  (Hmoll  12/g)  der  Biciliano  des 

Concerts  eine  sehr  geniale  Umarbeitung  und  Erweiterung  (von  37  auf 

46  Takte)  erfahren.  Der  Gesang,  welcher  folgendenuaBen  beginnt : 

Stirb    in     mir,      stirb    -   in    inir,  Wolt  -  -  - 

ist  neu  hineincomponirt. 27)  Ein  llecitativ  und  der  Choral  »Du  stlBe 

Lieb  schenk  uns  deine  Gunst«  (die  dritte  Btrophe  von  Luthers  »Nun 

bitten  wir  den  heiligen  Geist«)  machen  den  SchluB.  Es  lUBt  sich  um 

so  mehr  annehmen,  daB  in  der  A  moll-Arie  der  Cantate  » Geist  und 

2tf)  B.-O.  XVII,  S.  45  ff. 

27)  Dciu  Herausgober  des  Concerts  in  dor  Ausgabc  der  B.-G.  ist  das  zwi- 

sehen  dieser  Arie  und  dem  Siciliano  des  Concertes  bestehcude  VerhsiltiiiB  ent- 

gangen*  Nach  Aufzcigung  dOBselben  wird  sich  seine  Behauptung,  die  Cantate 

sci  das  frtthere.'das  Concert  das  spiitcre  Werk  BAi.  XVII,  8.  XV),  kaum  noch 
aufrecht  erbalten  lasscn.  Zwar  ist  soviel  einleuclitcnd ,  dafi  das  Ednr-Conccrt  • 

iu  seiner  jetzt  vorliogenden  Fasaung  dor  Cantiito  nicht  wold  vorangegaugen 

soin  kann,  selbst  wenu  man  diejeuigeu  Vereiufachungen  in  Abzug  bringt, 

welcho  das  andcregeartoto  Wesen  der  Urgel  erfordorto.  Aber  der  Gesang  der 

II moll -Arif  mapht  trotz  aller  aufgewendeten  Meisterschaft  dennoch  zu  deutlich 

den  Eindruck  einer  nachtraglich  hineincoiuponirten  Melodic ,  als  daB  inau  es 

filr  mtiglich  halten  kouuto,  die  11  moll-Arie  aei  in  der  Form  wie  sie  in  der  Can- 
ute sich  findet  Originalcomposition  und  spater  erst  zum  Zwecke  des  Concerts 

vercinfacht.  Einen  Mittelweg ,  der  aus  dieBcm  Dilemma  herausfiilirt,  gewiihrt 

die  Anuahme,  daB  das  Clavierconcert  in  E  dur  uns  volUtiiudig  jctzt  nur  in  einer 
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Seele«  eine  flhnliche  Umarbeitung  vorliegt,  als  die  Mhnlichc  Gestal- 

tung  beider  Cantaten  in  die  Augen  springt :  sie  erstreckt  sich  sogar 

auf  das  benntzte  Gesangsmaterial ,  denn  beide  sind  fUr  eine  Alt- 

Stimnie  gesetzt ,  nnr  entbchrt  jene  des  SehluBchorals.  Dera  letzten 

Satze  des  E  dur-Conccrts  begegnen  wir  in  der  Cantate  auf  den  zwan- 

zigsten  Trinitatis-Sonntag  »Ich  geh  nnd  suche  mit  Verlangen «,  **) 

welcbe  urn  deswillen  rait  der  vorigen  in  demselben  Jahre  entstanden 

and  nur  vierzchn  Tage  spftter  als  sie  zur  ersten  Auffilhrung  gekom- 

raen  sein  wird.  Er  bildet  hier  die  Einleitungssinfonie  imd  ist  dureb 

Hinzufllgung  einer  Oboe  <T amore  klanglich  reicher  ausgestattet .  in 

Hinsicht  anf  den  Solopart  aber  einfacber  gehaltcn ,  was  zum  Theil 

dem  andersgearteten  Wesen  der  Orgel  zugeschrieben  werden  muB. 

Ira  Verlanf  des  Werkes  spielt  aucb  bier  die  obligate  Orgel  in  nen 

componirten  Sttlcken  ihre  Rolle,  welcbe  zum  Tbeil  SologesRnge  des 

Hoprans  und  Basses ,  zum  Theil  Zwiegesange  dieser  beiden ,  die 

Seele  und  Jesus  reprasentirenden  Stimmen  sind.  Ein  Chor  kommt 

in  der  Cantate  nicht  vor.  Doch  laBt  im  letzten  StUcke  der  Sopran 

die  SchluBstrophe  des  Chorals  nWie  schiin  leucht't  uus  der  Morgen- 

stern«  erklingen,  wozu  der  Bass  in  fast  gllihend  zu  nennenden  Wei- 

sen  die  paraphrasirten  Bibel-Worte  singt : 

Dich  hah  ich'  jo  und  jo  geliebot, 
Und  darum  zieh  ich  dich  su  inir. 

Icli  komine  bald 

Ich  atehe  vor  dor  Thllr, 

Mach  auf,  inach  auf.  mein  Aufenthalt '. 

Streichquartett  mit  Oboe  damore  und  conccrtircnde  Orgel  vollcnden 

das  reicbe,  hochbedcutende  Tonbild. 

Es  ist  an  einer  andern  Stollc  gczeigt  worden,  daB  Bach  seine 

drei  Sonaten  fllr  Solovioline,  bci  deren  Conception  ihn  die  fdee  des 

apatcren  Bearbcitung  vorliegt,  wie  man^eino  solche  vom  Dmoll-Concert  gleich- 
falls  nachweisen  kann.  und  daC  Bach  bci  der  Obertragung  in  die  Cantate  dor 

alteren  Fassung  folgte.  Voui  Siciliano  ist  oine  solche  altore  Fassung  noch  vor- 

handon  und  mitgetheilt  B.-G.  XVII,  S.  311  f.  Ea  kann  kein  Bedenken  erregon, 

daG  die  crsten  seehs  Takte  des  Clavier])art8  der  alteren  Fassung  in  der  Cantate 

durch  Pausen  ausgefiillt  werden ,  da  hier  das  Clavier  nur  Beglcitungsfiguren 

hat,  welche  aich  auf  der  Orgel  achlecht  machon  wiirden.  Bach  trng  in  spiiteren 

Jahren  seine  Clavierconeerte  in  einen  Band  zusammen  undpdilrfte  bei  dieser 

Gelegenlieit  die  Uborarbeitungen  vorgenommen  haben.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  38. 
2^  B.-G.  X.  Nr.  Jt>. 
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Claviers  oder  der  Orgel  mindestens  eben  bo  stark  beeinfluBt  hat.  wie 

die  der  Geige,  nachtraglich  in  der  That  an  Clavier-  nnd  Orgelstttcken 

umarbeitete. M)  Mit  dem  Praeludium  der  E  dur-Suite  ftlr  Violine  allein 

ist  er  ebonso  verfabren :  ftlr  concertirende  Orgel  nacb  D  dur  tranBpo- 

nirt  und  mit  einem  begleitenden  Orcbester  von  Streichinstrumenten, 

zwei  Oboen ,  drei  Trompeten  und  Panken  ausgestattet  bildet  es  die 

Instrumentalsinfonie  zu  der  am  Montag  dem  27.  August  1731  aufge- 

fubrten  RatbswahlmuBik  » Wir  danken  dir  Gott,  wir  danken  dir«. 30) 

Nicht  cine  so  eminente  Leistung ,  wie  die  Umarbeitung  eines  Solo- 

Clavierstttckes  zn  einem  Concert  flir  Clavier ,  Violine  und  Fltftc  mit 

Streichorchester :u) .  zeigt  doch  auch  diese  Sinfonie  Bachs  combina- 

torische  Erfindung  in  hellem  Lichte.  Wie  bei  Clavierconcerten  mit 

Orchester  noch  ein  besonderes  Generalbass-  Instrument  mitwirkcn 

muBte,  so  begleitet  auch,  wenn  Bach  obligate  Orgel  in  der  Kirchen- 

musik  anwendet.  in  der  Kegel  auBerdem  die  groBe  Orgel,  das  Ganze 

sttttzend  und  zusammenhaltend.  Bei  der  Cantate  »Wir  danken  dir 

Oott«  kann  dieses  freilich  nicht  in  mi  or  der  Fall  gewesen  sein,  da 

sie  spater  noch  zweimal  (am  31.  August  1739  und  im  Jahre  17491 

in  der  Nikolai-Kirche  wahrend  des  Rathswahl-Gottesdienstes  aufge- 

fuhrt  worden  ist,  und  die  Nikolai-Orgel  kein  sclbstandiges  Rttckpo- 

sitiv  besaB.  32j  Die  Sinfonie  macht  einen  festlichen,  froh  bewegten 

Eindmck  und  leitet  sehr  angemessen  in  die  Cantate  ein,  welche  in 

schwungvollen  Jubelarien  und  majestatisch  feierlichen  ChorgesHngen 

den  dankbaren  Empfindungen  gegen  Gott  einen  Ausdruck  giebt, 

dessen  Starke  Uber  den  auBern  Z\^eck  der  Composition  weit  hinaus- 

reicht.  Der  Hauptchor  ist  tibcr  Worte  des  75.  Psalm  gcsetzt  und 

von  der  Grundempfindung  dieses  Gedichtcs,  von  Worten  wie  »Ich 

abcr  will  verkttndigen  ewiglich  und  lobsingen  dem  Gott  Jakobs- 

29)  S.  Band  I,  S.  688  ff. 

30)  B.»G.  V.  Nr.  29.  —  W.  Rust  ist  B.-G.  V,  S.  XXXII  mul  B,-G.  VII. 

S.  XXV11)  der  Meinung,  das  Violin-l'rachidium  sei  nach  der  Sinfonie  arrangirt. 

Dem  widerspricht  vor  allem  der  Umstand,  daG  die  Violinsuiton  lange  vor  1731 

vollendet  waren  s.  Band  I,  S.  824  f.)  —  Das  Datnin  der  Aufflihrong  ergiebt 

Bich  aus  den  Aeten  des  Leipziger  Raths  »Rathswahl  betr.  1701.  Vol.  2.« 

31}  B.-G.  XVII,  S.  223.  -  S.  Band  I,  S.  417  f. 

32)  Auf  die  crstero  Wiederholung  hat  A.  Dtfrffel  anfmcrksam  gemaeht  (Mu- 

sikalisches  Wochenblatt.  Leipzig  1S70.  8.  559) ;  die  zweite  kennen  wir  aus 

einem  der  autographen  Partitur  beiliegenden  Textbuche  vom  Jahre  1749. 
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muB  man  ausgehen  urn  den  Sinn  des  machtigen  Werkes  recht  zu 

fassen.  Bach  verarbeitet  zwei  Themen  fugenartig  nach  einander, 

ohne  daB  sich  dieselben  zu  einer  Doppelfuge  vereinigten.  Dagegen 

aber  erfolgen  die  Beantwortuugen  durchweg  in  kunstvollcn  Engflth- 

rungen ,  denen  unzweifelhaft ,  tthnlieh  wie  in  der  Cantate  » Sie  wer- 

den  aus  Saba  alio  kominen«  (8. 8. 217  dieses  Bandes),  eine  poetische 

Intention  zu  Grunde  liegt. 3S)  Das  erste  der  beiden  Themen  ist  aus 

einer  Fonnel  des  altkirchliehen  Choralgesanges  gebildet,  welche 

auch  Handel  vielfach  verwendet  hat. M) 

Kaum  zwei  Wochen  sparer,  am  9.  Sept.  1731,  als  dem  sech- 

zchnten  Souutage  nach  Trinitatis  wird  Bach  ein  Werk  aufgefuhrt 

haben,  in  dem  wiederum  obligate  Orgel  vorkommt.  Die  Cantate 

•  WerweiB,  wie  nahe  mir  meinEnde«  ist  gemeint. 34)  Ein  umge- 

arbeitetes  KammermusikstUck  linden  wir  nicht  in  ihr,  die  Alt-Arie, 

zu  welcher  obligate  Orgel  und  Oboe  da  caccta  begleiten ,  ist  duieh- 

aus  frei  erfunden.  M,  Tauseht  nicht  alles,  so  hat  Bach  auch  an  dem 

Texte  Antheil,  welcher  sich  als  Umarbeituug  folgender  Neumeistcr- 

schcn  Ariendichtung  hcrausstellt : 

W  i  1 1  k  omm  en  1  will  ted  sageu, 

Subald  der  Tud  ans  Bette  tritt. 

Er  briugt  den  Uiunnelswagcu 
Zu  meiner  froheu  Abfahrt  mlt. 

Da  werd  leh  der  sterbliehon  Eitolkt'it  km, 

Und  lege  mieh  nioder  in  Abrahams  SchooB.'R 

33j  Die  Taktvorzeichnung  orheis^ht  ein  zieinlioh  lebhaftos  Tempo.  Bach 

aagt  in  seiner  Generalbasslehrc  Cap.  4.,  die  Art  durch  eine  2  einon  -schlcch- 
ten  Takt«  zu  bezeichucn  werde  »gebraucht  von  denen  Franzoscu  in  Bolchen 

Stiicken,  welche  sollen  gesehwind  und  frisch  gehen,  und  dieTeutachen  thun  es 

den  Franzoaen  nach*.  Er  aelbst  flihlte  sich  alao  in  diesem  Falle  als  Nachahmer 

der  Franzoaen.  34,  S.  Chrysauder,  Handel  I,  S.  393  ff. 

35}  B.-G,  V,  Nr.  27.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  38. 

3Gj  In  d«r  Auagabe  der  B.-G.  ist  unbeachtet  geblieben ,  daG  die  Arie  in 

der  Partitur  die  Beischrift  fiihrt:  Aria  a  Hautb  da  Caccia  e  Cembalo  obliguto. 

Dagegen  ateht  liber  der  autographen  Orgelatimuie  Organo  obligate  und  auf  dem 

Stimuienuinscblag  von  Bach  cbeufalls  cigcuhiiudig  Organo  oblig.  Auffallen  uiutf, 

dafl  die  Orgelstinime  nicht  transponirt  iat,  alBO  in  Esdur  ateht.  Wahrscheiu- 

lich  geschah  dieses  dem  Spieler  zu  Gefalleu.  welcher  bei  den  Proben  die  con- 
certirende  Stiuimo  auf  dem  Cembalo  auafilhren  sollte.  wahrend  Baeh  bei  der 

Aufflihrung  in  der  Kirche  solber  gespielt  und  aus  dem  Stegroif  transponirt 

haben  wird.  37;  FUnffache  Kirchenaudachten,  S.  294. 
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Der  von  Bach  componirte  Text  lautet ; 

Willkommen !  will  ich  sagen, 

Wenn  der  Tod  ans  Bette  tritt. 

"""iSS  Teh  fafej  «««•  ««*• Wenn  or  ruft. 

Alle  meine  Plagen 

Nehm  ich  mit. 

Willkommen !  will  ich  sagen, 
Wenn  dor  Tod  ana  Botte  tritt. 

Die  metrische  Construction  des  Textes  ist  ungeschickt  and  der 

Gedankenausdruck  unbeholfen,  dcnn  wenn  die  Gruft  als  das  friede- 

bringende  ersehnte  Ziel  bezeichnet  wird,  dttrfen  die  Plageo  des  Le- 

bens  dem  Schcidenden  dahin  nicht  folgen:  offenbar  wttnschte  der 

Parodist  nur  den  anf  » tritt «  passenden  Reim  beizubehalteu.  Der 

formgewandtc  Picander  hatte  derartiges  wobl  kaum  geschrieben. 

Was  aber  die  Composition  betrifft  so  hat  in  ihr  der  Bach  ganz 

allein  eigne  Ausdruck  innigster  Todessehnsucht  eine  Starke  crreicht, 

wie  meines  Wissens  in  keiner  frttheren  oder  spateren  Composition 

des  Meisters.  Das  Sonntags-Evangelium  handelt  vom  Jllngling  zn 

Nain,  nnd  man  erinnert  sich,  dafr  schon  von  einer  andern  Composi- 

tion fur  denselben  Sonntag  die  Rede  war  0  Liebster  Gott,  waun  werd 

ich  sterben «) .  Ein  cntschicdenerer  Contrast  als  zwischen  diesen  bei- 

den  Wcrken  ist  nicht  denkbar.  Uber  der  alteren  Cantate  lag  eine 

jugendliche ,  schmerzlich  sttBe  Stimmung,  in  der  spateren  Composi- 

tion redet  einer,  wclcher  der  »argen  falschen  Welt  Valet  gegebena 

hat,  und  sich  sehnt  abzuscheiden.  Sicherlich  hat  Bach  den  Contrast 

absichtlich  so  scharf  hingestellt.  Denn  daB  er  die  Hltere  Cantate  bei 

der  Composition  der  jtlngeren  vor  Augen  hatte,  verrath  ihr  SchlnB. 

Dort  wurde.  derselbe  durch  eine  Arie  Daniel  Vetters  gcbildet,  hier 

bcsteht  er  aus  einem  fUnfstimmigen  Tonsatz  Johann  RosenmUllers 

»Weltade!  ich  bin  dein  mUde«.  Beide  warcn  Leipziger  Kttnstler, 

denen  Bach  hierdurch  gewissermaBen  seine  Huldigung  darbrachte.5*) 

Mit  derselben  Hingabe  wie  die  Arie  ist  audi  alles  Ubrigc  componirt : 

38)  Rosenmlillers  Composition  steht  boi  Vopclius,  S.  i»47  ff.  Bach  hat  sic 

unvcrandert  beibehalten;  eine  klcinc  Abweichung  im  s<  (  listen  Takte  bcruht  zn- 

verliissig  nur  auf  einem  Sehrtibvcrauhen,  s.  hieriibcr  Knst  B.-G.  V,  S.  XXVII. 
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in  diescr  Stimmung  ftihlte  sich  Bach  wie  in  keiner  andem  wohl. 

Man  suche  sich  die  Grundempfindung  der  Johannes-  und  Matthftus- 

Passion  und  der  Tranerode  zu  concentriren  und  <  man  wird  sie  in 

dieser  Cantate  verkbrpert  finden.  Ein  Zeichen,  daB  Bach  bei  ihrer 

Composition  selbst  ganz  in  dieser  Empfindung  lebte ,  sind  die  An- 

klange  an  jcne  grbBeren  Werke.  Nur  auf  einiges  sei  hier  hingedcu- 

tct:  auf  den  Anfang  des  SchluBchors  der  Matthltus-Passion  einerseits 

und  andrerseits  den  Anfang  des  ersten  Satzes  der  Cantate  sowie 

Takt  66  der  Bassarie ;  auf  das  Motiv  der  beiden  Flbten  im  ersten 

Chore  der  Trauerode :   jfi  T 1  und  das  Motiv  der 

err 

Oboen  im  ersten  Chore  der  Cantate  (von  Takt  13  an) : 

und  die  DurchfUhrung  dessclben ,,J, ;  auf 

den  Anfangstakt  der  Arie  » Es  ist  vollbracht«  in  der  Johannespas- 

aion  und  Takt  35  und  78  der  Bassarie  in  der  Cantate.  Lauter  abcr 

als  solche  Einzelheitcn  redet  das  (>anze. 

Die  Wirkung  der  conccrtirendcn  Orgel  muB  Bach  so  sehr  gefal- 

len  haben ,  daB  scin  erfinderischer  Cieist  darauf  gerieth  sie  in  noch 

complicirterer  Art  zu  verwerthen.  Zum  sechsten  Trinitatis-Sonntag, 

wahrscheinlich  des  Jahres  1732  (also  20.  Juli),  schrieb  er  cine  Solo- 

Cantate  fllr  Alt  »Vergnllgte  Rub,  beliebte  Seelenlust«,  in  dercn 

zweiter  Arie  cr  einen  obligaten  Orgelsatz  fUr  zwei  Manuale  einfllhrtc. 

Dieser  muBte  nunmehr  auf  der  groBen  Orgel  executirt  werden ;  auf 

den  Generalbass  wurde  ganz  verzichtet,  Violinen  und  Bratschen  im 

Einklangc  stellen  die  tiefste  Stimme  her.  Die  hbchst  originelle 

Combination  hat  nicht  nur  zu  einem  sehr  kunstvollen  sondern  auch 

empfindungstiefen  StUckc  geftthrt,  das  sich  ttbrigens  in  wtirdigster 

Umgebung  benndet:  die  ganze  Cantate  gehbrt  zu  den  sehbusten 

ihrer  Art.  40j  — 

:i9;  Die  Tranerode  wurde  zur  Marcus-Passion  umgearbcitet  und  gelnngto 

als  Bolclic  17:u  zur  ersten  AunHhrnog. 

10]  S.  AnhangA,  Nr.  :»s.  _  Die  nutogriiplic  Partitur  ist  auf  der  kUnigl. 
Bibliothek  zu  Berlin.  Ebenda  befindet  sich  aus  Fischhoffs  NachlaB  eine  neuere 

Digitized  by  Google 



—    285  — 

Es  geschah  in  dieser  Zcit,  daB  Bach  der  schalen  Reimerei  der 

madrigalischen  Cautaten ,  mit  welchen  er  nun  gegen  zehn  Jahre 

schon  fast  unaufhorlich  zu  than  gehabt  hatte,  Uberdrtissig  wurde  und 

sich  nach  kraftigerer  poetiscker  Kost  umthat.  Das  altere  protestan- 

tische  Kirchenlied  bot  ihni ,  wonach  er  verlangte.  In  Folge  dessen 

hat  er  eine  Anzahl  der  besten  kirchlielien  Dichtungen  des  10.  und 

17.  Jahrhunderts  musikalisch  behandelt.  Schon  zn  der  Ostercantate 

»Christ  lag  in  Todesbanden«  hatte  er  den  vollstandigen  Text  des  Kir- 

chenliedes  wbrtHch  benutzt,  zu  den  Cantaten  »0  Ewigkeit,  du  Don- 

nerworta  und  »Wer  nur  den  lieben  Gott  laBt  waltenu  wenigstens 

einen  Theil.  Immer  war  dann  aber  mit  den  Worten  auch  die  zuge- 

kiirige  Melodie  Hand  in  Hand  gegaugen.  Ilieriu  nun  unterseheidet  sich 

diejetzt  zu  charakterisirende  Cantateu-Gruppe  von  jenen  Werken. 

Bach  faBt  in  ihnen  den  Kircheulied-Text  mehr  nur  als  geistliche  Dioh- 

tung  auf ,  die  ihm  zur  Hervorbringung  freier  Compositionen  dienen 

soil.  Erignorirt  die  den  Liedern  eigne  Melodie  nichtganzlich,  vielraehr 

enthalt  jede  dieser  Cantaten  mindestens  einige  Stttcke  in  welchen  sie 

vollgcwicktig  auftritt,  immer  danebeu  aber  auch  solche,  in  denen  sie 

ganz  oder  doch  fast  ganz  auBer  Acht  gelassen  wird.  Johann  Adam 

Hiller,  einer  der  Amtsnachfolger  Bachs  in  Leipzig,  sagt.  »Auch 

geistliche  alte  und  neue  Lieder  sind  von  einigen  Componisten  als 

Cantaten  behandelt  worden ;  ich  gestehe ,  daB  mir  diese  Gattung 

eine  der  zweckmaBigsten  fllr  die  Kirche  zu  sein  scheint.  Nur  sollte 

man  sich  des  recitativischen  Vortrags  dabei  giinzlich  enthalten.  Das 

liecitativ  hat  von  allem ,  was  dem  Gesange  eigen  ist,  uichts :  keine 

symraetrischen  Perioden,  keine  durchaus  gleich  langen  Zeilen,  keine 

Klapperei  der  Reime ;  es  ist  daher  UuBerst  beleidigend ,  wenu  man 

Abschrift,  in  wclcher  die  Cantate  aus  Ddur  nacli  Cdur  versctzt  ist.  Ubrigens 

ist  auch  nur  der  erste  Satz  deraelben  beibelialten ,  dann  folgt  eiu  neucs  Ue- 

citativ  und  darauf  ein  groBcr  SehluB-Chor,  der  nichts  audcrcs  ist ,  »ls  der  Au- 

faugsehor  von  »Uerz  und  Mund  und  That  und  Leben«  Im  3/«  Takte  und  mit 

etwaa  veriindertem  Texte.  Ich  weiC  nicht  auf  welche  Vorluge  sich  diese  Ab- 
schrift griindet  und  daher  auch  nicht,  ob  die  Umgestaltung  Bach  selbst  ziun 

Urheber  hat.  Moglich  ware  es  wold ,  da  die  Cantate  »Herz  uud  Mund«  in  Leip- 
zig zu  Mariae  Heiuisuchunggcbraucht  wurde,  kiiunte  sic  in  dieser  Verqnickung 

1712  aufgefllhrt  worden  sein,  wo  Mariae  Heimsuchnng  2.  Juli  dew  6.  Trinita- 

tis-Sountage  1.  Juli,  uinnittelbar  folgte. 
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z.  B.  vier/eilige  Strophcn,  Zeile  auf  Zeile  gereimt,  recitativisch  ab- 

singcn  hHrt.^i)  Da  ihm  als  Thomas-Cantor  Bachs  derartige  Arbeiten 

vorlagen,  so  hat  er  ohne  Zwcifel  mit  diesen  Worten  anf  ihn  gczielt. 

Aber  was  er  tadelt  .  recitativische  Behandlung  von  Kirchenliedstro- 

phen  hat  Bach  ebensowenig  vcrmieden,  wie  er  sieh  an  die  Regeln  zu 

binden  filr  gut  fand,  welche  fan  Jahro  1754  die  Musikalische  SocietUt 

zu  Leipzig  tlbcr  Cantatentexte  aufstellt,  obgleich  er  Mitglied  der  So- 

cietUt gewesen  war.  Hillers  Bedenken  warengerechtfertigt :  hatte  doch 

hauptsHchlich  dem  Recitativ  zu  Liebe  die  madrigalische  Dichtung  in 

die  Kirchenmusik  Eintritt  erhalten.  Man  sieht,  es  war  Bach  vor  allem 

um  gehaltvollereTexte  zu  thnn,  von  den  musikalischen  Formen  etwas 

aufzugeben  war  er  aber  nicht  gesonnen.  Da  sein  Recitativ-Stil  sich 

von  dem  landliiufigen  wesentlich  unterschied ,  so  brauchte  er  auch 

nieht  zu  besorgen,  daB  poetische  und  musikalische  Form  bei  ihm  in 

einen  flthlbaren  Widerspruch  geriethen.  Kirchenlieder  des  16.  Jahr- 

hunderts  hat  er  zwei  in  der  Cantatenform  seiner  Zeit  componirt. 

Die  von  Wolfgang  Musculus  verfaBte  Paraphrase  des  23.  Psalms 

»Der  Herr  ist  mein  getreuer  Hirt«  dient  dem  Sonntage  Misericordias 

und  wird  1731  (8.  April)  oder  1732  (27.  April)  zuerst  aufgeftthrt 

sein. «)  Das  Lied  »Ich  ruf  zu  dir,  Herr  Jesu  Christ*  ist  fttr  den  vier- 

ten  Trinitatis-Sonntag  1732  (6.  Juli)  verarbeitet. «)  Dem  Trinitatis- 

feste  1732  (8.  Juni)  gehort  die  Composition  der  schOnen,  1671  er- 

schienenen  Dichtung  von  Johann  Olearius  »Gelobet  sei  der  Herr.  mein 

Gott.  mein  Licht,  mein  Leben«.  **) .  Joachim  Neanders  aus  dem  Jahre 

1079  stammender  Dankgesang  »Lobe  den  Herren,  den  mKchtigcn 

KKnig  der  Ehren«  ist  fllr  den  12.  Trinitatis-Sonntag  componirt  und 

dUrfte  1732  (also  am  31.  August)  zuerst  aufgeftthrt  sein.45;  Paul 

41)  Hiller,  Beytriigc  zu  wahrer  Kirchenmusik.  Zweyte  verraehrte  Auflage. 

Leipzig,  1791.  S.  7. 

42;  B.-G.  XXIV.  Nr.  112.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  36. 

43)  Die  auf  der  kiinigl.  Bibliothek  zu  Berlin  befindliehc  autographc  Parti- 

tur  triigt  am  Schlusse  die  Notiz:  -11  Fine  SDG'l.  an  1732. «  Die  Origiualatim- 
men  aiud  auf  der  Bibliothek  der  Thomaaachule  zur  Leipzig.  —  S.  Auhang.  A, 
Nr.  33. 

44;  OriginnlHtiuimcn  auf  der  Bibliothek  der  Thomaaachule.  Eine  Abachrift 

Prnzela  von  1 757  auf  der  klinigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  —  8.  Anhang  B,  Nr.  3H. 

45  Originalatiunnen  auf  der  Bibliothek  dor  Thomaaschule.  —  S.  Anhang 

A,  Nr.  3ii.  —  Dieae  Cantate  hJingt  ebenao  wie  »Lobe  den  Herren  meiue  Steele* 
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FTemmiugs  bckauntcs  Reisclied  » In  alien  mcinen  Thaten  u  aus  dem 

Jahre  1633  bcarbeitetc  Bach  1734,  man  wciB  nicht  fur  welchc  Gc- 

le^enlieit. 4«)  Die  Compositionen  Ton  Martin  Rinckarts  »Nun  danket 

alle  Gott«  (1644)  und  Jacob  Schlltzens  »Sei  Lob  und  Ehr  dem  biieh- 

*ten  Gut«  (1673)  entbehren  ebeufalls  der  Angabe  eines  besondern 

Zweckes.  Es  laflt  sich  auch  ttber  das  Jahr  ibrcr  Entstehung  mu- 

tagen, daB  dasselbe  ungefUhr  in  den  Zeitabschnitt  fallen  muB,  niit 

welchem  wir  unshiet  beschaftigcn,  wahrcnd  Johann  Heermanns  »\Vas 

willst  du  dicb  betrllben«  (nm  1630)  und  Rodigasts  »Was  Gott  tbut,  das 

ist  wohlgethan«  (1675  einer  etwas  spJiteren  Zeit  anzugehbren  schei- 

nen 47,  Allen  diesen  Cantaten  ist  es  gemeinsam  ,  daB  sie  mit  einem 

groBen  Choralcbor  beginueu ,  der  in  der  Form  der  sogenannten  Cho- 

ralfantasie  gehalten  ist.  Bei  »ftun  danket  alle  Gotta  hat  diese  Form 

nur  insofera  eine  Abwandhmg  erfaliren,  als  frei  erfundene  Chorsiitze 

die  Durchftihrnng  des  Chorals  einleiten.  unterbrechen  mid  beschlie- 

Ben.  In  der  Cantate  »In  alien  meinen  Thaten «  stellt  sich  die  Choral- 

fantasie  als  franztteisehe  Ouverture  dar,  in  deren  fugirtcs  Allegro  der 

Chor  mit  bewunderungswtirdiger  Kunst  hineingebant  ist.  Vernehm- 

lich  mahnt  dieses  Stuck  an  den  Anfangschor  der  Cantate  »0  Ewigkeit, 

<lu  Donnerwort«,  welchen  wir  indessen  in  eine  Frllhere  Periode  ver- 

legen  zu  mttssen  glaubten.  Mannigfaltigere  Gestaltung  wcisen  die 

SchluBchorale  auf.*  Bald  erscheinen  sie  als  einfach  vierstimmige 

Tonsatze.  bald,  wie  in  »Lobe  den  Herren«  und  »In  alien  meinen 

Thaten «  dureh  drei  selbstandige  instrumentale  Oberstimmen  pracht- 

voll  erweitert :  dann  wieder  in  Choralfantasiewrm ,  oder  auch  ,  wie 

in  »Gelobet  sei  der  Herra  und  »Was  Gott  thut,  das  ist  wohlgethan« 

in  einer  an  B»hm  erinnernden  Behandlungsart ,  indem  eine  gewisse 

dem  Orchester  zuertheilte  Phrase  zwisohen  den  Zeilen  und  wo- 

s.  S.  23tt  f.  dieses  Bandes;  augenscheinlich  init  dem  Rathswechsel  zusammen. 

Der  II.  Trinitatis-Sonntag  war  17:12  der  eratc  Sonntag  nach  Bartholomai,  mit 

welchem  Tage  der  RatbswecliBel  elnzutreten  pflegte;  der  Kathswahlgottcs- 

dienat  selbat  fand  am  25.  August  statt. 

46]  B.-G.  XXII,  Nr.  07.  -  8.  Anhang  A,  Nr.  39. 

47)  »8ei  Lob  und  Ehr«  B.-G.  XXIV.  Nr.  117.  -Was  willst  du  dich  betrfi- 

ben.  XXIII,  Nr.  107.  »Was  Gott  thut .  das  ist  wohlgethan«  XXII,  Nr.  too. 

-•Nun  danket  alle  Gott*  ist  in,  leider  unvollstiindigen.  Originalstiminen  auf 

•lerkunigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  33, 
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miiglich  auch  neben  densclben  uuabliissig  wiederkchrt.  AuBcr  im 

Anfangs-  uud  Schlufisatze  wird  aber  die  Melodic  des  Kirchenliedes 

vollstandig  nur  noch  zweinial ,  namlich  zur  zweiten  and  vierten 

Strophe  von  »Lobe  den  Herren«  durehgeftthrt ;  in  letzterer  ist  sie 

ciner  coucertirenden  Tram  pete  zuertheilt.  In  der  Mehrzahl  der  FUlle 

wird  weiter  garkeiue  Kiicksicht  auf  sie  genommen ;  so  durchweg  in 

den  Cantateu  »Dcr  Herr  ist  mein  getreuer  Hirt»,  olch  rut*  zu  dir«,  »In 
alien  meinen  Thaten  hier  dienen  die  Ubrigen  Strophen  nur  als 

Texte  zu  frei  erfundenen  Arien ,  Duetten  und  liecitativen.  Manch- 

nial  aber  treibt  auch  der  Componist  mit  der  Melodie  cin  launiges 

Spiel,  indein  er  sic  bald  starker  bald  schwacher  anklingcn  laBt. 

Hiennit  entwickelt  Bach  eine  neue  Seite  seiner  Kircheninusik ;  lus- 

her war  uns  dcrartiges  nur  in  der  Cantate  » Wer  nur  den  lieben  Gott« 

flltelitig  begeguet  und  ist  dort  in  seiner  asthetischen  Bedeutung  ge- 

wllrdigt  worden.  4vi  Vom  musikalischen  Standpunkte  betrachtct  bie- 

ten  die  Suiten  et was  ahnliches ,  in  denen  der  Anfang  der  Ubrigen 

TUnze  jedesmal  wieder  an  den  Anfang  der  Allemande  anknlipft.  •*) 

Die  Anspielungen  beziehcn  sich  gcwohnlich  auf  die  erste,  odcr  die 

ersten  beiden  Choralzeilen.  Z.  B. 

Choralmelodie : 

Go  -  lo  -  bet  sei  der  Herr,  meio  Gott,  mein  Licht,  mein  Le  -  ben. 

Dritte  Arte  der  Cantate: 

Ge  -  lo  -  bet   sei     der  Herr,  meiu  Gott,  der  e  -  wig   le  -  bet. 

Chorahnelodie : 

Was  Gott  thut,  das  ist  wohl-go-than. 

48i  Der  Anklang  an  deu  Choral  »Nuu  danket  alle  Gott«  in  der  Iiathawahl- 

musik  »Preise  Jerusalem  den  Horru-  [s  S.  IW  dieses  Baudes  kann  hiernieht 

in  Betmobt  kommen,  da  jimer  Choral  in  der  Cantate  soust  nirgends  vorknmmt. 

Die  Nachbilduug  hat  dort  pur  eine  poetisch-aymbolische  Bedeutuug. 
49)  S.  Band  I,  S.  U9:i. 
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Vierter  Vers  der  (latitat*  : 

Was  Gott  thut.     diw  i»t        wohl-ge  -  tliuu. 

In  der  Cantate  »Lobe  den  Hcrrcn«  wird  cinmal  die  Melodie 

Lo-be  don  Hor-ren,  den  uiach  -  ti  -  gen  Kii-nig  der  Eli  -  ren 

naeb  Mull  versetzt  und  a  Is  Duett  bearbeitet,  namlich : 

Lo-be  den  Her- ren.  der  kiinst-lieli  und  fein  dicb  be  -  rei   -  tot. 

Im  fllnften  Vers  von  »Sei  Lob  und  Ebr«.  der  uls  Hecitativ  bcgiunt. 

stbBt  man  plbtzlieh  auf  eine  Phrase,  welche  an  die  vier  erst  en  TOne 

der  Choralmelodie :  pjjjlj* J  ̂̂ ^^^r^^^Z 
Sei  Lob  nnd  Ehr  dora  bocli-nten  Gut 

ankullpft:  der  Bass  imitirt  und  es  entwickelt  sieh  eiu  Spiel,  das  leb- 

haft  an  eine  Choralarbcit  aus  Bachs  Jugendzeit  erinnert. 5ft)  Aber 

aueh  andre  als  die  Anfangszeilen  werden  zuweilen  flllchtig  und 

wie  im  Vorttbergehen  gestreift:  in  dieser  Beziehung  ist  nameutlich 

Vers  4  von  »Was  Gott  thut,  das  ist  wohlgethan«  merkwUrdig.  Eiu- 

mal.  in  Vers  5  von  Was  willst  du  dich  hetrltben« ,  der  mit  eiuer 

geistrciehen  Fantasie  Uber  die  ersten  Zeilen  beginnt  und  sieh  dann 

ungebundeu  als  Aric  wciter  entwickelt,  ereignet  essich,  daB  am 

SchluB  die  letztc  Choral-Zeile  ganz  schinucklos  und  einfach  eintritt, 

gleiehsam  als  sei  die  Phantasie  des  Couiponisten  zu  ihrer  Quelle  zu- 

rllek  gekehrt.  Audi  der  zweite  Vers  von  »Nun  danket  alle  (lott« 

wird  mit  freier  Benutzung  der  Choralmelodie  gebildet ,  so  daB  diese 

nun  in  alien  Tlieilen  der  maehtigen  und  HnBerst  brillauteu  Composi- 

tion theils  voll  und  klar.  theils  verhllllt  dem  Hiirer  entgegentritt. 

DaB  eiue  solehe  Behandlung  des  Kirehenliedes  und  der  Choral- 

melodie ihr  bedenkliehes  hat .  konute  indessen  dem  Meister  auf  die 

Dauer  uieht  verborgen  bleibeu.  Weun  er  aueh  durch  mehre  Jahre 

50)  8.  Band  I,  S.  208. 

Smtta,  J.  S.  Bach.  II.  19 
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von  Zeit  zu  Zeit  wiedcr  auf  sic  zurliek  kam,  so  ergiebt  ein  Blick  auf 

seine  spUtere  TbHtigkcit  als  Cantatcncompouist  doch,  daB  wir  in  den 

eben  beschriebenen  Cantaten  Ubergangs-  oder  abschweifende  Bil- 

dungen  zn  erkennen  liaben,  jenseits  deren  eiue  vollkonimenere  Fonn 

lag.  »Schon  wahrend  der  ersten  Leipziger  l'eriode  erscheinen  einige 

Werke,  in  dcuen  diejenigc  Form,  welehe  flir  Bach  in  seiner  letzten 

Lebonspcriode  Ideal  uud  Typus  der  Kircheueautate  wurde,  mit  voller 

Klarheit  zn  Tage  kommt.  Es  tritt  in  ihr  cbenf'alls  ein  bestinnntes 
Kirchenlied  mit  der  zugehorigen  Melodic  in  den  Mittclpunkt.  aber 

weder  wird  der  kircbliche  Text  fur  Arien  and  Recitative  verbraucht. 

noch  die  kircbliche  Melodie  phantastischen  Spielen  preisgegeben. 

Vielmehr  dienen  der  personlieberen,  dnrch  das  kircbliche  angeregten 

Emptindnng  nun  wieder  besouderc,  aber  aus  dem  Kirchenlied  eut- 

wickeltc  Dichtnngen  und  freie  Conipositionen :  dcin  Choral  wird  sein 

unnahbarcs,  unvcranderliclies  Wesen  gewahrt.  und  doch  durch- 

dringter,  audi  wo  weder  Originaltext  noch  Originalmelodic  gehort 

werden .  als  einheitgebeude  Macht  das  Ganze.  Sehr  nahe  dieser 

Idealform  steht  die  bewunderungswttrdigc  Composition,  mit  der 

Bach  den  27.  Trinitatis -  Souutag  des  J  ah  res  1731  25.  Nov.}  festlich 

beging.  Der  Sonntag  kommt  bekanntlich  im  Kirchcnjahre  sehr 

selten  vor ;  deshalb  und  wegen  seines  hochpoctischen.  geheimniB- 

voll  feicrlichen  Evangeliums  sah  sich  Bach  wohl  vcranlaBt,  ihn 

durch  cine  Tonschiipfung  ersten  Ranges  zu  schmlicken.  JSinnvoll 

ist  Nicolais  dreistrophiges  Kirchenlied  »Wachet  auf.  ruft  uns  die 

Stimme«,  welches  an  das  Evangelium  von  den  zebu  Jungfrauen 

Matth.  25,  1 — 13,  direct  anknttpft.  urn  daun  in  die  Anschau- 

ungen  des  Hohenliedes  und  der  Offenbarung  .lohannis  (Cap.  21) 

hinttber  zu  leitcn,  zur  Grundlage  des  Werkes  gewahlt  worden51;. 

Zwischen  die  Strophen  schieben  sich  Recitative  und  Zwiegesange 

Christi  und  seiner  Braut.  kunstvolle  Duette,  die  eine  keuschc  Innig- 

keit  athmen  ohne  sich  zu  weit  ins  Gebiet  personlicher  Leidenscbaft- 

lichkcit  zu  verlieren.  Die  drei  Choralstrophen  bilden  genau  Anfang, 

Mitte  und  Ende,  und  stellen  den  mystischen  Gmndton  des  Werkes 

her,  wclchcn  die  Vorstellungen  von  der  feierlichen  Stille  der  Nacht, 

51]  Die  Canute,  dercn  Originalstimmen  die  Hibliothek  der  Thomasschule 

aufbewahrt.  ist  jetzt  nur  bei  Winterfeld .  Kvaug.  Kirclienges.  III.  Beilage 

S.  172  ff.  veriiffentlicht.  —  Cber  das  Entstehungsjahr  s.  Anhang  A,  Nr.  33. 
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in  welcher  der  himmliscbe  Brautigam  erwartet  wird,  und  der  unsHg- 

lichen  Freuden  in  der  Herrlichkeit  des  ueuen  Jerusalem  bcdingten. 

Die  erste  Strophe  ist  Choralfantasie :  in  die  majestlitischen  Rhyth- 

men  des  Orchesters  niischt  das  mit  dem  fUnften  Takte  auftretende 

Motiv 

1  s  ein  heim- 

liches  GlUck,  das  manchmal  in  seligem  Ausdrucke  Uberstrbmt :  der 

Sopran  fllhrt  die  Melodie,  deren  poetischen  Gehalt  die  andern  Sing- 

stimmen  dnrch  Tonreihen  von  auBerordentlieher  Plastik  ausdeuten. 

In  der  zweiten  Strophe,  einem  Trio  flir  Tenor.  Geigen  und  Bass, 

klingt  der  mystisehe  Ton  wohl  am  vollsten  aus.  Es  ist  wie  ein  Rei- 

gen  seliger  Geister ,  was  sich  hier  in  den  tiefen  Lagen  sammtlicher 

Geigen  mit  seltsamem,  unerhOrtem  Ausdruck  hin  und  her  wiegt:  Zion 

und  die  GlHubigen  sind  mit  Christus  eingegangen  zum  Fest  in  den 

Freudensaal.  Die  letzte  Strophe,  ein  » Gloria,  mit  Menschen  und 

Engel-Zungen «  angestimmt,  tritt  in  schmuckloser  Einfachheit  auf : 

die  herrliche  Melodie  erhHlt  hier  noch  einmal  Gelegenheit ,  vorzugs- 

weise  dnrch  sich  selbst  zu  wirkeu. 

Die  Cantate  »Was  Gott  thut,  das  ist  wohlgethan«,  von  der  oben 

die  Rede  war,  ist  in  ihrem  Anfangs-  und  SchluBsatze  n  ur  eine  erwei- 

terte  und  bereicherte  Bearbeitung  filterer  StUcke.  Der  SehluBsatz 

findet  sich  schon  in  der  Cantate  von  1723  »Die  Elenden  sollen 

essen « 52j .  Der  Anfangssatz  in  einfacherer  Fassung  leitet  ein  Werk 

ein,  welches  urn  zwei  oder  drei  Jahre  frliher,  also  gegen  1733  ge- 

schrieben  sein  mag.  Es  reprasentirt  den  Typus  der  Cantate  » Wachet 

anft  in  erwas  vereinfachter  Gestalt,  in  dem  uur  zwei  Strophen  des 

Chorals  benutzt  sind :  sie  haben  am  Anfang  und  Ende  ihren  Platz 

und  dieselben  Formen,  die  wir  dort  an  diesen  Stellen  finden ;  zwi- 

schen  ihnen  steht  eine  Anzahl  madrigalischer  GesangstUcke. w]  Eine 

dritte  mit  demselben  Choral  anhebende  Composition  sollte  dem  2 1 .  Tri- 

nitatis-Sonntage  dienen.  und  wird  1731  21.  October  oder  1732 

(2.  November)  die  erste  AuffUhrung  erlebt  haben.  "]  Sie  enthalt  gar 

nur  eine  Strophe  des  Chorals,  welche  am  Anfange  steht  und  aurh 

die  Form  der  Choralfantasie  anfweist;  doch  will  das  instrumentale 

52  S.  S.  ls3  dieses  Bandes.  ■>■".   B.-G.  XXII  Nr.  99. 

:»4  B.-G.  XXII,  Xr.  9*.  -  .S.  Anlinug  A,  Nr.  !». 
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Tonbild  sich  anfftnglich  nicht  reclit  zur  Einheit  zusammcnftigen  uud 

nahert  sich  wabreud  des  Aufgesanges  mebr  dem  Charakter  eines 

Kitornells.  Im  Verlanf  des  Werkes  wird  die  Choralmelodie  nirgends 

welter  verwendet,  nicbt  eimnal  am  Schlusse,  die  Cantate  lauft  in  eine 

Bassarie  aus.  Sic  ist  denraacb  formell  unvollkummen,  mebr  nur  ein 

Ansatz,  dem  die  entsprechende  Weitcrflihrung  fehlt;  auch  der  musi- 
kalische  Gehalt  der  einzelnen  Stttcke  stebt  hinter  dem  der  aiidern 

beiden  Cantaten  zurttck.  Hingegen  gewahrt  eine  Cantate  anf  den 

sechsten  Trinitatis-Sonntag  »Es  ist  das  Heil  uns  kommen  her»<  durch 

ibre  meisterwltrdige  Formrundung  wieder  vollste  Befriedigung. 

Wenn  Ahnliehkeiteu  in  der  Gestaltung  des  Einzelneu  gleiche  Ent- 

stebungszeit  voraussetzen  lassen  —  und  dieses  ist  ja  bei  Bach  der 

Fall  —  so  muB  sie  mit  der  Cantate  »\Vacbet  auf«  in  demselben  Jabre 

1731)  ge8chrieben  sein.  Von  dem  Liede  des  Paul  Speratus  wird  nur 

die  erste  und  zwolfte  Stropbe  verwendet,  urn  Ausgangs-  und  End- 

punkt  des  Werkes  festzustellen,  zwischen  wclchen  neben  andern  ina- 

drigalischen  Sttlcken  ein  bewundernswerthes  canonisches  Duett  sei- 

nen  Platz  findet;  die  Bebandlung  der  ersten  Strophe  aber  gleicht 

derjenigen  der  ersten  Stropbe  von  »Wachet  aufu  in  auffdlligem  Grade, 

namentlich  in  den  zweistimmigen  Imitationen  und  theilweise  dem 

begleitenden  Khytbmus  des  instrumentaleu  Tonsatzes. 5S) 

Einer  neuen.  tiefsinnigeu  Composition  zum  16.  Trinitatis-Sonn- 

tage  i wahrscheinlicb  2S.  September  1732  aCbristus  der  ist  mein 

Leben«  muB  an  dieser  Stelle  Envahnung  geschehen,  obwohl  sie  ibrer 

Form  naeh  nur  halb  bierber  paBt.  Sie  beginnt  mit  einem  Cboralchor 

iiber  das  genannte  Lied ,  verwerthet  auBerdem  aber  noeh  drei  andre 

Chorale,  welche  sammtlicli  zu  den  schimsten  und  bekanntesten  Ster- 

beliedern  der  protestantiscbcn  Kircbe  gehoren.  Hierdurch  gelangt 

die  poetisch-musikaliscbe  Grundempfindung  der  Cantate  freilich  zu 

einer  maehtigen  Intensitat.  Docb  laBt  sich  ein  Mangel  an  Eiubeit- 

lichkeit  nicht  verkennen.  Die  Bedeutung  des  Chorals  in  den  Bach- 

8ehen  Cantaten  ist  eine  andre  und  groBere,  als  nur  die  welche  einem 

gehaltvollen  Gedichte  mit  einer  schdnen  Melodic  zukommt ;  er  soil 

unter  den  subjectiveren  Arien  und  llecitativen  den  gemeinverstandli- 

clien  Mittelpunkt  bilden.  Berechtigung  hat  es  noeh  wenn  am  Schlusse 

ein  andrer  als  der  einleitende  Choral  erscheiut.  in  einem  solchen 

55  B.-G.  I,  Nr.  9.  —  S.  Anhanj?  A.  Nr.  33. 
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Falle  entwickelt  sich  die  Empfindung  von  eiiiem  strengkirchlichen 

Ausgangspunkte  derart?  daB  sie  an  einer  andern  Stelle  in  das  engere 

kirchliche  Gebiet  wieder  einstromt.  Statt  dieses  einen  Ausgangs- 

punktes  aber  deren  zwei  oder  drei  zu  nehmen ,  muB  beunruhigend 

wirken.  Wir  wissen,  wie  sehr  Bach  es  liebte  in  der  Stimmung  von 

Sterben  und  Tod  zu  schwelgen.  Er  hat  dieser  Vorliebe  hier  einmal 

die  Zttgel  schieBen  lassen:  ist  er  doeh  soweit  gegangen  im  ersten 

Choralchor  dem  Worte  » Sterben  «.zu  Gefallen  durch  eine  lange  Deh- 

nnng  die  Proportionen  der  vier  Choralzeilen  ganzlieh  zu  zersttfreu. 

Sehr  fein  und  sinnig  ist  es  geniacht,  wie  dieser  Chor  sich  ohnc  mu- 

sikalische  Unterbrechung  in  den  Sologesang  hinein  fortsetzt,  erst  ein 

Arioso,  dann  ein  Recitativ ,  an  welches  sich  nun  unmittelbar  wieder 

ein  neuer ,  in  einfacher  Pachelbelscher  Form  gehaltener  Choralchor 

»Mit  Fried  und  Freud  ich  fahr  dahin«  anschlieBt.  Der  dritte  Choral 

» Valet  will  ich  dir  geben«  ist  als  Trio  behandelt  und  kann  seine 

Verwandtschaft  mit  dem  Choraltrio  aus  »Wachet  auf«  nicht  vcrber- 

gen.  Am  Schlnsse  steht  die  vierte  Strophe  des  Liedes  »Wenn  mein 

Stltndlein  vorhanden  ist. « w) 

Wenn  die  Form  der  chorischen  Choral fantasie  fttr  den  ersten 

Satz  von  nun  an  mehr  und  mehr  das  Feststehende  wird ,  so  ist  doch 

einstweilen  der  Drang  nach  Mannigfaltigkeit  bei  Bach  immer  noch  so 

stark,  daB  er  auch  andere  Gebilde  an  die  erste  Stelle  rtlckt.  Solches 

geschieht  in  einer  Musik  zum  Sonntag  nach  Neujahr  1733  (4.  Januar) . 

Hier  ist  der  zum  Tonbilde  des  Orchestcrs  sich  gesellende  Gesang 

nur  zweistimmig:  der  Sopran  singt  die  erste  Strophe  des  Chorals 

»Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid«,  der  Bass  stellt  sich  ihm  mit. 

einem  besondern  Charakter  entgegen  und  ermahnt  zur  Geduld  und 

Standhaftigkeit.  Derselbe  Gegensatz  ist  auch  im  SchluBsatze  musi- 

kalisch  verwerthet,  Ubrigcns  keiner  Choralfantasie  sondern  einer 

Bassarie,  in  die  der  vom  Sopran  vorgctragene  Choral  hineingefloch- 

teu  ist.  Den  Text  zu  diesem  Choral  bildet  die  zweite  Strophe  des 

Martin  Btfhmschen  Liedes  »0  Jesu  Christ,  meins  Lebens  Licht«. 

wUhrend  die  Melodic  dieselbe  ist  wie  am  Anfang.  Von  dem  klagen- 

den  und  dem  trOstenden  Charakter,  die  in  dieser  Cantate,  wenn  auch 

nur  in  den  Hauptsatzen  derselben  durchgeflihrt  sind.  hat  das  Werk 

56)  B.-G.  XXII,  Nr.  95.  _  Anhang  A,  Nr.  40. 
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den  Namen  Dialogus  erhalten  ")  Es  ist  cbenfalls  nicht  ohne  Seiten- 

stllck  geblieben.  Auch  zura  24.  Trinitatis-Sonntage  (wahrscheinlich 

1732,  also  23.  November'  schrieb  Bach  einen  Dialogs;  »Furcht« 

and  »Hoffnung«  heiBen  bier  die  Charaktere,  ihren  Gegensatz  aus- 

gleichend  tritt  sehlieBlich  ein  Bass  hinzu .  unter  welcheni  wir  una 

die  ..Srinimc  vom  HimmeU  vorstellen  dllrfen,  der  in  dcr  Offenba- 

mng  Johannis  (14,  13)  die  bier  gesungenen  Worte  zuertbeilt  wcr- 

den.  Der  erste  Satz  ist  dem  der  vorigen  Cantate  ganz  analog  gc- 

staltet.  Der  Alt  singt  die  Melodic  »0  Ewigkeit,  du  Donnerwort  < . 

Zum  BeschluB  kebrt  indessen  diese  nicht  wieder,  sondern  es  crtont 

Job.  Rudolph  Ahles  empfindungsvolle  Arie  »Es  ist  genug«  in  vier- 

stimmigera  Tonsatz.5Vi  — 

Wir  verlassen  biermit  die  Choralcantaten  und  verweilen  ab- 

schlicBend  noch  mit  kurzem  Blicke  auf  einer  Gruppe  soleher  Kir- 

chenmusiken,  welehe  Uberwiegend  oder  gHnzlich  auf  freier  Erfindung 

bcruben.  In  der  Mehrzabl  derselbcn  bildet  ein  Bibelspruch  den  poe- 

tisehen  Grundgcdanken,  dcr  nach  dem  allgemein  ttblichen  und  audi 

von  Bach  durch  die  That  als  begrttndet  anerkannten  Verfabrcn  ge- 

wohnlich  in  eine  Chorform  gekleidet  ist.  Zwei  Werke  ragen  unter 

ihnen  hervor.  Eine  Cantate  zum  zehnten  Trinitatis-Sonntag  (wahr- 

scheinlich 29.  Juli  1731]  »Hcrr  deine  Augcn  sehen  nach  dem  Glau- 

ben«  gehort  zur  Gattung  derjcnigen ,  welchc  ich  mit  dem  Namen  or- 

thodoxe  Compositionen  (s.  S.  255  belegen  zu  dllrfen  glaubte.  *•) 
Sollte  Picander  der  Verfasser  des  Textes  sein ,  so  mllBte  er  sich 

angestrengt  haben.  In  den  Kecitativcn  berrscht  freilicb  der  gewObn- 

"  liche  Schlendriau,  die  Arien  haben  abcr  eindringlichen  metrischen 
Ban  und  kriiftigcn  Wortausdruck.  AuBcr  dem  Bibelspruche  fllr  den 

Hauptchor  (Jercmias  5.  3)  ist  noch  eine  Stelle  aus  dem  Rbmcrbrief 

2.  4  und  5)  cingefilgt ,  wiihrend  IMcander  sich  sonst  mit  einem  Bi- 

belspruch bcgnllgt.   Da  Bach  eine  auBergewohnliche  kllnstlerische 

:>T  B.-G.  XII*,  Nr.  5b.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  38. 

5s  B.-G.  XHi,  Nr.  60.  —  8.  Anliim?  A.  Nr.  41. 

59  Die  Cantate  in  Hirer  Urgestalt  wieder  hertfestellt  zu  haben  ist  eines 
der  zaldreichen  Verdienste  Runts.  Weiteren  Kreisen  war  sie  frillier  nur  dureh 

du«  Auspibe  von  A.  B.  Marx  bckannt  Kirchenniusik  von  J.  S.  Bach.  Nr.  2. 

Bonn,  Simroek  .  Jetzt  ist  .*ie  veroffentlieht  B.-G.  XXIII,  Nr.  102.  —8.  An- 
haujr  A.  Nr.  38. 

Digitized  by  Google 



—    295  — 
• 

That  plante,  kOnnte  er  seinen  Gehtllfen  einmal  energisch  aufgerttt- 

telt  haben.  Wtthrcnd  er  in  der  Cantatc  »Schauet  doch  and  sehet« 

in  unersUttlicher  Klage  schwclgt ,  gleich  als  wolle  er  dem  Prophe- 

tenworte  GenUge  thun  »Mcinc  Augen  rinnen  mit  Wasserbachen  liber 

dem  Jammer  der  Tochter  meines  Volks.  Meine  Augen  flieBen  und 

kiinnen  nicht  ablassen«  (Klagelieder  Jeremiae  3,  48  und  49] ,  er- 

scheint  er  hier  als  gluhender,  fast  fanatischer  BnBprediger.  Der 

erste  Chor  stellt  wic  imraer  die  Grundempfindung  fest.  Seine  Dispo- 

sition ist  meisterhaft  und  durchaus  neu.  Ein  Yorspiel  legt  die 

Hauptgedanken  im  Zusammenbange  dar,  welche  sodann  getrennt 

und  in  mannigfacher  Versetzung  die  Grundlage  des  Chore  bilden. 

Dies  Verfahren  tindet  man  bei  Bacb  ofter.  Uberraschend  aber  ist, 

daB  zwei  weitausgefdhrte  Fugensatze  in  die  Entwicklung  eingewo- 

ben  werden.  Von  unerhorter  Kuhnheit  und  niederscbmetternder  Ge- 

walt  sind  ihre  Tbemen : 

Da   schlS      -       -  -  -      gest  sie 

und : 

Sie    ha-ben  ein   har-ter  An  -  gc  -  sicht,  denn  ein   Fele  und 

')    Den  oratorienhaften 

wol-len  sich  nicht  be- keh   -  -   -  rcn 

Zug  in  diesera  gewaltigen  Chore  wird  man  nicht  verkennen.  Er  er- 

bebt  sich  in  den  Arien  und  dem  Bass-Arioso  manchnial  zu  fast  dra- 

60  Die  Bedenken,  welche  If.  Hauptmann  gegen  die  Stelle  Takt  37  — 44 

erhob,  aind  von  Rust  durch  den  Hinwcis  auf  die  Disposition  des  Ganzen  hiu- 
fallig  gemacht,  wenu  anch  nicht  zu  leugnen  ist,  daB  die  Vorwegnahme  der 

Worte  »Du  schliigest  sie,  aber  sie  fUhlcn  es  nicht,  du  plagest  sie,  aber  sie 

bessem  sich  nicht«,  welche  sich  Hbenlies  nicht  einmal  mit  dem  gehOrigen  Nach- 
drack  auseinander  legen.  etwas  bcfremdenrtes  hat. 
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matischer  Scharfe.  Eine  formelle  MerkwUrdigkeit  kaftet  der  Teuor- 

Arie  an.  Ikr  Text  lautet: 

Du  ullzu  sicbre  Seele 

Erschrecke  doch  ! 

Dcnk,  was  dich  wlirdig  ziihle 

Der  SUndcn  J<ich ! 

Die  Gottes-Langmuth  geht  auf  oineni  Fufi  von  Blei. 
Damit  ihr  Zorn  hernach  dir  deato  achwerer  sei. 

FUr  die  aufgeregte  Empfindung.  welche  Bach  in  dieser  Cantate  Uberall 

zum  Ausdruck  hringen  wolltc .  war  der  Inhalt  der  ersten  Textzeile 

nicht  sprechend  genug.  Er  begann  deshalb  mit  der  zweiten  und  in 

Tonreihen,  welche  das  »Erschrecken«  mit  greifbarer  Deutlichkeit 

malen.  Die  Arie  bietet  aber  einen  der  bei  Bach  nicht  haufigen  Falle. 

wo  der  musikalische  Hauptgedanke ,  der  im  Kitornell  vorgespielt 

wird.  durchgangig  nnr  in  dem  Jnstrumentalpart  verbleibt.  in  der 

iSingstimme  dagegen  gamicht  auftritt.  Die  Hauptmelodie  desselben 

scheint  nun  unter  der  Voretellung  der  Textworte  in  ihrer  richtigen 

Ordnung  erfunden  zu  scin : 

(Du  allzu  sichre     See  -  le,  ■  er  -  achrecke    doch !] 

Trifft  diese  Vermuthung  das  wahre ,  so  ist  die  Arie  ein  lehrreiches 

Beispiel,  wie  bei  Bach  vocale  und  instrumentale  Anschauung  zu  un- 

lbslichcr  Einheit  in  einander  griffen. 

Die  andre  Cantate.  welche  wir  dieser  als  ebenbllrtig  beiordnen. 

hat  einen  Psalmspruch  (Ps.  38,  4}  zum  poetischen  Hauptgedanken. 

Sie  paBt  auch  ihrem  Inhalte  nach  mit  der  vorigen  zusammen.  Man 

kann  sich  vorstellen,  daB  die  in  jener  mit  feurigen  Zungen  gepre- 

digte  BuBe  nunmehr  die  Herzen  der  Sunder  erfullt  hat.  »Es  ist  nichts 

gesundes  anmeinem  Leibe  vor  deinem  Drauen  und  ist  kein  Friede  in 

meinen  Gebeincn  vor  meiner  Sunde«,  beten  sie. 61)  Der  Ghor  ist  eine 

in  sich  abgeschlossene  Doppelfuge  trliben,  zerknirschten  Ansdrucks. 

Er  hat  aber  auBerdem  complicirte  poetische  Beziehungen.  Von  Takt  1 5 

ab  klingtin  gemessenenlntervallen,  von  Flttten.  Zink  und  dreiPosau- 

fil  B.-G.  V,  Nr.  25.  —  S.  Anhsing  A .  Nr.  33.  Das  diplomatiache  Merk- 
zeichen  ist  nur  iui  Umschlage  der  Originalatiinnieu  eimgennafien  deutlich. 
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nen  geblasen,  der  vierstimmige  Choral  »Ach  Herr  mich  armeu  Sun- 

der «w)  in  die  (lurch  Streichinstrumente  theilweise  mit  besondem 

Tonreihen  begleitete  Fuge  hinein.  Der  vierstimmige  Satz  ist  gleich- 

falls  in  si  eh  abgeschlossen  und  kbnnte ,  wie  die  Fuge ,  audi  allein 

mit  befriedigender  Wirkung  zu  Gehcr  gebracht  werden.  Trotzdem 

vereinigen  sich  beide  Tonkorper,  als  seien  sie  aus  einer  Wurzel  ge- 

wachsen.  Die  Tiefe  der  Empfindung,  welche  sich  Offnet,  wenn  dan 

kirchliche  BuBlied  wie  von  unsichtbaren  Stimmen  erklingend  Uber 

die  reuig  im  Staube  betende  Menge  dahinzieht,  ist  unsagbar  und 

unergrllndlich.  Vor  den  beiden  Stollen  des  Aufgesanges  erscheint 

es  jedesmal  im  Instrumentalbass  in  der  Verlangerung.  Wir  haben 

noch  nieht  alles  gesagt.  Die  beiden  Fugenthemen  sind  aus  zwei 

Zeilen  des  Chorals  gebildet,  das  erste  aus  der  letzten.  das  zweite 

aus  der  ersten.  Die  Weise.  wie  dies  geschehen  ist,  mahnt  an  die 

Melodieumbildungen  der  Cantaten,  denen  der  vollstandige  Text  eines 

Kirchenliedes  zu  Grunde  liegt :  es  ist  mir  aus  diesem  Grunde  wahr- 

scheinlich,  dafi  die  Cantate  » Es  ist  nichts  gesundes «  mit  jenen  in 

eine  und  dieselbe  engere  Zeit  gehftrt.  Das  aus  all  diesen  musikali- 

schen  und  poetischen  Motiven  entwickelte  MusikstUck  ist  hochst 

merkwUrdig  und  in  seiner  Art  einzig.  Den  Satz  »Es  ist  der  alte 

Bund«  aus  der  Cantate  »Gottes  Zeit«  (s.  Band  I,  8.  453  if.)  kann 

man  deshalb  nicht  vergleichen,  weil  dort  die  Chorsatze  mehr  nur  als 

ZwischenstUcke  des  Chorals  auftreten.  Hier  aber  erblicken  wir  die 

auf  Chor  und  Orchester  Ubertragene  Form  der  Choralfantasie  in  ihrer 

Umkehrung :  die  Aufgabe  der  Instrumente  liist  der  Chor ,  die  des 

Chors  ein  Instrumentencomplex.  Eb  ist  weder  ein  freigestalteter 

biblischer  noch  ein  Choralchor ;  es  ist  ein  aus  beiden  gewordenes, 

hbheres,  das  man  staunend  zu  fassen  sich  bemltht.  Eine  schOne 

Bassarie  mit  selbstaudig  entwickeltem ,  charaktervollem  Instrumen- 

talbass bringt  dem  Hbrer  die  Ubermaehtige  Erscheinung  des  ersten 

*Satzes  persOnlich  niiher:  sie  stehtnoch  in  jenem  Empfindungskreise. 

leitet  aber  in  eine  trostliche  Stimmung  hinttljer,  in  welcher  das  Werk 

zu  Ende  geht. 

Ein  helleres  Bild  entrollt  die  Himmelfahrts-Cantate  »Wer  da 

ti2j  Xur  dieses  Gedkbt  kann  gemeint  sein.  Die  Melodie  gehiirt  bekannt- 

lich  auch  zu  dera  Liede  »0  Haupt  voll  Blut  und  Wunden*. 



29$  — 

glaubet  und  getauft  wird«*3}  In  dem  Hanptchor  werden  eine  breite 

ruhige  und  eine  lebhaft  driingeude  Melodie  einander  gegentiberge- 

stellt  und  ganz  in  demselben  VerhHltniB  durehgearbeitet ,  wie  es  die 

sehone  Bassarie  der  Pfingsteantate  »Ich  Hebe  den  Ht>ch8ten«  zeigt 

s.  S.  275  .  Aueb  der  poetisehe  Inbalt  ist  derselbc.  und  beide  Can- 

taten  dUrften  zeitlicb  zusammengehtfren.  Zu  dem  sehr  sangbar  ge- 

fiihrten  Clior  gesellt  sieh  eine  reiclie  seehsstimmige  Begleitung.  und 

bewirkt  einen  herrlichen  .  gesiittigten  (Jesammtklang,  bei  dessen  in 

lebendigen  Kbythmen  fortetrffmender  FUlle  man  der  Worte  des  Evan- 

geliums  gedenkt :  »Gehct  bin  in  alle  Welt  und  prediget  das  Evange- 

linm  alien  Creaturen«.  In  der  Mitte  findet  sieh  ein  zweistimmiger  Cho- 

ral die  fllnfte  Strophe  von  »Wie  schtm  leuehtet  der  Morgenstern*  . 

(lessen  melismatiseh  zerdehnte  Zeilen  bald  vom  Sopran,  bald  vom  Alt 

unter  Imitation  der  andern  Stimme  vorgetragen  werden,  wiihrend  ini 

Bass  ein  aus  der  ersten  Choralzeile  gebildetes  eharakteristisehes  Mo- 

tiv  sieh  fortspinnt.  Ein  sehr  merkwlirdiger  Chor  steht  an  der  Spitze 

einer  Cantate  zum  21.  Trinitatis-Sonntage  »Ich  glaube,  lieber  Herr. 

hilf  meinem  Unglauben«  Mare.  9.  24  .«]  Er  drilekt  die  Empfindnng 

des  Sehwankens  nnd  Zweifelns  in  cbenso  bestimmter  als  meisterli- 

eher  Weise  aus,  indem  die  Stimmen  vereinzelt  und  gleicbsam  halt- 

Ios  umber  irren  nnd  sieh  nur  selten  und  kurze  Zeit  zu  eompacten 

Gebilden  zusammenschliefien.  Mit  andern  Mitteln  wird  dieselbe  Em- 

pfindung  dargestellt  in  der  Tenorarie,  deren  Text  uns  aueh  zum  Ver- 

standniB  des  Chors  den  SeblUssel  an  die  Hand  giebt.  Am  Schlusse 

befindet  sieh  dieses  Mai  eine  Choralfantasie  liber  die  siebente  Strophe 

des  Liedes  »Durch  Adams  Fall  ist  ganz  verderbt«.  Nieht  einera 

Sonn-  oder  kirehlichen  Festtage  sondcrn  einer  Trauungsfeierlichkeit 

ist  die  Cantate  »I)em  Gerechten  muB  das  Lieht  immer  wieder  auf- 

geheno  Psalm  97,  11  und  12)  bestimmt.  Sie  bat  etwas  ttberaus  fest- 

liehes  und  gliinzendes.  an  die  Art  der  Cantate  «  Lobe  den  Herrn 

meine  Seele«  (von  1724)  erinnernd.  Ein  prachtvolles  Fngenpaar 

(G  und  «/„}  stent  an  der  Spitze,  in  welehen  wie  in  einigen  Cantaten 

der  ersten  Leipziger  Jahre  die  von  einem  kleineren  Chore  begonncnc 

B.-G.  VII.  Nr.  M.  -  S.  Anhnnp  A,  Nr.  33. 

<il  B.-G.  XXIII,  Nr.  KM).  -  S.  Anhang  A  ,  Nr.  83.  Das  diplomatiwke 

Merkzeichen  tritt  zwar  nicht  in  der  autop-nphon  Partitnr,  wohl  alier  in  tlen  Ori- 
trinalstinnnen  deutlich  hervor. 
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Fugiruug  allmUhlig  an  den  groBen  Chor  Ubergeht.^)  Der  homophoner 

gehaltene  SchluBchor  ist  breit  und  kraftig:  beide  umrahmen  eine 

Bassarie  im  sogcnannten  lombardischen  BtD,*")  die  mit  einem  an 

italianische  Schbnheit  mahncnden  Melodienflusse  ebenfalls  einen  her- 

vorragend  festlichen  Charakter  verbindet.  Ein  warmer  Haueh  lagcrt 

ttbcr  dera  ganzen  Werke,  das  aber  in  diescr  Gestalt  schwerlich  Ori- 

ginalcomposition  ist,  sondern  aus  Uberarbeitung  einer  wobl  der  frtt- 

beren  Leipziger  Zeit  angehttrigen  Composition  hcrvorgegaugen  sein 

wird67    Es  scbeint  dieselbe  Entstehungsgeschichte  zu  haben  wie 

die  Trauungs-Cantate  »Herr  Gott,  Beherrscher  aller  Dinge«,  die 

wcnigstens  zum  Theil  auf  einer  Slteren  Kathswahl-Cantate  »Gott, 

man  lobet  dich  in  der  Stille«,  zum  Tbeil  auch  auf  einem  Adagio  der 

G  dur-Violinsonate     berubt.  Sebr  verschlungen  sind  oft  die  Bezieh- 

ungen,  welcbe  dureh  Uberarbeitungen  und  Ubertragungen  zwischen 

den  verschiedenen  Werken  Bacbs  sicb  geknllpft  baben.    Die  ge- 

nannte  Kathswahl-Cantate  bat  allem  Anscheinc  nacb  aucb  als  zweite 

Jubelcantate  zur Saecularfeier der  Augsbnrgischen  Confession  2G. Juni 

1 730)  dienen  mlissen  und  dUrfte  endlicb  so  wie  sie  vorliegt  in  aber- 

maliger  Bearbeitung  ftlr  ihren  anfanglicben  Zweck  ersebeinen.  Der 

Bibelspruch  (Ps.  65,  1-  ist  hier  nicbt  als  Chor  componirt,  was  sein 

Inhalt  verwehrt  zu  baben  scbeint.  sondern  als  Alt-Solo,  dessen  blti- 

hendes  Wesen  doeb  die  Feststimmung  aufs  deutliehste  ausdriickt. 

Der  Hauptchor  folgt  nacb  und  bat  madrigaliscben  Text.  Jene  Trias 

von  Jubelcantaten,  welcbe  Bach  1730  an  drei  Tagen  hintereinander 

aufftthrte.  69y  stellt  sicb,  wie  hier  beilaufig  bemerkt  werden  soil,  aucb 

in  ihren  beiden  andern  Theilen  als  'Uberarbeitung  frtiherer  Werke 

heraus.  Die  erste  »Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied«  ist  die  Neu- 

jahrscantate  von  1724'°).  die  dritte  nWttnschet  Jerusalem  GIuek« 

eine  Rathswahl-Cantate  von  1727  [25.  August  ?  welcbe  als  solche 

am  IS.  August  1741  wiederholt  wurde71} ;  sie  ist  aber  sammt  ihrem 

65  S.  S.  1ST  dieses  Band*.  <>'*>  S.  Bund  I,  S.  418. 
67  B.-G.  XIII',  8.  3  ff. 

<iS  B.-G.  XXIV,  Nr.  120.  —  Vrgl.  B.-G.  IX,  S.  252  ff.,  und  Baud  I,  8. 

724  f.  —  8.  Anhang  A,  Nr.  42.  »»•)  Vrgl.  8.  TO  dieses  Bandes 
7(T  S.  S.  215  f.  dieses  Bandes. 

71  Jedoch  mit  einigen  Auslassungen  und  Zuaatzeu,  s.  Nlitzliche  Naclirieh- 

ten  von  Deneu  Beniiihungen  derer  Gelehrten  u.  s.  w.  Leipzig,  1741.  8.  *2  ff 
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Urbilde  verloren  gegangcu.  Und  noch  eine  vierte  Umarbeitung  dttr- 

fen  wir  wohl  auf  1730  verlegeu.  Die  Behauptung  wird  begrliudet 

sein ,  daB  in  diesem  Jahre  auch  die  Feier  des  Reformationsfestes 

eine  besundere  Bedeutung  erhielt  und  demgeinaB  begangen  wurde. 

Augenscheinlich  sollte  die  Cantate  Kin  festc  Burg  ist  wiser  Gott« 

einer  solchen  auBergewOhnlichen  Feier  dienen. 72  Bach  suchte  die 

weiinari8che  Musik  »Alles  was  von  Gott  geboren«,  welche  er  mit 

ihrer  Bestimmung  fUr  den  Sonntag  Oculi  in  Leipzig  doch  nicht  ge- 

brauchen  konnte ,  wieder  hervor  und  fUgte  an  erster  und  fUnfter 

Stelle  nene  Stttcke  ein.  Es  siud  Choralchore  Uber  die  erste  und 

dritte  Strophe  des  Lutherschen  Liedes.  Der  klihne.  urkrUftige  Geist. 

der  die  deutsche  Reformation  ins  Leben  rief  und  in  Bachs  Kunst 

nocli  mit  voller  Starke  weiter  wirkte ,  hat  nie  einen  kilnstlerisehen 

Ausdruckgefunden,  welcherauch  nur  von  feme  an  diese  beiden  kolos- 

salen  Gestalten  heranreichte.  Das  erste,  228  Takte  zaklende  Stuck 

hat  die  Pachelbelsche  Form ,  nur  daB  der  Cantus  Jtrmus  von  der 

Trompcte  und  den  Instrumeutalbassen  canonisch  gefUhrt  wird ;  wie 

eine  unbezwingliche  Riesenburg  ragt  es  auf.  Das  zweite  ist  eine 

Choral  fan  tasie  mit  motivischer  Benutzung  der  ersten  Melodiezeile : 

den  Cantus  Jirmus  singt  der  gesammte  Chor  im  Einklange .  wiihrend 

das  Orchester  ein  GetUmmel  grotesker ,  wild  anspringender  Gestal- 

ten ausbreitet ,  durch  welches  der  Chor  unentwegt  liiudurchschrei- 

tet  —  eine  Illustration  der  dritten  Strophe  (»Und  wenn  die  Welt  voll 

Teufel  ware)  wie  sie  groBartiger  und  charakteristischer  nicht  zu 

denken  ist. 7 »)  Im  Vorlibergehen  sei  hier  noch  zweier  andrer  Uber- 

72)  B.-G.  XVI11,  Nr.  So.  —  S.  Baud  I,  S.  S10  f.  MOglich  ist  allerdings 
auch,  daD  diose  Cantate  fur  1739  gcschrieben  wurde,  unter  Hiublick  auf  da* 

200  jMhrigo  Jubilaum  dor  Anualuue  der  evaugelischen  Lehre  in  Sachsen.  Die 

Jubelfeier  selbst  fand  in  den  Hauptkirchen  am  Piingstfeate  (17.  Mai  statt,  je- 

doch  auf  ausdriickliche  Verordnung  ohne  besonderes  Ceremoniel.  Die  Univer- 

sitat  beging  das  Andenken  an  jenes  EreigniB  am  25.  August;  Giirner  hatte  zvl 

diesem  Zwccke  eine  lateinische  Ode  componirt  Gretschel,  Kirchliche  Zustande 

Leipzigs  vor  und  wiihrend  der  Reformation  im  Jahre  1539.  Leipzig.  1S39. 

S.  292  f. —  DaC  die  Reformations- Cantate  »Gott  dor  Horr  ist  Sonn  uud  Schild« 

weder  fiir  1730  noch  1739  componirt  ist.  wird  spiiter  gezeigt  werden. 

73;  Die  Cantate  erschien  urn  1822  bei  Breitkopf  und  Hartel  in  Leipzig  ill 

dio  erete,  welche  nach  Bachs  Tode  durch  den  Stich  veriiffentlicht  wurde.  Roch- 

litz  widmete  ihr  eine  Besprechung  FUr  Freunde  der  Tonkunst.  Band  3, 
S  229  ff) 
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arbeitungen  gedacht  von  denen  wir  nur  sagen  kbnnen ,  daB  8ie  un- 

gefiihr  in  dieserZeit,  also  ura  1730,  ausgcftthrt  zn  sein  scheinen. 

Die  Ctithener  Serenade  » Durchlauchtger  Leopold «  benutzte  Bach  zn 

einer  Cantate  auf  den  zweiten  Pfingsttag  (»Erhbhtes  Fleisch  und 

Hint")  und  machte  zu  diesem  Zwecke  aus  dem  SchluB- Duett  einen 

Chor.  "*)  Der  Geburtstags-Cantate  auf  die  Fttrstin  von  Anhalt-COthen 

aber  gab  er  die  Bestimmung  einer  Musik  zum  ersten  Adventsonn- 

tage.  Als  solche  wurde  sie  durch  zwei  vortreflfliche  Bearbeitungen 

des  Chorals  »Nun  komm  der  Heiden  Heiland*  und  zwei  einfache 

Chorale  bereichert.  Die  eine  der  Bearbeitungen  ist  Choralfantasie 

mit  einem  vom  Tenor  vorgetragenen  Cantus  Jirmus.  In  der  andern 

dagegen  wird  —  ein  bci  Bach  scltener  Fall  —  die  Choralmelodie 

motettenartig  von  einem  Sopran  und  Alt  Zeile  fttr  Zeile  durchgear- 

beitet.  Man  wird  dabei  an  den  schbnen  zweistimmigen  Choralsatz 

in  der  Cantate  »Wer  da  glaubet  und  getauft  wird«  erinnert,  doch  ist 

in  der  Advents-Cantate  die  Durcharbeitung  eine  ausftthrlichere 7&) 

Wenn  Bibelworte  ftlr  Sologesang  benutzt  wurden,  so  war  die 

feststehende  Form  das  Bass-Arioso.  Im  allgemeinen  ist  auch  Bach 

von  diesem  Brauche  nichtabgewichen.  Doch  hater  ihn  manchmal  nur 

iiuBerlich  bcobachtet,  indem  er  zwar  die  Bezeichnung  »Arie«  vermied, 

aber  doch  Mnsikstttcke  schrieb,  die  man  als  frei  gestaltete  Arien  auf- 

fassen  muB.  Dies  gilt  fttr  das  Solo  der  Cantate  »Herr,  deine  Augen 

sehen  nach  dem  Glauben«,  welches  den  Namen  »Arioso«,  und  das  aus- 

nahmsweise  einem  Alt  zugetheilte  Solo  der  Rathswahl-Cantate  »Gott 

man  lobet  dich  in  derStille«,  das  garkeine  Bezeichjmng  triigt.  Es 

gilt  ferner  fttr  den  Gesang,  mit  welchem  eine  Cantate  auf  den  22.  Tri- 

nitatis-Sonntag  »Was  soil  ich  aus  dir  machen,  Ephraim«  (Hosea  11.  8} 

anhebt.  Dagegen  ist  dem  Anfangs-Solo  einer  Cantate  auf  den  5.  Tri- 

nitatis-Sonntag  »Siehe,  ich  will  viel  Fischer  aussenden«  (Jerem.  16.01  j 

schlankweg  der  Name  »Arie«  beigefligt.  Beide  Werke  gehBren  in 

diese  Zeit,  doch  lHBt  sich  der  genauere  Termin  ihrer  Entstehung  nur 

bei  der  letzteren  mit  Wahrscheinlichkeit  angebeu  [13.  Juli  1732).  7W) 

74  S.  Band  I,  S.  61  s  f.  _  S.  Auhang  A,  Nr.  33. 

75,  B.-G.  VII,  Nr.  30.  Vrgl.  Band  I.  8.765  f.  -  S.  Anhang  A,  Nr.  33. 

76  B.-G.  XX',  Nr  fe*  und  S9.  Zu  erstirer  Nr.  8.  Anhang  A,  Nr.  38.  Zu 

letzterer  Anhang  A,  Nr.  33;  das  Wasserzeichen  ist  nur  in  der  Hornstiinme  zu 

t  rkennen.  Nicht  entstanden  kann  diese  Cantate  scin  im  Jahre  1733,  weil  da. 

das  Refonnationsfest  auf  den  22.  Trinitatis-Sonntag  fiel. 
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Daraus  daB  die  SologcsUnge  zu  den  schonsteu  /.allien ,  welcbe  Bach 

geschaffen  hat,  laBt  sich  abcr  erkennen,  daB  er  ihnen  eine  Hingabe 

widuiete,  wie  sie  ibrem  gebeiligten  Texte  entsprach .  Sie  haben  for- 

melle  Eigcntbllmliehkeiten ,  welcbe  sich  nicbt  immer  aus  dem  Ban 

der  Texte  erklUren  lassen.  Die  durchweg  ausgezeichnete  Cautate 

»Siehe,  icb  will  viel  Fischer  aussenden«  cnthalt  gar  zwei  solcber  Solo- 

stUcke  liber  Bibelworte.  Das  zweite  derselben  beginnt  mit  zwei  C- 

Takten  in  G  dur  als  Einleitung ,  stebt  aber  Ubrigens  in  D  dur.  Das 

erste  besteht  aus  zwei  groBen  Satzen  in  Ddur  und  G  dur.  Uberhaupt 

ist  die  gauze  Cautate  hinsicbtlich  der  Tonarten  -  Orduung  und  der 

Disposition  des  Orchester-Accompagnemcnts  sebr  uierkwtlrdig.  Eiueu 

tieferen  Sinn  in  den  Mcrkwlirdigkeiten  zu  tinden ,  will  aber  dieses 

Mai  nicbt  gelingen.  Die  eigenthllmliche  Emptindung ,  welcbe  im 

ersten  Satze  zum  Ausdruck  komint,  wird  iui  Zusammenhange  mit 

ahnlicheu  Erscheinungen  bei  Gelegenheit  eines  StUckes  aus  der 

MatthUus-Passiou  die  ihr  zukoiumende  WUrdigung  erfabren. 

Diese  beiden  letzten  Cantaten  sind  abzllglicb  der  SchluBchorUle 

nur  Solocantaten.  Wir  haben  ihnen  noch  einige  der  Art  auzusehlie- 

Ben,  die  indessen  nur  auf  madrigalische  Dichtung  gesetzt  sind:  »Icb 

annerMenscb,  ichSUndenknecht«  zum  22.  Trinitatis-Sohntage  (21.  Oc- 

tober 1731  oder  9.  November  1732),  »Ich  will  den  Kreuzstab  gerne 

tragen«  zum  19.  Trinitatissonntage  (7.  October  1731  oder  26.  Octo- 

ber 17  32)  77),  »Jauchzet  Gott  in  alien  Landeno  zum  15.  Trinitatis- 

sonntage,7s)  endlich  »Ich  habe  genug«  zu  Maria"  Keinigung  1731 

oder  1732)  7a).  Die  Cantate  »Jauchzet  Gotta,  ein  feuriges  Jubellied 

fiir  Solosoprau,  das  in  eine  Choralfantasie  uber  »Nun  lob,  raein  Seel, 

den  Herren«  auslauft  und  diese  mit  einem  fugirten  Hallelujah-Satze 

beschlieBt,  steht  mit  dem  Evangelium  oder  der  Epistel  ibres  Sonn- 

tags  in  keinem  Zusammenbang.  Ihre  eigentliche  Bestimmung  wird 

eine  andre  geweseu  sein.  die  wir  nicbt  cinmal  mehr  muthmaBen 

k5nnen. w)  Den  andern  drei  Cantaten  ist  eine  dunkle  Stimmung  ge- 

77)  B.-G  XII2,  Nr.  55  und  56.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  33. 

Ts  Ebenda.  Nr.  51.  —  8.  Auhang  A,  Nr.  33. 

79)  B.-G.  XX',  Nr.  82.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  36. 

s<>  Darauf  deutet  audi  dor  Zusatz  »etinogni  Tempo*.  Dor  Text  i^t  Bp8- 

tor  umgedichtet  worden  [».  B.-G.  XII2,  S.  IXj.   Sowcit  die  Umdiclitung  die 
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meinsam.  Alle  tragen  sie  es  an  der  Stirne .  daB  Bach  sie  in  seiner 

gllieklichsten  Zeit  maunlicher  Schaflenskraft  und  —  Freudigkeit 

schrieb.  Steht  eine  von  ihnen  etwas  zurttck,  so  ist  es  »Ich  aimer 

Menscb  u :  der  ersten  Arie  voll  inbrUnstig  zerknirschter  Empfindung 

sind  die  nachfolgenden  StUcke  nicht  ganz  ebenbilrtig.  KUhmend 

verdient  bei  den  andern  beiden  Cantatendie  Warme  und  durchgangige 

Wiirde  der  Dichtungen  hervorgehoben  zu  werden.  Die  am  SehluB 

der  ersten  Arie  von  »Ich  will  den  Kreuzstaba  melodisch  und  rhyth- 

uiisch  sich  schon  herausbebendc  uud  wie  ein  tiefglUckliches  Auf- 

athmen  nach  endlicher  Erleichterung  ansprecbeude  Stelle  kehrt  mit 

wunderbarer  Wirkuug  am  Schlusse  des  letzten  Recitativs  wieder. 

Absickt  des  Dichters  war  dies  offenbar  nicht ,  Bach  hat  hier  wieder 

einmal  als  Poet  eingegritfen.  Auch  darin,  daB  das  Werk  —  mit  der 

sechsten  Strophe  des  Chorals  »Du  o  schCnes  Weltgebaude  —  in  der 

Unterdominante  der  Ilaupttonart  ausklingt,  liegt  cine  unverkennbare 

poetische  Absicht.  Die  Musik  zu  Maria  Keinigung  nimmt  von  den 

Empfindungen  des  alten  Simeon  ihren  Ausgangspunkt.  Sie  mit  der 

alteren  Cantate  » Erfreute  Zeit  im  neuen  Bunde«  (S.  218  ff.  dieses 

Bandesj  zu  vergleichen,  ist  interessant,  da  man  sieht,  wie  Bach  dem- 

selben  kirchlichen  Gegenstande  zwei  so  ganz  verschiedene  Seiten 

abzugcwinnen  wuBte.  Dort  ist  die  Grundemptinduug  heiter,  lebens- 

muthig,  hier  lebeusmUde  in  der  Erwartung  baldigen  Todes  still  bese- 

ligt.  Unaussprechlich  schOn  giebt  die  Arie  »Schlummert  ein.  ilir 

matten  Augen«  diese  Empfindung  wieder. 

Diese  Cantate  war  antanglich  fUr  Anna  Magdalena  Bach  coui- 

ponirt.  Dann  richtete  sie  der  Meister  fUr  eine  Mezzosopran  —  oder 

Alt  —  Stimme,  endlich  fUr  einen  Bass  ein.  Im  Mini  dick  auf'den 

kirchlichen  Gebrauch  muBte  ihm  dieses  das  angemessenste  erschei- 

nen,  weil  der  Text  eine  Paraphrase  der  Worte  Simeons  ist,  und  die 

AnknUpfung  an  das  Evangelium  auf  diese  Weise  auch  musikalisch 

am  augenfiilligsten  wurde*1)  Eigcntlich  gedacht  aber  war  sie  als 

geistliche  Kammer-  oder  Hausmusik.  Es  ist  bedeutungsvoll ,  daB  er 

erste  Arie  bctrifft,  konnte  ui«inaii8  ihr  auf  eine  Verwendung  zura  Miehiielisfesic 

schlieBon.  Dauach  dtlrfto  eiue  WiederaufTlihruug  der  Cantate  1737  stattgi- 
funden  haben,  w»»  15.  Triuitatissonntag  und  Michaelisfest  auf  denaelben  Tug 

fielen.  81)  S  Anhang  A,  Nr.  43. 
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ihr  ausdrllcklich  den  Namen  Cantata  beilegt,  was  er  bei  seinen 

wirklichen  Kirchenmusiksttteken  nicht  zu  than  pflegt.  Ich  komme 

hiennit  auf  einen  oben  berlihrten  Gegenstand  zurilck.  Eine  Art  der 

Emptindung.  welche  mehr  auf  hiiusliche  als  kirchliehe  Erbauung  hin- 

weist,  tritt  iu  gewissen  Werken  der  mittleren  Leipzigcr  Periode  her- 

vor.  Sie  sprach  aus  der  Cantate  » Wer  nur  den  lieben  Gott  l&Bt  wal- 

ten«;  nur  sie  konnte  es  sein,  welche  denMeistcr  antrieb  ganz  gegen 

die  Gewohnheiten  seines  frtlheren  und  spilteren  Lebens  in  einer  An- 

zahl  von  Cantaten  zwar  echte  Kirchenlieder  durchzucomponiren, 

aber  die  Theilc  der  Choralmelodien  auf  allerhand  geistreiche  Art 

umzubilden  und  ihnen  andre  musikalische  ZusammenhHnge  zu  geben. 

Sonst  gait  ihm  der  Choral  wie  ein  Dogma,  an  dessen  unverilnderliche 

GriiBe  sich  der  einzelne  anlehnt  —  das  war  kirehlieh :  hier  lOste  er 

ihn  in  die  subjective  Empfindung  auf  —  das  entsprach  dem  Wesen  pri- 

vater  Andacht.  NaturgemaB  wird  eine  solche  sich  vorzugsweise  in 

den  Form  en  des  Sologesanges  UuBern.  Solocantaten  hatte  Bach  auch 

in  frliheren  Zeiten  schon  manche  geschrieben.  Aber  "mit  einziger 
Ausnahme  der  weimarischen  Cantate  »Ich  weiB ,  daB  mein  ErlOser 

lebt « trflgt  in  keiner  von  alien  die  wir  nachweisen  konnten  eine  und 

dieselbe  Stimme  das  ganze  vor.  Darin  bernht  ein  wesentlicher  Un- 

terschied.  Denn  durch  die  Theilnahmc  mehrer  Stimmen  an  demsel- 

ben  Gegenstande  —  sei  *es  auch  nur  nach  einander  —  wird  doch 

dem  Empfindungsausdruck  das  subjective  genommen.  In  den  Can- 

taten der  mittleren  Periode  wird  das  zum  Theil  anders.  Die  erste, 

welche  man  im  engsten  Verstande  Solocantate  nennen  kann ,  indem 

nur  eine  einzige  Stimme  in  ihr  wirkt.  war  die  Septuagesimae-Mnsik 

>lch  bin  vergnUgt"  und  daB  eben  sie  zuniichst  flir  einen  hauslichen 

Zweck  gedacht  worden  ist ,  scheint  aus  der  Umdichtung  des  Textes 

klar  hervorzugehen.  Ihr  schlosscn  sich  nacli  und  nach  noch  sieben 

andre  an,  von  denen  die  Composition  »Ich  will  den  Kreuzstab  gerne 

tragen«  ebenfalls  von  Bach  selbst  mit  der  Bezeichnung  Cantata  a  Voce 

sola  i  ztromenti  versehen  ist.  Auffallen  rauB,  daB  ein  bedeutender 

Theil  derselbeu :  'Geist  und  Seele«,  »Gott  soli  allein  mein  Herze  ha- 

ben«,  »VerguUgte  Buh«,  fllr  eine  Alt-  oder  Mezzosopranstimme  ge- 

schrieben ist.  Soprancantaten  fanden  wir  ebenfalls  drei:  »Ich  bin 

vergnttgt«,  »Jauchzet  Gott«,  »Ich  habe  genug«,  von  welchen  die  letzte 

jedoch  auch  flir  Alt  und  sodann  fllr  Bass  eingerichtet  wurde.  Wenn 
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wir  uns  die  Soprancantatcn  zunHchst  wohl  flir  Bachs  Gattin  compo- 

nirt  denken  dllrfen.  so  war  liei  den  Alt-Cantaten  vielleicht  die  Toeb- 

ter  Katharina  gcmeint.  deren  Gesangstiichtigkeit  ja  der  Vater  selbst 

ein  gunstiges  ZeugniB  ausstellte.  Tenor-  uud  Bass-Cantaten  begeg- 

neteu  uns  abgesehen  von  der  genannten  Bearbeitung  nur  je  eine : 

>Ich  arraer  Menseb«.  »Ich  will  den  Kreuzstab«.  DaB  die  Keihe  der- 

artiger  in  eben  dieser  Zeit  gesehaffener  Compositionen  hiennit  been- 

digt  wiire  glaube  ich'  nicht.  Eine  Composition  fttr  JSopran  auf  den 
23.  Trinitatissonntag,  ;»Falsehe  Welt,  dir  trail  ich  nicht«;,  welcher 

der  erste  Satz  des  ersten  brandenburgischen  Concerts  in  dersell)en 

VVcise  als  Einleitung  vorhergcht,  wie  der  Cantate  « Ich  liebe  den 

Hochsten*  der  erste  Satz  des  drittcnN|,.  gehort  gewiB  eben  so  wohl 

in  diesen  Zusammcnhang.  wie  eiue  Alt-Cantate  ohne  besondere  Be- 

stimmung  >Widerstehe  doch  der  Silnde«) «)  und  wie  jene  allbc- 

kannte  schiine  Arie  fiir  Alt  ..Schlage  doch,  gewtinschte  Stunde«,  in 

deren  Textworten  ieh  Francksche  Poesie  zu  erkennen  glaube.  **}  Es 

liegt  auf  der  Hand .  daB  diese  Arie  nicht  flir  die  Kirche  bestimmt 

gewesen  sein  kann ,  da  keiue  Stelle  des  Cultus  auffindbar  ist,  wo 

man  sie  hatte  anbringen  kbnnen:  flir  eine  regulfire  Kirchenmusik, 

welche  ihre  25  bis  30  Minuten  dauern  muBte,  ist  sie  zu  kurz,  flir 

eine  auBergewblmliche  Trauerfeierlichkeit  paBt  ihr  Text  nicht.  Man 

darf  sich  auch  wohl  versichert  halten .  daB  Bach ,  wie  geneigt  audi 

immer.  das  Glockenlauten  musikalisch  nachzuahmen,  eine  wirkliche 

Campanella  in  der  Kirche  doch  nicht  hatte  mitwirken  lassen ,  wiih- 

rend  im  hauslichen  Kreise  niemand  daran  wird  AnstoB  genommeu 

haben. s4)  Die  andern  Cantaten  flir  eine  Solostimme  miigen  sHniint- 

lich  auch  beim  Gottesdienst  gebraucht  wordeu  sein.  Eine  Stilwidrig- 

keit  hat  sich  Bach  hierdurch  ebeusowenig  zu  Schuldeh  kommeu  las- 

si)  B.-G.  XII*,  Nr.  52. 

S2  B.-G.  XII2,  Nr.  54.  —  Dieses  Work  ist  auch  iu  Breitkopfs  VerzeicliniB 
von  Michaelis  170 1  nicht  nnter  der  Rubrik  »Kirchenii]U8ikcn«  sondero  S.  lo 

nnter  der  Rubrik  oGeistliche  kleine  Cantatcn  und  Alien*  angefiihrt. 

83)  B.-G.  XIIs,  Nr. 

S4)  In  Breitkopfs  vorher  citirteiu  VerzeicliniB  stebt  S.  2.'»  auch :  -Trauer- 
Arie :  Schlage  doch  gewllnsehto  Htunde.  a  Campanella.  2  Vialitii,  Violti,  Alio 

solo,  Basso. «,  uud  nicht  •Orijutu>«.  Sonderbar,  dali  diese  doch  unzweifelhaft 

Baehische  Composition  urkundlit-h  nirjrends  als  sole  he  verbiirgt  ist:  auch  in 

Breitkopfs  VerzeicliniB  stebt  sie  ohne  Antornainen.  —  ForKels  Meinung ,  die 
afiTiA,  J.  S.  Bach,  n  20 
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sen,  wie  dadurch,  daB  er  weltliche  Cantaten  fttr  die  Kirchenmusik 

verwendete.  Es  ist  schon  frtiher  einmal  gesagt.  daB  seine  Schrcib- 

weise  ttberhaupt  von  cincm  kirehlichen  Geiste  durchdrungen  war 

und  daB  er  in  gcwissem  Sinne  kirchlich  blieb,  audi  wcnn  er  weltlich 

scin  wollte.  w)  Abcr  innerhalb  diescr  weitesten  GrHnzen  lasscn  sich 

wieder  feincre  Unterschiedc  denken.  Durch  solche  hcbt  sich  aller- 

dings  Bachs  weltliche  Musik  von  seiner  original-kirchlichcn  ab.  and 

solche  besteben  auch  zwischen  letzterer  und  denjenigen  Compositio- 

ncn,  die  zu  dieser  Auseinandersetzung  den  AnlaB  gabcn. 

Ini  Ubrigen  crweist  sich  die  zeitlieh  mittlere  Periode  in  Baehs 

Cantaten-Production  aucb  innerlich  als  eine  mittlere  dadurch.  daB  in 

ihr  Richtungcn  zusammentreffen,  denen  wir  den  Mcistcr  vorhcr  und 

nachhcr  mit  mcrklichercr  Einseitigkcit  folgcn  schcn.  Alle  derartige 

Granzbcstimmungen  haben  freilich  wie  Uberhaupt  im  Leben  so  auch 

in  einer  Kttnstlcrcntwieklung  nur  dann  etwas  zntreffendcs.  wenn 

man  ihnen  eine  gewisse  Bcwcglichkeit  und  Verschiebbarkeit  znge- 

steht.  Ihr  Wcrth  wird  dadurch  nicht  becintrachtigt.  Cantaten  mit 

freien  Chiiren  Uber  biblische  und  madrigalischc  Texte .  sowic  Solo- 

cantaten  flir  mchre  Stimmcn  finden  wir  in  der  mittleren  Periode  noch 

in  zicmlichcr  Anzahl  und  in  Exemplaren ,  welche  an  GroBartigkeit 

uud  Ticfe  frUhcren  Hhnlichcn  Werken  urn  nichts  nachstehen.  Dane- 

hen  aber  macht  sich  die  eigentliche  Clioralcantatc  schon  sehr  ent- 

schiedcn  l)cmerkbar.  welche  dann  in  Bachs  letztem  Leben sabschnitte 

immcr  mehr  das  Ubergewieht  erhiilt.  Die  Zeit  von  1727  bis  gegen 

1731  ist  in  Bachs  Leben  die  reichste  und  bluiiendste.  Das  merkt 

man  schon  bci  der  Betrachtung  der  Kirchencantaten  allcin.  Es  wird 

sich  bestatigen .  wcnn  wir  den  andcrn  Gebieten  nhher  treten .  auf 

welcheu  sein  reieher  Geist  sich  gleichzeitig  schopferiseh  erwies. 

VII. 

Urn  die  Passionen  Bachs  historisch  zu  begrlinden,  pflegt  man 

sich  mit  einem  Hinweis  auf  die  dramatisirten  Evangelienlcctionen 

und  allenfalls  einem  Seitcnblick  auf  das  Oratorium  und  die  Oper  zu 

Arie  gehcire  oben  der  ('ainpanella  wegen  in  oino  Zeit .  da  Bachs  Gcschmack 
noch  nicht  jfereinitft  ̂ ewe-sen  sei  Ohor  Joh.  S.  Bachs  Leben  und  Kunstwerku 

S.  01  f.).  tinilct  (lurch  obiges  wohl  ihre  Erlcdigunf?.  tiauz  sichcr  ist  diesc  voile, 

ans<rereifte  Form  kein  Jugendwerk.  *3,  S.  Band  I,  S.  5G0. 
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begniigen.  Die  Sache  ist  jedoeh  so  einfach  nicht.  Es  muBteu  viele 

und  versehiedenartige  Elemente  zusammenwirkcn ,  damit  diejenigeu 

Schiipfungen  entstehen  konnten.  welche  wir  als  hochste  Spitzen  pro- 
testantischer  Kirchenmnsik  bewundern. 

Der  Hrauch,  die  Passionsgeschichte  nacb  den  vier  Evange- 

listen  an  je  vier  Tagen  der  stillen  Woclic  rait  vertheilten  Rollen 

abzusingen,  hat  sich  zicmlieh  frtlh  in  der  Kirehe  des  Mittelalters  fest- 

gesetzt.  Der  Zweck  war.  die  Dinge  ura  welehe  es  sich  handelte  fur 

die  Ausehanaug  des  Volkes  moglichst  dentlich  zu  maehen .  da  die 

lateinischen  Worte  von  den  wenigsten  verstanden  warden.  Eiu  Geist- 

licher  sang  die  erzahlenden  Partien,  ein  zweiter  die  Worte  Christi. 

cin  drifter  die  der  Ubrigen  einzelnen  Personen  .  gleichzeitige  AuBe- 

ruugen  mehrcr  der  gauze  Haute .  furba)  warden  vom  Chor  wiedcr- 

gegeben.  Die  protestantische  Kirehe  behielt  diese  Besondcrheit  des 

Passionscultus  bei.  Zwar  erachtete  es  Luther  ftlr  unntithig,  daB  alle 

vier  Paasionen  abgesungen  warden,  and  legte  Uberhaupt  auf  die 

Sache  kein  groBes  ( Jewicht. ' )  Doeh  hatte  Johann  Walther  schon  1 530 

die  Passionsgeschiehte  naeli  Matthiius  und  Johannes  mit  dentschem 

Text  flir  den  kirchlichen  Gebranch  hergerichtet ,  von  welchen  die 

erstere  dem  Palmsonntage,  die  lctztere  dem  Charfreitage  bestiramt 

wurde. 2)  Derselbe  Kllnstler  verfertigte  1552  eine  aua  den  vier  Evan- 

gelisten  zusainniengestellte  PaHsionsmusik  zu  vier  Stimmcn  mit  deut- 

seheni  Text  ■»).  Ira  Verlanfe  des  10.  Jahrbunderts  kara  die  deuteche 

Passion  ira  protestantisehen  Gebiete  allgemein  in  Aufnahme.  Schon 

im  Jahre  1550  begegnen  wir  abermals  einer  MatthHuspassion  in  Mei- 

Ben :  *)  das  Jahr  1 570  bringt.  soviel  bis  jetzt  bekannt  ist .  die  erste 

gcdruckte, '•)  andere  folgten  1573  und  1587.  6)  Darnach  sind  aueh 

1;  Deutsehe  Mes.se  und  Ordnung  des  Gottesdienstes.  152ft.  S.  24<t  tin 

22.  Band  von  Luthen  aannntlichen  VVerkcn.  Erlangen,  Heyder.  1S33. 

2)  0.  Kade,  Der  neuaufaefundene  Luther-Codex  vom  Jahre  1530.  Dre»- 
den,  Klemin.  1871.  S.  12ft  und  127. 

3)  S.  R.  Eitner  in  den  Monarsheften  fur  Musikgeschichte  1S72.  S.  59  ft*.  ' 
der  Beilage. 

4,  In  einer  Handschrift  auf  der  Ilofhibliothek  in  Wien,  welehe  aus  MeiGcn 

dorthin  gekominen  ist.  S.  Atnhros,  Gesehichte  der  Musik.  Bd.  Ill,  8.  lift  f. 

5)  Gleiehfalls  naeh  Matthiius ,  componirt  von  Clemens  Stephani,  gedruckt 

7.n  NUmberg.  S.  Chrysander,  Handel,  Hand  I.  8.  127. 

ft.  In  deu  Gesangbilchern  von  Keuchenthal  und  Selneccer .  s.  Winterfeld 
Ev.  K.  Band  I.  8.  SI  I  f. 

20* 
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das  17.  Jahrhundcrt  him  lurch  diese  Passionsauflfuhrungen  in  den 

protestantischen  Kirchcn  gebriUichlich  geblieben :  Mclchior  Vulpius 

HeB  1013  eine  Matthiiuspassion  erscheinen.  zwei  Passionen  des 

Thomas  Manciuus  naeh  Mattliiius  und  Johannes  gingen  1620  im 

Drnck  aus,  1053  HeB  Christoph  Schultz,  Cantor  zu  Delitzsch  eine 

Lueaspassion  zu  Leipzig  drueken,  desgleichen  linden  sich  in  Vope- 

lius  Neuem  ILeipzigcr  Gesangbuch  von  1682  die  Passionen  naeh  Mat- 

thaus  und  Johannes. 7)  Und  kein  gcringerer  als  Heinrich  Sehfltz  war 

es.  welcher  in  vier  allerdings  nur  handschriftlich  vorhandenen  Ton- 

werken  die  Leidcnsgeschichte  je  naeh  den  vier  Evangelisten  in  die- 

ser  Form  behandelte*'  Bis  tief  ins  IS.  Jahrhundert  hinein  hat  diese 

alte  Sitte  Bestand  gehabt.  In  Leipzig  wurden  ,  wie  schou  fruiter  er- 

sahlt  worden  ist  (S.  103  f.),  die  Passionsabsingungen  erst  1706  ab- 

gesehafft.  1735  eomponirte  noch  der  Cantor  Kramer  zu  Dosdorf  bei 

AniBtadt  ein  Werk  in  diesem  Stile,  welehes  genau  Ubereinstimmt 

mit  dem  im  Arnst&dter  Gesangbuch  von  17-15  abgedruckten  Passions- 

texte,  und  Uber  diesem  steht.  daB  er  »an  den  moisten  hierher  geho- 

rigen  Landen  und  Orten.  jahrlieh  am  Charfreitage  pflege  stylo  recita- 

tivo  abgesungen  zu  werden«.  aj 

Die  musikalische  Form  dieser  Passionen  ist  eine  so  stereotype, 

daB  man  es  nicht  begreifen  wUrde ,  wie  sie  so  oft  haben  gedruckt. 

und,  sowcit  sich  der  Ausdruck  Uberhaupt  anwenden  liiBt .  neu  com- 

ponirt  werden  kbnnen,  wenn  ebon  uieht  der  Branch  im  kirchlichen 

Lcbeu  tiefe  Wurzeln  geschlagcn  hiitte.  Fast  durchweg  stehen  sie  in 

der  transpouirten  ionischen  Tonart  F  dur; .  Die  Eiuzelstimmeu  reciti- 

7   Die  Originaldrueke  der  Passionen  von  Vulpius  und  Schultz  sind  in  mci- 
nein  Besitz.    Die  Passionen  des  Maneinus  crschienen  in  der  Mrsica  Diriiia 

Wolflfenblittel,  1620}  und  finden  sich  wieder abgedruekt  bei  Sehoberleiu,  Schatz 

des  liturgischen  (Jhor-  und  (iemeindegesangs.  Zweiter  Theil.  8.  3U2  ff. 
Sie  befinden  sich  in  ciner  von  Johann  Zacliarias  (Jrundig  vcnnuthlich 

gegen  Ende  des  IT.  .lahrhuudcrts  gefcrtigten  Abschrift  auf  der  Stadtbiblio- 

thek  zu  Leipzig.  Die  auf  deni  Titel  der  Matthiiuspassion  stehende  Jahreszahl 

16(H5  bezieht  sieh  jedenfalls  nur  auf  dieses  eine  Werk.  Denn  die  noch  im  Auto- 

graph vorhandene  Johannespassinn  triigt  das  Datum  10.  April  1  (»<!"»;  ».  Chrysan- 
der,  Jahrbiicher  fiir  musikalische  Wissensehaft.  Erster  Band.  S.  172. 

U)  Das  Autograph  der  Kramerschen  Passion  besitzt  Herr  Stadtcantor  Stade 

zu  Arustadt.  -  Der  genannte  Paasionstext  naeh  Matthaus  stcht  im  arnstiidti- 

schen  Gesang-Bucb.  1745.  S-  «»79  ff. 
• 
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ren  im  Choralton .  die  melodisch  sehr  wenig  bewegreu  Tonreihen 

gleichen  sieh  racist  bis  auf  unbedeutende  Abweichungen.  Der  Erzah- 

ler  (Evangelist)  halt  die  Tenorlage.  Christus  singt  Bass,  die  Ubrigen 

Personen  wcrden  durch  eine  Altstirame  vertrctcn.  audi  das  Weib  dcs 

Pilatus  und  die  beiden  Miigde,  obwohl  iu  der  Kegel  der  Alt  im  16. 

und  17.  Jahrhundert  von  Mannern  gesungen  wurde.  Vereinzelt  fin- 

det  sich  fUr  dicse  Personen  auch  ein  Solo-Discant,  z.  B.  in  den  Pas- 

sionen  von  Walther  (1552! ,  Schultz  und  Kramer10).  Etwas  mehr 

Eutwicklung  und  Mannigfaltigkcit  thut  sich  in  den  figuralen  Partien 

hcrvor.  Zum  Theil  sind  auch  die  turbae  so  cinfach  und  recitirend 

gehalten,  daB  sie  kaum  den  Namen  Figuralmusik  beanspruchen 

konnten,  wenn  nicht  hier  und  da  eine  ausgebildetere  melodischc  Wen- 

dung,  eine  charakteristische  Harmonicnfolge  sich  bemerkbar  machte. 

Manchmal  indesseu  stiiBt  man  auch  auf  rcichcre,  kunstvollere  und  im 

17.  Jahrhundert  auf  dramatisch  belebtere  Tonbildcr.  Melchior  Vul- 

pius  lufit  die  zwei  falschen  Zeugen.  deren  Worte  geraciniglich  auch 

vom  vierstimniigen  Chor  vorgetragen  wurden ,  wirklich  zweistimmig 

und  gar  in  Imitationen  singen.  Er  laBt  in  sehr  aflectvollen  Situationcn 

die  Worte  mehrfach  wioderholcn.  Als  das  Volk  den  Barrabas  fordert, 

mofi  der  Chor  das  Wort  »<Burrabam«  sechsmal  in  syncopirten,  leiden- 

sehaftliehen  Khythmen  ausstoBen :  als  es  zum  zweiten  Male  ruft  <>LnN 

ihn  kreuzigenc.  theiltsich  der  Chor  in  zwei  Gruppen,  die  tiefereu'Stim- 
mcn  rufen  es  den  hbheren  nach.  daun  vereinigen  sie  sich.  Wahreud 

im  ubrigen  Viorstimmigkeit  hcrrscht,  ist  hier  sechsstimmigcr  Satz  an- 

gcwendct.  Ahnliches  tindct  sich  an  denselbenStcllen  bei  Schultz.  Den 

SchluB  der  Passion  pflegtc  ein  kurzer  Dankgesang  zn  machen,  auch 

Gratiarum  actio  genannt.  wie  man  denn  iiberhaupt  —  eiu  Kcimzci- 

chen  des  altkirchlichen  Ursprungs  —  selbst  die  lateinischen  Pcrsonen- 

bezeichnungen  atwil/a,  scrvm,  Pilatiuxor,  Ultra,  ccnturio  oder  mile*) 

in  diesen  Passionsmusiken  fast  bestSndig  beibchalten  hat.  Die  Worte 

der  Danksagnng  waren  :  « Dank  sei  unserm  Hcrra  Jesu  Christo  .  der 

mis  crlbset  hat  durch  sein  Leiden  von  der  IIbllc«.  Wenngleich  man 

sie  in  cutsprechender  Kttrzc  componirte,  so  war  hier  doch  Gelegeu- 

10)  Die  Walthersehe  Passion  habe  ich  nicht  selbst  gesehen.  In  ihr  soil 

auch  die  Person  des  llohenpriesters  im  Discant  sinpen  >s.  Eitner  a.  a.  0.  S.  01,; 

inir  schcint  hier  ein  Versehen  vorzuliejren. 
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licit  einer  rein  lyrischen  Empfindung  Ausdrnek  zu  gcben,  wa£  dami 

audi  zur  Entfaltung  reicherer  Touniittel  trieb.  Im  1 7.  Jahrhundert  gc- 

nligten  oft  jene  schliehten  Worte  fllr  die  Innigkeit  und  Lcbcudigkcit 

der  Empfindung  nicht  mehr.  Man  findet  an  ihrer  Statt  Strophen  vod 

Kirchenliedern  in  motettenartiger  Composition,  wie  bei  Schtttz.  auch 

wohl  freie  Dichtung  in  Liedform  componirt,  wie  in  sehr  ansprechen- 

der  Weise  bei  Schultz.  Entsprechend  dem  BeschiuB  wurde  der  An- 

fang  ebenfalls  durch  einen  betracbtenden  Chor  gemacbt.  Hier  dien- 

ten  als  Text  nur  die  anktindigenden  Worte  »Das  Leiden  unser* 

Herren  Jesu  Christi,  wie  uns  das  besehreibet  der  heilige  Evangelist", 

oder  »Das  Leiden «  (auch  »das  bittere  Leiden «  .  und  Sterbcn  unsers 

Herren  Jesu  Christi  nacli  dem  heiligen  Evangelisten  <•  oder  iihnlich. 

Durch  den  Chorgesang  sollte  die  Bcdeutsamkcit  der  Ankttndigung 

ausgedrilckt  werdeu.  Durchaus  feststehcud  waraber  die  EinfUhrung 

eines  Chore  weder  am  Anfang  noch  am  SchluB :  es  kam  auch  vor. 

wie  in  der  Leipziger  Martha  uspassion  bei  Vopelius,  daB  im  cinstim- 

migen  Choralton  begonnen  und  geendigt  wurde. 

Wenn  Uberhaupt  die  Musik  hcrbeigezogen  wurde.  urn  den  Cultus 

der  Passionswoche  zu  schmtlcken  und  die  ihu  bediugenden  Ereig- 

nisse  ans  dem  Leben  Christi  in  ihrem  Spiegel  aufzufangen,  so  konute 

ihr  diese  Fonn  nicht  mehr  genttgen.  sobald  sicb  die  Musik  zu  ihrcr 

vollen  Kraft  entfaltet  hatte.  Neben  der  alteu  choralischen  Passion 

entstanden  daher  schon  wiihrend  des  Heginnw  der  Bltttheperiode  des 

mehretimmigen  Gesanges  Compositionen  der  lateinischen  Passions- 

texte,  die  durchweg  im  figuralen  Stile  und  motettenartig  gehalteu 

waren.  Auch  diese  Gattung  wurde  von  deu  protestantischen  Ton- 

setzern  mit  Auweudung  des  verdeutschteu  Bibelwortes  gepflegt.  Die 

al teste  mir  bekannte  deutsche  Passionsmusik  der  Art  ist  von  Johanu 

Machold  und  1 593 zu  Erfurt  herausgekommeu. 1 1  In  der  Vorrede  weist 

der  Componist  auf  eine  Passion  Joachims  von  Burck  bin.  die  »vor  etli- 

chcn  Jahren«  entstanden  sei  und  ihm  als  Muster  gedient  babe:  dem- 

nach  wird  auch  sic  eine  motetteuartige  Musik  gewesen  sein.  ,2)  iMa- 

11)  Auf  der  kimiglichen  und  UniVersitats-Bibliothek  zu  Konigsbcrg.  Sic 

1st  flinfatiminig,  dem  Kimigsberger  Exemplar  fehlt  jedoch  die  Altstimmc. 

12)  Walther ,  Lexicon  S.  119,  filhrt  eine  deutsche  Passiou  Burcks  hd,  <be 

1550  zu  Erfurt  gedruekt  sei.  Da  Burck  1540  oder  1541  geborcn  ist,  kauu  die*c 

Augabe  nicht  richtig  sein.   Schreibt  man  statt  1560  aber  1590,  so  patit  das 
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chold  hat.  was  Burck  nicht  gethan  hatte,  die  Erziihl  ung  des  Matthiius 

coniponirt,  und  lebte  der  Hoffnung.  man  werde  zuwcileu  niit  der  sei- 

nigen  abwechscln  und  » nicht  stets  auf  einer  Saite  geigen«.  Es  geht 

hieraus  hervor,  daB  solche  Passionsmusiken  cbenso  wie  die  Choral- 

passionen  im  Cultus  ihren  festen  Platz  hatten.  Den  Anfang  hildet, 

wie  in  den  Choral-Passionen ,  der  ankiindigende  Chor,  am  Schlusse 

steht  ein  liedartiger  Satz  itber  die  Worte :  » 0  Jesu  Christe ,  Got- 

tes  Sohn ,  Wir  bitten  dich  in  deinem  Thron ,  LaB  uns  das  bittrc 

Leiden  dein  Zu  Trust  und  Heil  geschehen  sein«.  Hoheren  Kunst- 

werth  kaun  man  dem  sclilicht  und  anspruchslos  auftretenden  Werke 

nicht  beimessen,  wohl  dagegeu  einer  sechsstimmigen  Johanues-Pas- 

8ion  gleicher  Gattung  von  Christoph  Demantius,  welebe  1631  zu  Frei- 

berg in  Sachsen  herauskam.  n  Aucb  sie  beginnt  mit  dcuauklindigen- 

den  Worten  » Hbret  das  Leiden  unsers  Herrn  Jesu  Christi  ans  dem 

F.vangelisten  Jobannes«.  und  liiBt  bieraus  deutlich  erkenneu,  daB 

Demantius  nicht  etwa  nur  eine  Composition  des  Evangeliums  im  all- 

gemeinen,  sondern  gradezu  eine  musikalische  Umgestaltung  der 

alten  Choral-Passion  beabsichtigte :  auch  die  Uberschrift  » mit  sechs 

Stinimeu  aufs  neue  coniponirt «  giebt  dieses  kund.  Breiterc  motetten- 

hafte  Ausfiibrungeu  venvebrte  natllrlich  die  Fttlle  des  Tcxtes,  in  den 

erzahleudeu  Partien  wird  rasch  fortgesehritteu ,  die  Heden  der  Per- 

sooen  hebeu  sicb  durch  dramatiseh  bewcgte  Tonreiben  hervor,  zu 

welchen  auch  Wort-  und  Satz-Wiederholungen  statt  linden ;  Einzel- 

gesang  ist  indessen  ganz  ausgeschlosseu :  die  Personen  werden  (lurch 

kleinere  Stimmen-Gruppen,  in  welche  sich  die  gesammte  Chormasse 

tbeilt.  angedeutet.  Den  SchluB  macht  audi  bier  wieder  eine  allge- 

meine  Betrachtung  mit  den  auf  Job.  19.35  Bezug  nehmendcn  VVor- 

teu  »Wir  glauben,  liebcr  Herr,  mehre  unsern  Glauben.  Amen. « 

Eg  existirt  eine  lateininchc  achtstimmige  Johannes-Passion  von  GaV- 

lus  aus  dem  Jahre  15S7  14  :  sie  ist  in  der  uamlichen  Weise  comjM)- 

Jahr  auf  die  von  Machold  erwahnte  Musik.  Eine  Passion  Burcks  soil  sich  auf 

iler  Rathsbibliothek  zu  Lobau  befindou;  toh  habe  niich  vorgeblich  boinuhf.  sie 

vuu  dort  v.u  erlangeu. 

13)  Befindlieh  auf  dor  Kirchenbibliothek  zu  Pirna  Leidcr  fehlt  die  Baas- 
Stiinuae. 

14  Secundum  Unmix  Mu&ici  operis  Author?  Jacobo  Hand  I.  Prague,  Anno 

MDLXXXVII.  Ein  Exemplar  auf  der  Universitiits-Bibliothek  zu  Konigsbertf. 

Vrgl.  Wiuterfeld,  Johannes  Gabrieli  und  sein  Zeitalter.  Zweiter  Theil,  S.  204 f. 
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nirt  nnd  die  Betrachtung  der  Werke  von  Machold  and  Demantius 

flllirt  wie  von  selbst  zu  ihr  ̂ urlick.  Hie  bietet  den  StofT  in  drei  Ab- 

schnitte  gegliedert  dar,  dasselbe  thut  die  Passion  des  Demantius  nnd 

/war  finden  die  Eintheilungen  ziemlicb  genau  an  den  gleichen  Stel- 

len  statt :  der  erste  Theil  schlieBt  bier  mit  den  Worten  Christi  »Wa- 

rum  sehlagst  du  mich «,  der  zweitc  beginnt  mit  CbriBti  Hinfllhrung 

vor  Caiphas  nnd  endigt  mit  den  Worten  der  Hohenpriester  »Wir  ha- 

ben  keinen  Konig  denn  den  Kaiser«,  der  dritte  enthalt  Christi  Kreu- 

zigung  und  Tod.  Bemerkt  man  nun,  daB  auch  Macholds  Passion  drei- 

tlieilig  ist ,  und  so\\eit  bei  der  Versehiedenheit  des  Evangelium- 

Textes  dieses  angeht,  an  ungefabr  denselben  Stellen  seine  Tbeile  ab- 

schlieBt,  so  erscbeint  die  Annahme  begrtlndet.  daB  bierin  eine  durch 

die  Praxis  bergestellte  festere  Form  vorliegt,  und  sind  der  bekannten 

deutschen  Passionen  in  Motettenform  einstweilen  aueli  nur  wenige, 

so  dttrfen  wir  doeb  scblieBen.  daB  die  Gattung  zeitweilig  eifrigergc- 

pflegt  wurde.  Demantius  Passion  beweist.  daB  dieses  keincswegs 

nur  im  16.  Jabrhundert  gestbah.  Es  ist  die  erste  Art  die  Leidens- 

gcscbicbte  durch  die  gesammten  Mittel  der  damaligen  Tonkunst 

zu  bewaltigen.  Sie  hat  als  solehe  ein  bedeutendes  gesebichtlicbes 

Interesse  sowohl  im  Hinblick  auf  die  spatere  Kircbenmusik  als  auf 

das  Oratorium. 

Als  Mittelbildungen  zwisehen  der  choralischen  und  der  motet- 

tenartigen  Passion  sind  diejenigen  Compositionen  anzusehen,  in  wel- 

chcu  die  Erziiblung  des  Evangelisten  und  auch  wohl  die  Reden 

Christi  im  Choralton  recitirt  werden .  wahrend  alles  librige  mebr- 

stimmig  gesctzt  ist.  Aueb  diese  Form,  welcbe  unter  den  katbolischen 

Tonmeistern  z.  B.  Orlando  Lasso  und  Jakob  Kcincr  angewendet 

haben,  ist  von  protestantischen  Componisten  naebgeabmt.  Es  gehOrt 

hierher  die  bekannte  Passionsmusik  von  Bartholomlius  Gese  aus  dem 

Jahre  1588. ,5} 

Drei  Formen  also  lagen  vor,  als  von  Italien  aus  die  concertirende 

Kirebenmusik  in  Deutschland  Eingang  land.  Hire  Elemente  lassen 

sich  in  den  Wcrkeu  von  llcinrich  Schlitz,  des  groBten  protestantisch- 
deutschen  Musikers  des  17.  Jahrhuuderts  leicht  wieder  erkenuen. 

15)  Horau8^c^eben  von  Frana  Comraer,  Mwsica  sacra  Baud  VI,  S.  nsff. 
Berlin,  Trautwcin. 
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Dessen  »Sieben  Worte  Christi  am  Kreuz«  behandeln  frcilieh  nttr 

einen  Ausscbuitt  der  Leidensgeschiehte .  man  mtiB  das  Werk  aber 

•loch  zur  Gattung  der  Passionen  rechnen.  •*)  Es  hat  von  der  cbora- 

lischen  Passion  die  einstimmige  Recitation  des  Evangelisten  und  der 

redend  eingeftthrten  Personen ,  von  der  motettenartigen  Passion  da- 

gegen  die  zweimalige  Anwendung  des  vierstimmigen  Gesanges  zn 

erzahlenden  Worten.  Es  theilt  mit  den  Passionsmnsiken  Ulteren  Zu- 

schnittes  auch  die  betracbtenden  Chore  am  Anfang  und  Ende.  DaB 

«liese  sich  liber  besonderen,  sinnreieh  ausgewUhlten  Textcn  anfbauen. 

ist  wenigstens  hinsichtlicb  des  SchluBchorcs  nichts  neues,  wie  die 

obigen  Auseinandersetzungen  beweisen :  hier  ist  zu  diesem  Zwecke 

das  protestantische  Kirchenlied  »Da  Jesus  an  dem  Kreuze  stand « 

mit  je  einer  Strophe  fllr  Anfangs-  and  SchluBebor  benutzt,  doch  ohne 

Berilcksichtiguug  der  zugehorigen  Melodie  nurals  angemessenc  Dicfa- 

tang.  Nen  dagegen  erseheint,  and  zwar  durch  den  concertirenden 

Stil  bedingt.  die  Instrumentalbegleitung  and  die  nach  dem  crsten, 

eowie  vor  dem  letzten  Chore  ertouenden  stimmungsvollen  lustru- 

mentalsinfonien ,  neu  auch ,  und  zwar  durch  die  dramarische  Musik 

hewirkt.  die  Beseitigung  des  Choraltons  und  (lessen  Ersetzung  durch 

das  gcgen  1000  erfundenc  Kecitativ.  Es  war  diesem  Werke,  wel- 

ches demnach  sehr  verschicdene  Elemente  zu  einer  neuen  Form 

vereinigt.  schon  ein  wenn  auch  nicht  dem  Stoffe  so  doch  der  kiinst- 

lerisehen  Behandluug  nach  ahiiliehes  voraufgcgaugen.  In  der  »> Hi- 

storic der  froh lichen  und  siegreichen  Auferstehung  unsers  cinigcn 

Erlogers  und  Seligmachers  Jesu  Christi«  1023  ist  fllr  den  Evangc- 

listen  noch  der  Choralton  beibelialtcn ,  obgleicli  derselbe  schon  cine 

merkliche  Neigung  zeigt,  in  die  Weise  der  neu  erfondcuen  Mouodie 

liintiherzugehen.  Anfangs-  und  SchluBebor  sind  nach  alter  Art,  des- 

fcleichen  eiu  dramatischer  Chor  derJunger,  derGesang  der  Personen 

int  znm  Theil  mehrstimmig  ohne  dramarische  Veranlassung.  wie  in 

den  motettenartigen  Passionen .  wahrend  die  Generalbassbegleitung 

dem  Boden  der  neuen  Kunst  entsprossen  ist. 

Nur  fllr  den  ersten  Blick  scheinen  Schlitzeus  vier  Passionen  sich 

noch  ganz  in  der  alten  liturgischen  Form  zu  bewegen.  Der  Evange- 

list recitirt,  bei  den  Kcdcn  gewisser  Personen  odor  Personen  Me hr- 

161  In  Sthnmen  auf  dor  Biltliothck  zu  Cassel. 
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heiten  fallen  bcsondcre  Sanger  cin.  betrachtende  ChOre  umschlieBeu 

<la«  Gauze,  Instrunientalbegleitung  fehlt.  Aberbei  geuauerer  Prttfung 

crgiebt  sich.  daB  in  der  Matthauspassion  wenigstens  die  Eiuzelsanger 

sic h  nicht  tnehr  des  Choraltones  sondern  thatsiichlich  schon  des  neuen 

Kecitativs  bedienen,  nnd  daB  nurauBerlich  die  aite  Sehreibweise  noch 

beibehalten  int.  Dem  Choraltone  ist  ein  sehr  gcringes  MaB  melodi- 

Rchcr  Hewegung  eigen.  nur  am  Beginn  und  SchluB  eines  Kolons 

pflegen  einige  melodische  Schritte  geniaeht  zu  werden ,  diese  beste- 

hen  auH  wenigen  immer  wiedcrkehrenden  Fornielu,  die  Kedeschlusse 

(inden  fast  ausnahinsloB  auf  dem  Gruudtone  oder  der  Quinte  statt . 

In  den  zu  recitirenden  l'artien  der  Matthauspassion  bemerkt  man  eine 

uuausgesetzte .  mannigfaltige  melodische  Bcwcgung,  welche  fast 

eine  Generalbassbcgleitung  zu  fordern  nchcint,  und  der  eben  nur 

noch  einige  an  den  Cboraltou  erinnernde  Wendungen  eingeniischt 

sind.  Nicbt  mebr  die  gleicbmaBige  kircblicbe  Rube ,  sondern  eine 

lebendige  personliche  Empfindung  beherrscht  sic.  Das  zcigt  sich 

aueh  in  den  beim  Choralgesange  gUnzlich  ungebrUucblicben  Wort- 

und  Satzwiederbolungen.  !So  z.  B.  singt  Judas: 

IB 

Wag  wollt  ihr     mir    go  -  ben,  was   wollt  ilir    uiir    ge  -  beu  f 

ich,  ich  will  Ihn  each  ver  -  ra  -  then 

Oder: 

Welchen    ich  kils-sen  wit -de,    tier,  der  it»t.    den       grei    -  fet. 

In  der  Lueas-  und  Johaniicspassion  findet  sich  ehenfnlls  das  unter 

der  Cboralmaske  verstecktc  moderue  lieeitativ .  doeb  ist  es  merklich 

altertbilmlicber  gefarbt,  wiihrend  in  der  Marcus  -  Passion  die  alte 

Cliuralweise  in  ibrer  gauze u  Einfaeblieit  beibehalten  ist.  Matthiius- 

uud  Johannespassiun  weiseu  aucb  nicbt  mebr  die  Ublicbe  Tonart 

auf:  erstere  steht  in  der  transponirten  doriscben.  letzterc  in  der  phry- 

giBchen.  Sieht  man  von  dem  Sologesange  auf  die  dramatiscben  Chore, 

so  macht  sich  bier  eine  Lebbaftigkeit  und  Scharfe  des  Ausdrueks 
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bemerkbar.  wie  eie  eben  nur  (lurch  die  Entwickluug  der  concertiren- 

den  Musik  mdglich  gemacht  war.  In  der  Marcuspassion.  wclche  an 

loidenschaftlichen  Chbren  am  reiehsten  ist.  contrastirt  mit  diescn 

seltsam  die  eintOnige  Psalmodie  den  Einzelgesanges ,  in  den  andern 

Werken  und  am  vollkommensten  in  der  Matthiiuspassion  ist  der  Ge- 

gensatz  du/ch  die  Verlebendigung  des  alten  Choralgesanges  zur 

neueren  Monodie  ausgeglichen.  Aueh  die  betraebtenden  Chore  am 

Anfang  und  Ende  zeigen  jene  freiere  und  klihuere  Art  der  Stimmcn- 

fllhrung,  welche  durcb  den  eoucertirenden  Stil  herbeigeflihrt  wurde. 

An  der  Anfangsstclle  sind  in  alien  vier  Passioneu  die  ankiindigeudeu 

Worte  componirt.  Die  Ublieben  Danksagungsworte  linden  sich  aber 

nur  am  SchluB  der  Marcnspassion.  welche  aueh  hicrdurch  sich  euger 

an  die  alte  Form  ansehlieBt.  Fitr  die  andern  hat  sich  Schiitz  Kir- 

chenliedstrophcn  gew&hlt.  fUr  die  Matthiiuspassion  die  letzte  Strophe 

von  »Ach  wir  anuen  SUnder«,  flir  diejeiiige  naeh  Lucas  die  neunte 

Strophe  von  »Da  Jesus  an  dem  Krcuze  stund«  mit  etwas  abgeander- 

tem  Text ,  fUr  die  Johannespassion  die  letzte  Strophe  von  »Christus 

der  uns  selig  macht«.  Den  Zweck  einer  engeren  Auknilpfung  an 

den  Gemeindegesang  verfolgte  SchUtz  abcrhiennit  nichtoder  kaum. 

Nur  in  dem  letzten  dieser  drei  Fiille  hat  cr  die  Choralmclodic  bo- 

nutzt  nnd  motettenartig  durchgearbeitct ;  die  andern  Texte  hat  er 

mit  einer  ganz  frei  erfundonen  Musik  versehen .  wie  wir  ahnliches 

aueh  in  den  »Sieben  Worten«  und  andern  seiner  Werkc  linden.  Die 

geistlichen  Lieder  boten  auBer  dem  Hibclwort  damals  immer  noch 

die  brauchbarste  Pocsie  flir  deutsche  Kireheumusik :  aber  schon 

SchUtzens  Streben  richtete  sich  darauf,  die  madrigalische  Dichtung 

der  Italiiiner  in  Deutsehland  eiuzuflihren  und  mit  groBcr  Freude  be- 

willkommnete  er  Caspar  Zieglers  erste  dahiu  geheudc  Vcrsuche  17)  In 

diesen  Passionen  ist  eine  eigenthumliche  Mischung  von  alt  und  neu, 

doch  das  neue  iiberwiegt  und  dieses  war,  wie  Schiitz  68  vcrstand. 

nicht  kirchlich.  sondcrn  theils  gcistlich .  theils  wcltlich:  es  war  das 

Oratorium. 

Im  wciteren  Verlaufe  des  17.  Jahrhunderts  geht  nun  die  musi- 

kalische  Umbildung  der  deutschen  Passion  der  allmahligen  Veriin- 

demng  der  gesammtcn  protestantischen  Kirchenmusik  dnrch  ihre 

17)  S.  Band  1.  S.  101. 
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verschiedenen  Phasen  fortw&hrend  parallel.  Der  recitirende  Gesang 

behiilt  den  arioscn  Charakter,  den  er  bei  SchUtz  hat,  im  wesentlichen 

bei :  audi  in  den  Kirehcncantaten  his  uni  1700  kommt  ja  da8  eigent- 

liehe  Hecitativ  noch  nicht  vor.  Die  Instrumentalbegleitung  wird 

8tehend,  beschcidcne  Versuche  sie  selbstfindiger  zu  gestalten  wcr- 

den  bemerkbar,  an  passenden  Stellen  treten  kurzc  Sinfonien  ein. 

In  den  Choren,  die  mit  Vorliebe  ftinfstimmig  gesetzt  werden,  herrecht 

dasselbe  schwiichliche  and  engbrllstige  Wesen.  das  wir  bei  den  Can- 

taten  za  constatiren  batten :  viel  Hoinophonie,  bier  and  da  knrze  Imi- 

tationen .  kleine  Abschnitte ,  hiiafige  Kitornelle.  Die  bezeichnende 

Fonn  dieser  Zeit  int  die  geistliche  Arie :  sie  tritt  jetzt  auch  in  die 

Passioncn  ein.  Icb  finde  sie  nnter  ihreni  Namen  zuerst  angewandt 

in  ciner  Lucas -Passion  des  Ltineburger  Cantors  Funcke  vom  Jahre 

1683 ,s).  Eine  Kudolstiidter  Passionsharmonie  von  1088.  die  aber 

nur  etwas  schon  lUnger  gebrauchliches  fixirt,  ist  init  mebrstrophigen 

Alien  schon  schr  reich  versehen 1SV  Das  gleichzeitige  Aaftreten 

derselben  Erscbeinung  an  zwei  ziemlich  weit  von  einander  entfern- 

ten  Orten  gestattet  den  SchluB.  daB  die  Sitte,  geistlicbe  Arien  in  die 

Passionsmusik  einznlegen.  schon  seit  geraumer  Zeit  verbreitet  war. 

Zu  den  Arien  darf  auch  das  » Danksagungs-Licdchen  fllr  das  bittre 

Leiden  Jesu  Christi «  gerechnet  werden ,  welches  den  UcschluB  der 

Matthiius-Passion  des  Johannes  Sebastiani  aus  deui  Jahre  1 072  bil- 

det  2").  Denn  wenngleich  die  Uratiurum  actio  in  liedartiger  Form 

liingst  nichts  neues  mehr  war,  so  f'ehlte  ihr  frUber  doch  die  der  Arie 

eigentliHmliche  Instrumentalbegleituug.  AuBerdem  Bind  in  Sebasti- 

auis  Werk  »>zu  Erweckung  mehrer  Devotion*  eine  Anzabl  Chorale 

cingelegt.  Hie  solleu  ebensowohl  wie  das  Danklicd  bis  auf  seine 

letzte  Strophe  nur  von  eincr  Singstimmc,  dem  Discant.  zur  Beglei- 

tung  von  vier  »tiefen  Violen«  und  Gencralbass,  also  auf  Arienweise 

gcsungcn  werden.  Dies  ist  eine  neue  Erscbeinung  in  der  Entwick- 

• 

IS)  Textbuch  derselben  :iuf  der  Hibliothek  des  Gymnasium  Johanneum  zu 
Liineburg. 

Text  auf  der  fiirstlichen  Hibliothek  zu  Somlersliauseu.  Auf  dem  Titel 

heiCt  es  ■  Wie  solclie  die  II.  Marter  Woche  durch  vou  Tag  zu  Tage  pflegt  w«- 
sicirt  zu  werden. 

20]  Bin  Exemplar  dieses  seit  Winterfelds  Forsrliunnen  wieder  viel  tfenatm- 

ten  Werkes  bewahrt  die  k0ni*l.  Bibliothek  zu  KoVitfsberg. 
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lung  der  deutschen  Passionsmusiken.  Man  hat  sich  bisher  beguttgt 

sie  nur  zu  constatiren  anstatt  zu  crklRren.  Wir  mlissen  daher  eincn 

Augenblick  bei  ihr  verweilen.  Die  Weise,  wie  Sebastiaui  den  Chora) 

in  seiner  Passion  verwendet,  kann  selbstverstandheh  nicht  das  anfang- 

liche  gewesen  sein.  Sie  setzt  bereits  eine  Phase  der  Entwicklung 

voraus,  in  welcber  die  bier  als  Arien  bebandelten  ChorUle  von  der 

ganzen  Gemeinde  gesungen  warden,  wie  solches  das  Wesen  dersel- 

ben  ursprllnglieh  fordert.  Eine  derartige  Theilnahnie  der  Gemeinde 

hat  bei  der  alten  choralischen  Passion  in  der  That  stattgefuuden. 

DaB  die  Gemeinde  vor  der  Passion  und  mit  AnschluB  an  sic  auch 

nach  derselben  ein  Lied  sang ,  war  schon  durcli  die  Ordnung  des 

Gottesdicnstes  gegeben,  denn  die  Absingung  der  Passion  in  der 

Charwoehe  stand  ja  an  Stclle  der  sonntaglichen  Evangelicnloction. 

Aber  hiermit  begnligte  man  sich  nicht  Weil  die  Absingung  lange 

dauertc.  wurden  urn  die  Theilnahnie  der  Gemeinde  frisch  zu  erhalten 

und  die  crbaulicbe  Wirkung  zu  erhbhen  an  passcnden  Stclleu  Huhe- 

punkte  gemacht,  an  welcbcn  die  versanimelte  Christenhcit  mit  einem 

bezuglichen  Liede  eintrat.  Wir  haben  hicrfilr  Zcugnisse,  deren 

Werth  dadnrch.  daB  sie  aim  Bitterer  Zeit  als  die  Sebastianisehe 

Passion  stammen,  eher  erhtiht  als  vermindert  wird.  Denn  was  sieli 

unter  den  rcvolutionaren  Bewegungen  des  beginnenden  18.  Jahrhun- 

derts.  welche  alle  cchte  Kirchenmusik  zu  vernichten  drohtcn.  kriif- 

tig  erhalten  konnte,  ruhte  gewiB  auf  altem  erprobtem  Fundamente. 

In  einem  1709  zu  Merscburg  erschieneuen  Passionsbllchlein21)  sind 

die  Erzahlungen  der  Leidensgeschichte  nach  den  vier  Evangelisten 

in  der  Form  abgedrnckt,  wie  man  sie  damals  zu  Merseburg  noch 

auffUhrtc.  Man  sieht  sogleich,  daB  es  in  der  alten  choralischen  Form 

geschah,  man  kiinntc  auch  sagen  in  der  altesten,  denn  die  Danksa- 

gnng  am  Schlusse  fell  It  und  der  nor  bei  der  MatthHuspassion  ange- 

brachte  Introitus  »Hiirct  das  Leiden «  wird  nicht  vom  Chor  gesungcn. 

sondcrn  vom  Evangelisten  choraliter  recitirt. 2t)  Arien  sind  giinzlieb 

21)  » Auserlesene  |  Passions-  ]  Gesange,  |  wie  auch  Die  Historic  vom  bin-  1 

tigen  Leiden  und  Stcrhen  |  unscrs  licylandcs  C'hristi  JEsu,  und  wie  solehe 
von  deiu  Clior,  j  nach  dein  MATTH.EO,  MARCO,  LUCA  und  JOUANNE,  \ 

abgesungen  wird. «  Merscburg.  ITO'l.  Auf  der  griiflichen  Bihliothck  zur  Wer- 
nigerode. 

22,  Ebenso  wie  in  der  Lcipziger  MatthHuspassion  bei  Vopelius. 
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ausgesehlossen,  nicht  so  Chorale.  Dicse  aber  finden  sich  nicht  mit 

abgedruekt.  sondern  es  wird  durch  cine  eingcklammerte  Angabe  des 

Anfangs  der  Strophen  and  meistens  aueh  der  Sette  ini  Passionsbuche 

anf  sie  verwiesen  mit  den  Worten  >»Hier  wird  gesnngen  aus  deui 

Liede«  u.  s.  w.  Gcwohnlich  sind  68  eine  oder  einige  Strophen  des 

Stockmannsehen  nJeflli  1/ciden.  Pein  and  Tod«.  in  welchem  bekannt- 

lieh  die  gesammte  Passionsgesehichte  versificirt  i»t:  mit  ihnen  be- 

glcitete  die  C.emcinde  den  Vcrlanf  der  ganzen  Handlung.  Es  wer- 

den  aber  aneh  andre  fttaf-  sechs-.  sicben-  nnd  zehn-strophige  Lie- 

der  gelegentlich  angemerkt.  welche  vollstiindig  gesungen  werden 

sollen.  gegen  SehluB  der  .Johannespassion  ist  gar  das  einundzwan- 

zig  Strophen  zahlende  Lied  »Nnn  giebt  mein  Jesus  gute  Nacht«  vor- 

gewihrieben.  AuBer  diesen  Choriilen  findet  man  dann  noeh  an  gc- 

wissen  Stcllen  eine  oder  zwei  Liedstrophen  volletandig  hingedruekt : 

vermuthlich  sollte  diese  der  Abwechslnng  halber  der  Chor  allein 

vortragen.  Auch  von  andrer  Seite  wird  eine  derartige  Theilnahme 

der  Gemeinde  bezeugt.  Bei  der  erstmaligen  Anffllhrung  einer  ma- 

drigalischen  Passionsmusik  in  einer  Stadt  Saehsens  sang  ein  Theil 

der  Anwesenden  den  ersten  Choral  ganz  rnhig  und  andachtig  mit, 

war  aber  hernach  sehr  unangenehm  verwundert,  da  es  so  ganz  anders 

kam.  als  sie  cs  gewohnt  waren.23)  Sebastiani  selbst  gab  1686  ein 

Biichlein  lieraus  .>Kurzc  Naehrieht.  wie  die  Passion  ...  in  einer 

rceitirenden  Harmonie  abgehandelt  und  nebst  den  darin  bcfindlichen 

Liedern  gesungen  wird  >.  aus  welehem  hervorgcht,  daB  er  es  der 

Gemeinde  freistellte  die  Lieder  mitznsingen.  '**)  Und  aueh  als  die 
Passion  sieh  musikalisch  reicher  und  reieher  gestaltete .  hiclt  man 

bier  und  dort  noeh  an  der  Sitte  test  und  lieB  bei  den  Choralen  die 

Gemeinde  einsrimmen.  2&1  Aber  je  mehr  die  geistliehe  Arie  ein- 

drang.  desto  mehr  muBte  man  hiervon  abkommen.  Sebastiani  steht 

sehon  auf  der  Griinze.  Seine  Chorale  Bind  freilieh  sammtlieh  alteren 

2:i,  Gerber,  Historic  der  Kirchen-Ceremonien  in  Sai-linen.  S.  284. 
24   Befindlieh  auf  der  kiinifflichen  Bibliotbek  zti  Kfmipd>erg. 

25]  (Jerber.  a.  a.  0.  S.  283  »Bishcr  aber  hat  man  gar  angofanfjen  die  Pas- 

sums-Historia.  die  sonst  ho  fcin  tie  simp  Hex  ft  plann,  schlocbt  und  andachtig  ab- 

gefttliigen  irurdo,  mit  rielerloy  Instrumonten  auf  das  klinstlichste  z.u  immeiren, 

und  bisweilen  ein  Uesptzgon  aus  einem  Passions-  Liede  ciuzumischen ,  da  die 

gantze  Geiudnde  mitsinget,  alsdenn  jrehen  die  Instrumonte  wieder  mit  Hauffen.« 
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Ureprungs,  aber  die  Art  wie  sie  vorgctragen  werden  Rollten.  ist  keine 

alt-choralmaBige  raehr.  Arienhaft  wnrde  jetzt  der  ganze  Choralge- 

sang;  die  neuen  Melodien.  die  in  reicher  Anzahl  und  hervorragcnder 

Schonheit  in  dieser  Periode  noch  geschaflen  warden,  waren  Arien, 

nnd  man  nahra  keinen  Anstand  auch  Chorale  wie  Paul  Gerhardts 

»Ein  Lammlein  geht  und  tragt  die  Schuld«  mit  der  altcn  Melodic 

oAn  Wasserflussen  Babylon «  ebenso  zu  ncnnen.2,ij  Wie  in  Sebasti- 

anis  Passion  finden  sich  auch  in  den  Kirchencantatcn  jencr  Zeit, 

z.  B.  denjenigen  Buxtehudes.  Chorale  fUr  eine  SopraiiBtimmc  mit 

Instrumentalbegleitung ,  hier  aber  in  einem  Zusammenhangc .  der 

den  Gedanken  an  eine  Mitwirkung  der  Gemeinde  viillig  aussehlieBt. 

DaB  dies  immcr  mehr  geschah.  war  naturgemaB.  denn  die  Arie 

drilckt  Einzelempfindung  ans.  So  sollen  endlich  in  Scebaobs  untcn 

genaucr  charakterisirter  Passion  gar  die  einzelnen  dramatischen 

Pereonen  Jesus,  Johannes,  die  Mutter  Gottes.  die  Braut  Christi  bald 

Recitative,  bald  Arien,  bald  Chorale  singen.  Unleugbar  nimnit  der 

Choral  im  letztcn  Vieilel  des  17.  Jahrhunderts  eincn  betrachtlichcn 

liaum  innerhalb  der  Passionsmusiken  cin.  Das  bewcist  aber  nicht 

etwa  eine  innigere  Theilnahme  der  Gemeinde  an  ihnen,  nicht  etwa 

cine  entschiedenere  Vcrschmelzung  derselben  mit  dem  Cnltus.  Im 

Gegentheil,  es  bezeugt  eben  so  wie  das  Aufkommen  der  Arie  selbst, 

welche  dem  Choral  seinen  breiten  Platz  in  den  Kirchenmusiken  bc- 

haupten  half,  eine  VerfHlchtigung  des  lebendigen  kirchlichen  Ge- 

meinsinnes.  Weisen.  in  die  man  frlihcr  begeistert  eingestimmt  hatte. 

HeB  man  sich  jetzt  vorsingen  und  bcgntlgte  sich  mit  der  blassen 

Nachempfindung.  Es  ist  dieselbe  Zeit,  ad  der  protestantische  Choral 

in  der  Orgelmusik  sich  die  Heimath  suchte ,  welche  er  im  Gesangc 

zu  verlieren  begann.  Wo  der  Choral  in  dicsen  Passionen  mehrstim- 

mig  gesetzt  ist,  zeigt  er  sich  in  der  denkbarst  einfachen  Form.  Wenn 

Eccard  nnd  Hassler  Chorale  »anf  den  contrapunctum  simplirema  setz- 

tcn  uud  die  Melodic  in  die  Obersrinmie  legten,  so  war  in  den  ubrigen 

Stimmen  doch  immer  noch  ausdrucksvolle  Bewegung  uud  kraftige. 

originelle  Harmoniebildnng  genug  vorhanden.  Jetzt  begnllgte  man 

sich  mit  der  schlichtesten  Stimmfllhrung  und  den  nachstliegendcn 

2(i  Iu  doiRudolstiidter  Passion  von  hiss  hciBt  es  am  Bc«inn  von  Actus  III . 

«  Zma  Anfangc  Paul  Gcrhards  Aria. « 
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Harmonies.  Hierbei  niag  anfanglich  noch  die  Nebeuabsicht  gewaltet 

liaben.  der  Gemcindc  das  Mitsingen  bequeiu  zu  niachen.  Aber  wie 

wenig  man  bald  beraacb  hicran  noch  dachte,  bcweisen  die  Partituren 

gowohl,  wie  die  gedruckten  Texte .  indem  die  Chorale  ebenso  wie 

die  Gesiinge  des  judiseheu  Volkes.  der  Jttnger,  der  Hohenpriester 

ganz  einfaeh  mit  Ohorm  bezeiehnet  werden.  Fttr  die  Passionen  gait 

in  der  Folge  genan  nnr  das.  was  fllr  die  Kircheneantaten  gait:  bei 

deren  Choriilen  fiel  es  keinem  Componisten  ein .  auf  die  Mitwirkung 

der  (iemeinde  zu  retleetiren ,  sie  werden  vielmehr  immer  in  einem 

entschiedenen  Gegensatze  zum  Gemeindegesang  gedacht. i7)  Dei- 

Choral  trat  nun  auch  an  Stelle  der  alten  ankttndigenden  und  danksa- 

genden  Worte.  oder  wenn  man  diese  piettttvoll  beibehielt,  so  gab  es 

meistens  einen  Choral  in  den  Kauf.  Fllr  die  Danksagung  wurde  die 

letzte  Strophe  des  Liedes  »Jesu  in  cines  Lebens  Lcheu«  (»Nun  wir 

danken  dir  von  Herzen<)  fast  allgemein  Ublich.  Zur  Einleitung 

wurde  naeh  freier  Wahl  irgend  ein  Passionslied  benntzt.  Die  Instru- 

mente  verstarken  den  Gesang  und  wagen  Rich  hochstens  mit  kleinen 

wenig  sagenden  Zwischenspielen  hervor.  Selten  findet  sich  einmal 

cine  Paraphrase  eines  Kirehenlieds  mit  freier  Composition ,  so  am 

Schlusse  einer  Matthiius -  Passion  von  J.  C.  Rothe  aus  dem  Jahre 

I697.2*i  Die  vollendetcste  aller  diescr  im  Stil  der  altereu  Kirchencan- 

tatc  gclialtenen  Passionen  ist  wohl  die  KuhnaiiBchc  nach  dem  Evan- 

gelisten  Marcus.  Sie  cntstand  zum  Charfreitag  1721  und  kam 

dcmnach  ungcfahr  zwanzig  .lahre  zu  split ,  wiiBte  sich  aber  trotzdem 

noch  den  Bcifall  der  Keuuer  zu  erwcrben  (g.  S.  166;.  Die  18  in  ihr 

cnthaltencn  Arien  sind  fllr  eine,  zwei.  drei  und  vier  Stimmen  gesetzt : 

sie  haben  siimmtlich  den  Zuschnitt  des  Strophenlicdes  und  mit  einer 

27)  In  dor  Vorrede  oincs  Jahrgangs  von  Cantateutcxten,  welche  unter  dem 

Titel  ■'Erbanliche  Uebereinstiuiuiuiitf  der  Sonn-  und  Kest-Tags-Evangolieu"  1606 

fllr  dir  Ilofcapclle  zu  (Jot ha  gedruckt  und  von  Witt  eomponirt  wurdeu  (auf  dor 

•,'riifliehen  Bibliothek  zu  Wernigerodo  und  die  vorzugswoiae  Chorale  und  Bi- 

bolspriicho  enthalten,  heiBt  es:  »»o  niUhig  ist  auch,  daG  diejenigcn,  so  mtuiri- 
ren,  sclbst  anditchtig  erwegon  was  sie  singen,  die  Zuhbrer  aber  nieht  nur  allein 

auf  die  lieblichc  Music,  sondorn  auch  voruemlich  auf  die  herrlichen  Matericn 

Arhtung  gebon  rn<">gon.« 
2\  Iui  Autograph  in  der  Bibliothek  der  fiirstlichen  Schloflcnpelle  zu  Son- 

dcr.-diniiBcn.  Der  Paraphrase  Jiegt  das  gewbhnliche  '-Nun  ich  danke  dir  von 
Uerzen«  zu  Grunde. 
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Ausnahme  Ritornelle.  Diesc  eine  Ausnahme  bildet  die  vierstimnrige 

Arie  »0  theures  Blut.  du  dienst  zum  Leben«,  an  welcher  die  Dalie 

Verwandtschaft  der  geistlichen  Arie  rait  dera  Choral,  wie  man  ihn 

clamals  sang,  reeht  evident  wird :  sie  hat  nichts.  was  sie  zur  Auf- 

nahme  unter  die  Gemeindelieder  weniger  geeignet  erscheinen  lieBe. 

als  z.  B.  das  Lied  i0  Traurigkeit.  o  Herzeleid«.  AuBer  den  IS  Alien 

konimen  20  Chorale  vor.  Der  letzte  von  ihnen  ist  der  eben  genannte 

»0  Traurigkeit- :  er  gehiirt  schon  eigentlich  nicht  raehr  zum  Werke 

selbst,  welches  mit  »<Nun  icli  danke  dir  von  Herzen«  endigt.  Kuhnau. 

der  mit  seiner  Marcuspassion  die  AuffHhrungen  von  figuralcn  Passio- 

nen  in  Leipzig  eroftnete,  hatte  offenbar  die  Absielit,  sie  in  enge  innere 

Verbindung  mit  den  dortigen  Cultusgebrauchen  zu  bringen,  nnd  im 

Charfreitags-Gottesdienst  hatte  ja  das  genannte  Lied  seinen  bestimm- 

ten  Platz  (s.  S.  103  .  Aus  demselben  Grunde  hat  er  uach  der  auf 

die  Worte  »Aber  .Jesus  sehrie  lant  unci  verschied«  folgenden  Alt-Arie 

das  Erce  quomodo  von  Gallns  eiiigelegt  —  ein  sinniger  Einfall,  den 

vor  ihm  niemand  gehabt  zu  haben  scheint :  ich  habe  wenigstens  diese 

Motette  in  keiner  andem  Passionsmnsik  verwenclet  gefunden. 

Mit  clem  Jahre  1 700  begann  die  Zeit.  wo  die  theatralische  Musik 

der  Italianer  in  immer  breiterem  Strome  in  die  Kirchenniume  ein- 

drang.  Unter  dem  Xamen  » theatralische  Musik «  verstehe  ich  hier 

das  italiiinische  Oratorium  mit  ,  welches  nunmehr  auBer  (lurch  die 

Stoffe  nnd  ein  paar  breitgewachsenc  Chore  sich  von  der  Oper  h(ich- 

stens  daclurch  unterschied,  daB  )>ei  ihm  die  Btthnenaufflihrung  nicht 

zur  stehenden  Gewohnheit  geworden  war.  DaB  die  Passionsge- 

schichte  einen  vortrefflichen  Stoff"  ftir  ein  nach  italianischem  Muster 

zugeschnittenes  deutsches  Oratorium  abgcben  mlisse.  lag  natllrlich 

auf  der  Hand.  Alsbald  machte  sich  denn  Ch.  F.  Hunold  ans  Werk 

nnd  dichtete  den  »blntigen  und  sterbenden  .Icsus«,  worin  nicht  nur 

der  recitirende  Evangelist,  sondern  libcrhaupt  das  Bibclwort  unci 

selbst  der  Choral  ganzlich  ansgemcrzt  wurclen  um  das  ganze  wie  ein 

italiHnisches  Oratorium  ans  cinem  Gusse  hinflieBen  zu  lassen.  Keiser 

setzte  das  Poem  in  Musik  und  in  der  Charwoche  1704  wurde  es  zu 

Hamburg  aufgellihrt.  Man  thut  aber  I'nrecht .  Hunold  als  Bahn- 
brecher  in  clieser  neuen  Hichtung  zu  bezeichncn.  Auch  hier  wurde 

auf  die  Passion  nur  eintaeh  Ubertragen  .  was  an  der  Kirchencantate 

zuvor  mit  gutem  Erfolge  erprobt  war.  Der  intellectuelle  I'rheber 
Si-itia.  J  s.  Racb.  II.  21 
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der  neuen  Form  ist  demnacfi  nieht  Hunold  sondern  Neunieister,  wel- 

cher  1 700  seinen  ereten  Jahrgang  madrigalischer  Cantatendichtungen 

herausgegeben  hatte.  Da  Hunold  em  groBer  Verehrer  Neumeisters 

war  und  1707  sogar  dessen  Collegium  poeticum  »Die  allerneueste 

Art  zur  reiuen  und  galanten  Poesie  zu  gelangen ><  cigenmachtiger 

Weisc  drucken  lieB21') ,  so  kann  kein  Zweifel  sein,  daB  er  ihn  hier 

einfach  naehahmte.  Neumeisters  erster  Jahrgang  und  auch  noch  der 

zweite.  170S  erschienene,  lassen  gleichfalls  Bibelwort  und  Choral 

beiseite  und  bewegen  sich  gUnzlich  nur  in  freier  Dichtuug.  Wir 

wipseu.  eiue  wie  scharle  Verurtheilung  dies  Verfahren  als  eine  Ent- 

weihung  der  Kirche  von  verschiedenen  Seiten  fand.  Derselbe  heftige 

Widersprueh  richtete  sich  auch  gegen  die  neue  Art  der  Passionen. 

aber  hier  wiedort  ohne  neuuenswerthen  Erfolg.  Es  ist  zwarrichtig. 

daB  neben  den  in  italiUnischer  Oratorienform  auftretenden  fortdauernd 

auch  viele  Passionstexte  componirt  wurden.  in  denen  der  recitirende 

Evangelist  und  das  Bibelwort  sowie  auch  die  Chorale  beibehalteu 

waren.  Aber  eiu  ZugestiindniB  an  die  Gegner  der  neuen  Fonn  dttrfte 

dieses  ini  allgemeinen  kaum  bedeuteu.  I  nter  den  Poeten  jener  Zeit 

gab  es  doch  nicht  allzu  viele.  welche  eiue  solche  Aufgabe  halbwegs 

genllgend  zu  losen  vennochten.  Der  Drang  nach  neuen  und  aber 

neuen  Passionscompositionen  war  ein  sehr  starker .  und  zum  Theit 

wurde  nur  aus  Bequeinlichkeit  in  der  iilteren  Form  weiter  componirt. 

Respect  vor  dem  Bibelwort  als  etwas  wllrdigerem  und  heiligem  war 

es  keinesfalls.  was  sich  seiner  ganzlicheu  VerdrHngnng  hindernd 

entgegeu  stellte.  Sonst  hatte  man  fltr  dasselbe  im  Einzelgesang  das 

traditionelle  Arioso  beibehalteu ,  wie  solches  in  der  Kirchencantate 

auch  wirklich  geschah.  Niemand  wird  behaupteu  wollen.  daB  die 

durchaus  weltliche.  ja  leichtfertige  Art.  wie  die  meisten  Componisten 

von  nun  ab  den  Evangelisten  die  inhaltsschwere  Leideusgeschichte 

recitatinseh  heruutersingen  liessen  .  ein  Oeflthl  fMr  die  Erhabenheit 

der  biblischen  Rede  verrathe.  Andererseits  aber  boten  Bibelwort  und 

Choral  ganz  unzweitelhafte  rein  musikalische  Vortheile.  Die  Rttek- 

sicht  auf  sie  hatte  Neumeister  bewogen  im  dritten  und  vierten  Jahr- 

gange  seiner  Cautaten  wieder  davon  Gebrauch  zu  uiachen .  und  es 

2!»  S.  Band  I.  S.  4fi^. 
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wilrde  diese  Mischung  von  Bibelwort .  Choral  und  freier  Dichtung 

nicht  von  nun  ab  unerschtttterliche  Norm  geworden  sein,  batten  nicht 

die  Musiker  darin  das  Forniideal  ihrer  Zeit  erkannt.  Im  Grunde 

aber  blieb  einstweilen  fttr  einen  jeden,  der  einen  Passionstext  verfer- 

tigte.  wenn  er  als  Dichter  etwas  bedeuten  wollte ,  das  italianische 

Oratorium  Vorbild.  Postels  Johannes-Passion,  welclie  Handel  com- 

ponirte.  steht  noch  anf  dem  Obergange,  wie  sie  denn  auch  keiues- 

falls  spater  als  Hunolds  Werk  und  wahrscheinlich  ein  oder  zwei 

Jahre  frUher  entstand. 30  Ganz  im  italianischen  Fahnvasser  segeln 

einige  Jahre  spater  Benjamin  Xeukirch  und  Johann  Ulrich  Kbnig. 

Neukirch  hat  in  seiuem  »Weinenden  Petrus  <■  nicht  eigentlich  die 

Passionsgeschichte .  sondern  gleichsam  nur  den  Keflex  derselben 

behandelt.  Petrus  und  Judas  Ischarioth  haben  sich  beide  an  Christo 

versUndigt.  Gewissensqualen  foltern  sie :  Judas  wird  durch  sie  zum 

Selbstmorde  getrieben.  Auch  den  Petrus  wollen  Belial  und  die  Hbl- 

lengeister  mit  Verzweiflung  umgarnen.  aber  der  trostende  Zuspruch 

des  Johannes  und  der  Maria  Magdalena  und  ihr  Hinweis  auf  Gottes 

unendliche  Liebe  giebt  ihm  endlich  neuen  Muth  zu  leiden,  zu  strei- 

ten  und  zu  siegen.  Der  »Weinende  Petrus «  ist  eigentlich  nichts  als 

eine  geistliche  Oper.  Er  zerflillt  sogar  in  drei  Acte  ■  »Abhandlungen«; 

wie  die  Opern.  wiihrend  die  Oratorien  nur  zwei  Abtheilungen  zu 

haben  pflegten:  jeder  Act  hat  wieder  verschiedene  Auftritte.  Auf 

scenische  Eindrtlcke  ist  Uberall  gerechnet,  so  heiBt  es  z.  B.  gleich 

am  Anfange  :  » Petrus  gehet  auf  einem  Sden  Platze  in  betrUbten  Ge- 

danken,  und  endlich  fdngt  er  an«.  oder  am  Schlusse  des  ersten 

Actes :  o  Petrus  gehet  betrUbt  auf  einer  Seite ,  und  Judas  voll  Ver- 

zweiflung  auf  der  andern  ab.«  AuBer  den  genanntcn  treten  noch  fol- 

gende  Personen  auf :  der  Jttnger  Philippus .  Zion ,  Belial  und  die 

allegorischen  Personen  Verzweiflung  und  Glaube.  Der  erste  Act 

schlieBt  mit  einem  Chor  der  Jllnger.  der  zweite  mit  einem  Chor  der 

hollischen  Geister .  der  dritte  mit  einem  Chor  der  Engel  und  From- 

men.  Sonst  cnthalt  das  Werk  Recitative,  Arien  und  ein  Duett. 

Chorale  fehlen.  alles  ist  freie  Dichtung.  Von  wem  dieser  Text  com- 

ponirt  wurde  und  ob  Uberhaupt.  weiB  ich  nicht :  auf  dem  Titel  steht 

:m  S.  Chry .binder.  Hiimh-1  I.  S. 
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•zur  Passions-Andacht".  u    Ulrich  nannte  seine  Dichtung  gradeza 

Oratorium  and  schniitckte  sie  auBerdem  durch  die  Bezeichnung 

»Thriinen  uuter  deni  Krauze  Jcsu«.  Wir  erfahren,  daB  dieser  Text 

von  Reiser  componirt  and  171 1  •  Montage,  Dienstags  und  Mittwochs 

znr  Vesper-Zeit  in  der  stillen  Woche  musikalisch  aufgcftlhrt*  wurde. 

Uen  Inhalt  bildet  die  wirkliche  Passionsgeschiehte.  Es  finden  sich 

Chorale  eingemischt.  znni  Theil  Kind  aueh  die  Wortc  der  biblischen 

Erziihlung  beibehaltcn,  freilich  inciuer  merkwtlrdigen  Verwendung. 

Sie  stehen  als  scenische  Notizen  zwischen  den  Gcsangstexten.  Nacb 

einer  Arie  der  Maria  Cleophas  ist  beispielsweise  in  Klammern  be- 

nierkt:  »>Die  abev  vorllbergiugeu,  lasterten  ihn«,  worauf  Maria  reei- 

tativisch  fortfahrt  urn  den  gcdruckten  Text  ihrer  Worte  bald  in  ahn- 

licher  Weise  unterbrechen  zu  lassen : 

Doch.  Himtuel,  kann  es  raoglich  sein 

Soli  anch  dem  Abschaum  argster  Erden 

Mein  Jesus  ein  (Jespiitte  werden? 
Und  der  Ubelthiiter  einer  lastert  ihn 

Kin  Ubelthiiter  selbst  fangt  an, 

Und  lastert  den.  so  niehts  gethan. 

Da  antwortet  ihm  der  andre. 

u.  8.  w. 

Die  Bemerkuugen  waren  fllr  diejenigen  bestimnit ,  wclche  wiihrend 

der  Auffuhrung  im  Textbuehe  nachlasen  und  sollten  die  feblende 

BtthnenaetioD  ergauzen:  diesen  untergeordneteu  Dienst  zu  leisten 

hielt  Ki'mig  das  Bibehvort  Air  gut  genug  ™,  Er  land  Naehfolger.  Ira 

M  Der  "Weinende  Petrus*  muD  IT  11  oder  spatesteus  1712  eutstaudeu 

sein,  da  im  dritten  Aete  auf  den  Kaiser  Joseph  1.  in  einer  Weise  angespielt 

wird,  ans  der  hervonreht ,  daC  dersclbe  kurz  vorher  gestorben  sein  muB.  Jo- 

seph I.  starb  im  Frlihjahr  171 1.  Gedruckt  erschien  die  Dichtung  erst  als  An- 

hang  zur  "Andaehts  Ubung  Zur  Kirchen  Music.  In  Cantaten .  Oden  und  | 

Arien.  Franckfurt  und  Leipzig,  1721. «  S.  befindlich  auf  der  griifliehen  Bi- 
bliothek  zu  Wernigerode  . 

.12  •  Theatralische ,  geistliehe ,  vermischte  und  galante  (Jedichte  von 

Ki'mig  -.  Hamburg  und  Leipzig,  171.1.  S.  307  if.  -Thraneu  Uuter  dem  Creutze 
JESU,  In  einem  ORATORIO  Montags,  Dienstags  und  Mittwochs  zur  Vesper- 

Zeit  In  der  stillen  Woche  Musicalisch  aufgcfuhrt.  M.DCC.XL*  Auf  der  Leip- 

ziger  Stadtbibliothek,  S<>c.  Tint.  s.  Nr.  37»>.  —  Winterfeld  erwiihnt  Ev.  K.  III. 

S.  <W  einen  >■  vernrtheilten  und  gekreuzigteus  Jesu«  Johanu  Ulrich  Kiiuigs,  <ler 

mit  Keisers  Musik  1714  in  Hamburg  aufgefiihrt  sei.  Diese  Dichtung  habe  ich 

nicht  gesehen. 
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Im  Jahre  1719  gab  Joachim  Beccau  eine  Passionsdichtung  naeh  den 

vier  Evangelisten  heraus.  in  weicher  alle  Vorgange  in  dieser  Weise 

zwischengedruckt  Bind.  Es  heiBt  da  z.  B. : 

Judas  zu  den  Schaarnt.  Der,  den  ich  wcrde  kiisseu, 

Der  ist's,  den  kiinnt  ihr  in  Fesseln  schlieBen. 
Jesus.    Wen  snchet  ihr? 

Die  Schaar.  Den,  der  sich  Jesiuu  nennet. 

Jesus.    Ich  bins,   nnd  sic  fielen  zn  Boden.l 

Oder: 

'Simon  Petrns  aber  stnnd  nnd  wiiruiete  sich  etc.; 
Erste  Magd.    Bist  dn  nicht  von  der  Schaar. 

Die  Jcsnm  Ilerr  nnd  Meister  nenneu-.' 
Fetrus.    Wie  sollt  ich  diesen  Menschen  keuuen? 

Auch  bei  Beccau  ist,  wie  ans  obigem  schon  bervorgeht.  alles  drama- 

tisirt.  Petrns ,  Jesus .  Maria .  Judas  singen  Arien :  dazwischen  be- 

wegter  Dialog  mit  Choren  aller  Art ;  auBerdem  lyrisch  betracbtende 

Gesange  der  Sulamith ,  die  oft  aber  auch  lebhaft  in  die  Haudluug 

und  zwischeu  die  AuBerungen  der  andern  hineinspricht.  Das  Sttiek 

begiunt  mit  einer  Canzonet t a  der  Jlinger  auf  das  Abendmabl  und 

schlieBt  mit  einem  Choral  der  Glanbigeu  >  0  bilf  .Christc,  Gnttes 

Sohn. « w]  In  der  Hauptsache  ttbcreinstiminend  ist  das  Passionsora- 

toriuni  von  Johann  Georg  Seebach ,  dem  Schwiegersohne  Erlebaebs, 

cingerichtet :  es  erschien  1714.  ,4  Die  Reden  der  handelndeu  Per- 

sonen  Bind  Umdichtungen  des  evangelischen  Textes,  die  Erziihluug 

ist  zum  Theil  wie  bei  Ulrich  und  Beccau  als  scenische  Notiz  beige- 

geben.  zum  Theil  wird  sie  als  bekannt  vorausgesetzt.  AuBerdem 

aber  singen  die  Personen  auch  frci  ertundene  Arien  und  —  als  ob 

das  ganz  gleich  ware  —  Chorale,  dereu  eine  groBe  Anzahl  sich  einge- 

streut  findet.  Die  Handlung  knlipft  an  die  Einsetzung  des  Abend- 

mahls  an:  mit  einem  arienhaften  Lobgesang  der  JUuger  auf  das- 

selbe  beginut  das  Oratorium,  wie  bei  Beccau. 

:W;  Beccau,  ZnlaCige  Verktlrtznng  mliDiger  Stnnden  Hamburg  1719. 

S.  s:<  fT.  »HeiIige  Fastenlnst  !  oder  das  Loyden  nnd  Sterbeu  misers  Herrn 

JEsn  Christi  |  uach  der  Historie  der  Vier  Evangelisten."  Konigl.  Offentliche 
Hibliothek  zn  Dresden.  Lit.  derm.  rec.  B.  34i». 

M  Johann  Georg  Seebaeh ,  Der  leidende  und  sterbende  JESVS  ...  Iu 

einem  ORATORIO  nnd  in  geistlichon  Liederu  zur  Erweeknug  heiliger  An- 
dacht  ans  Licht  gestellet.  Gotha  .  1714.  s.  Auf  der  graflichen  Bibliothek  zn 

Wernigerode. 
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Unverkennbar  standen  ttbrigens  Beccau  und  Seebach  unter  dem 

Einflusse  einer  alteren  Dichtung .  die  hier  mit  Absicht  zuletzt  ge- 

nannt  wird.  1712  vcrfcrtigtc  der  Hamburger  Rathsherr  Barthold 

Heinrich  Brookes  »Den  fur  die  SUndeu  der  Welt  gemarterten  und 

sterbenden  Jesus ,  aus  den  vier  Evangelisten  in  gebundener  Rede 

vorgestellt«,  eine  Musterdiehtnng  nach  dem  Urtheile  der  damaligen 

Zeit.  Keiser  setzte  sie  zuerst  in  Musik  und  fUhrtc  sie  sowohl  1712  als 

1 7 1 3  in  der  Charwoche  auf .  Ihm  folgten  Telemann  und  Handel  (1716), 

Mattheson  (17 IS) :  auch  von  Stiilzel  ist  eine  bcmerkenswerthe  Com- 

position des  bewunderten  Gedichtes  vorhanden 35) ,  endlich  blieb  ilir, 

wie  wir  gleich  seben  werden ,  sogar  Seb.  Bach  nicht  fern.  Was 

Brockes  als  Dichter  zu  leisten  vermoehte ,  hat  er  spHter  durch  sein 

wlrdisches  Vergntlgen  in  Gott«  gezeigt.  Der  Passionsdichtung  ist 

geschickte  Anordnung  und  musikalisches  Wesen  nicht  abzusprechen. 

Die  mit  grellen  Bildern  Uberladene  schwttlsrige  Sprache  aber,  durch 

welche  er  den  erhabenen  Gegenstand  sinnlich  ernicdrigte  ,  inachen 

das  Gedicht  ungenieBbar ,  so  sehr  auch  grade  der  letztere  Umstand 

die  Zeitgenossen  entzllckte.  Es  ist  langst  in  seinem  wahren  Wcrthe 

gewllrdigt 36)  und  ich  kann  mich  auf  diese  wenigen  Worte  beschran- 

ken.  Brockes  bckannte  sich  zu  der  freieu  oratorienhafte  Gestaltung 

des  Stoffes,  wie  sie  seit  einigen  Jahreu  beliebt  geworden  war,  wollte 

aber.  vielleicht  durch  die  Gegner  eingeschllchtert,  mit  der  alten  Sitte 

nicht  vollstiindig  brechen.  So  lieB  er  den  recirirenden  Evangelisten 

bestehen,  legte  ihm  aber  eine  Umdichtung  der  Bibclworte  in  den 

Mund  —  ein  vermittelndes  Verfahren,  das  keiner  von  beiden  Parteien 

genUgen  konnte.  Eine  einzige,  unten  zu  erwahnende  Ausnahme  ab- 

gerechnet,  fand  er  meines  Wissens  keinen  Nachahmer.  Die  Be- 

wunderung,  welche  man  der  Dichtung  zollte,  grtlndete  sich  auf 

andre  Eigenschaften  derselben.  Mehrfach  kam  es  vor,  daB  eine 

Auswahl  aus  den  Arientexten  in  biblische  Passionen  eingefllgt  wur- 

den:  eine  Marcus -Passion  Tclcmanns,  welche  vor  1729  componirt 

wurde,  enthalt  neben  den  Woiien  des  Evangeliums,  einer  Anzahl 

•»5  1m  Autograph  auf  der  kGnigl.  Bibliotbek  zu  Konigsberg.  StOlzel  hat 

sein  Werk  in  vier  Theile  zerlegt  ,  leider  fehlt  der  zweite  und  vierte  Theil. 

3ii.  Von  Winterfeld ,  Ev.  K.  III.  S.  12$  ff. ;  von  Chrysander.  Hiinde)  I, 
S.  42H  <r. 
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von  Choralen  und  einigen  Arien  eines  unbekannten  Dichters  sieben 

dalier  genoniiuene  Texte 3:) . 

Die  deutsche  Passion  war  dnrch  die  Einwirkuug  des  italiUm- 

schen  Oratoriums  zu  einem  sonderbaren  Amalgam  vcrsehiedenartig- 

ster  Bestandtheile  geworden.  Neben  dem  neuesten  stand  das  alteste. 

neben  dem  reieh  entwickelten  das  einfache ,  neben  dem  weltliehen 

das  kirchliche.  Die  Moglichkeit  mit  den  gesammten  Mitteln  hochge- 

steigerter  Kunst  zu  wirken,  die  Empfindung  von  den  entgegengesetz- 

testen  Seiten  aufzurUhren,  war  gegeben.  Aber  unter  einem  hoheren 

Gesichtspunktc  diese  elementare  Masse  zu  ordnen  und  zu  einigen 

hatte  noch  niemand  vcrmocht.  Selbst  Handel  nicht,  und  indem  er 

sparer  das  beste  aus  seiner  Passionsniusik  fllr  andre  Werke  benutzte, 

zeigte  er,  daB  er  sich  dessen  bewuBt  war.  Die  verlegenste  Bolle 

spielte  der  Choral.  Seine  poetisch-musikalische  Brauchbarkeit  un- 

terschiitzte  man  nicht.  Sehr  treffend  sagt  Seebach  in  der  Vorrede 

seines  Passiousoratoriums :  •>  ein  bekanntes  geistreiches  Lied  hat  in 

Wahrheit  keinegeringe  Wirkuug.  Es  machteinenreehtlebendig.  und 

erquicket  den  verborgenen  Menschen  des  Herzens  als  ein  starcken- 

der  Balsam.  Da  holet  unser  Glaube  gleichsam  einmal  A  them ,  die 

Liebe  wird  brlinstig,  und  unsere  Hoffnung  gerttth  in  eine  heilige 

Verwunderung  liber  Gottes  Herrlichkeit,  Gnade.  Erbarmung.  Lang- 

muth  und  Freundlichkeit.  Ja,  wofern  der  Choral  mit  des  Poeten 

seinen  Gedanken  wohl  zusammenhUnget ,  so  zwingen  oft  wolilge- 

setzte  Oratorien  und  Cantateu  Thriinen  und  Seut'zer  aus  dem  Herzen 
eines  Kiudes  (iottes,  vornehmlich  wenn  die  Musik  den  Worten  der 

Poesie  ein  rechtes  Gewicht  maehetM.  Aber  eben  dieses  letztere,  die 

musikalisehe  Behandlung  war  es.  was  den  Componisten  nicht  gelingen 

wollte.  Sic  batten  den  Choral  aus  der  vor  1 700  entstaudenen  Passi- 

ousform  llberkommen.  Die  schlichte  Art,  in  welcher  er  dort  auftrat, 

war  dem  Wesen  der  ihn  umgebendcn  Musikstllcke  angemessen.  Zu 

dem  bunten  und  leidenschaftlichen  Charakter  der  neucn  Passionsform 

palite  sie  nicht  mehr.  Weil  aber  die  Tonsetzer  aus  dem  Choral  nichts 

zu  machen  verstanden.  muBten  sie  ihn  wohl  lassen,  wie  sie  ihn  vor- 

gefunden  batten.  Stillestand  ist  KUckgang  und  man  erschrickt  tomi- 

:iT  Diese  Passion  ist  in  einer  1729  von  J.  P.  Hasse  gefertigten  Abaehrift 
in  nieinem  Hesitz. 
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licit  liber  das  immer  liederlicliere  Gewaud.  welches  die  edle  Gestalt 

des  Chorals  in  ilrren  Werkeu  zu  tragen  gezwungen  wird.  VerkUnnnerte 

so  das  kirchliche  Element,  welches  trotz  allem  in  der  neuern  Passions- 

form  nocfa  vorhandeu  war,  so  ging  es  mit  ihreu  oratorieuhaften  Bestaml- 

theilen  nicht  besser.  Weun  Scheibe  die  Kuhnausche  Marcus-Passion, 

die  ganz  and  gar  uoch  in  einer  iilteren  and  andersgearteten  Periode 

wurzelt.  ein  Oratoriuni  neunt.  so  zeigt  dieses.  daB  kaum  ein  Schat- 

ten  der  Yorstellung  von  dem.  worauf  es  beim  Oratorium  alleiu  an- 

kommeu  kaun.  bei  ihm  vorhanden  war.  Uud  doch  gehorte  er  immer 

noch  zu  den  einsichtsvollsten.  Der  Menge  ging  der  Begriff  des  Ora- 

torienhaften  alsbald  so  vollstandig  verloren.  daB  sie  zuui  Theil  nicbt 

einmal  den  Namen  der  Kunstform  inehr  verstaudeu.  Der  Graf  Hein- 

rich  XII.  von  UeuB  riehtete  zu  Schleitz  eine  Kirchenmusik  ein,  in  wel- 

eher  allsonntaglich  erst  ein  Choral  gesungcn .  dann  das  EvaugeliiHn 

[wahrsclieinlich  imCollectenton  verleseu.  dann  eine  Arie  vorgetragen 

und  endlich  wieder  mit  eiuem  Choral  abgeschlossen  wurde.  Die 

Sammlung  der  zu  diesem  Zwecke  gedruckteu  Texte  nannte  er  Ora- 

torium3S.  Gottfried  Behrndt  gab  1731  eine  Sammlung  von  geistli- 

chen  Dichtungcn  heraus .  .die  aber  theilweise  schou  viel  frtther  ver- 

fafit  waren .  »sogenannte  Oratorien«  wie  es  auf  dem  Titel  heiBt. 

Diese  »sogenanntcn  Oratorien«  sind  ganz  einfache  Kirchencautaten 

iu  Neumeisters  Art.  Die  Einheitsfonn  bildet  Behrndt  nicht  Orato- 

rium oder  italiiinisch  Oratorio,  sondern  Oratorie :  er  bringt  also  das 

Wort  mit  orator,  dem  Hedner  oder  Prediger.  in  Zusammcnhang. 

38j  ORATORIUM  Welches ,  ;  nach  Anleituug  derer  Sonu- und  Fest- 

tiigigen  Evangelieu,  |  zu  Erweckung  einer  Christlichen  Audacht,  |  aufgeftlhrt 

wird  j  In  der  SehlolK'apellc    zu  Schleitz.   Schleitz.  «.  a.  Auf  der  griifliihen 
Bibliothek  zu  Wernigcrode. 

3t*  Gottfried  Behrndt,  '/Alt.  Lnsat. ,  Poetische  Sonn-  uud  Fest-Taga-  Be- 
trachtuugen  Uher  die  verordneteu  Evangelieu  durch  dim  gautze  Jahr.  |  Iu  so 

genandteu  Oratorien  ;  hestehend.  Magdeburg.  1731,  Auf  der  gruflichen  Bi- 

bliothek zu  Wernigcrode.  —  Zur  Erkliirung  des  ohgcnnuutcu  MiGvcrstandnis- 
ses  mag  ilbrigens  auch  der  Uinstand  uoch  erwithnt  werden  ,  daB  oratorienhafte 

Werke  in  jener  Zeit  nicht  selten  bei  den  rejrehnitBigeu  Gymnasial-Redeacten 

durch  den  Schiilerchor  aufgefiihrt  warden.  So  z.  B.  eine  Dichtung  und  Com- 

position Constantiu  Bellenuanus  "Die  himmiischeu  Heerschaaren«  1T2G  im 

Gymnasium  zu  Gottingcn  s.  Marpurg,  Kritische  Briefe  liber  die  Tonkun^t. 

Dritter  Band,  S.  13  .  Von  iihulichen  Auffilhruugen  berichtet  Heilaud.  Pro- 

grainui  des  Gymnasiums  zu  Weijuar.  iv»s.  S.  H>  f. 
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Die  Passion  muBte  demnach  mit  Nothweudigkeit  iu  die  religiose 

Cantate  auslaafen.  wenngleieh  sie  eiuige  auBerliche  Genieiusam- 

keiteu  mit  der  alteren.  echteren  Form  noch  langere  Weile  festhielt. 

"DerTod  Jesu«  vou  Kamler  and  Grauu,  eiu  Werk  welches,  1 75<> 

geschrieben.  fttr  die  protestantischen  Chart'reitagsinusiken  der  zwei- 
ten  Halite  des  IS.  Jahrhunderts  schlechthin  maBgebend  wurde.  ist 

eine  solche  Cantate.  Die  Clioriile  in  ihr.  anverstandene  Zeicben 

einer  frliberen  Zeit.  konnen  wohl  nocb  erbaulicb  anregen.  kirehliche 

Bedeutung  baben  sie  niebt  mebr.  I7">9  tnbrte  Doles  in  derThomas- 

kircbe  zu  Leipzig  eine  trei  uacb  Hamlcr  gearbeitete  Passion  aut": 

ich  vermuthe  sogar.  daB  einige  Stiicke  der  Grauuscben  Mnsik  leib- 

haftig  in  derselben  vorgekommen  Bind.49]  1766  wurden  die  uralten 

Choralpassioneif  in  Leipzig  ftir  immer  eingestellt.  und  mit  Reebt. 

Wo  Grauns  Kunst  zu  herrscben  anting .  mnBte  das  VerstiindniB  fur 

sie  bis  auf  die  letzte  Spar  geschwanden  sein. 

In  der  altkircblicben  Passionsform  steekte  vou  ihrem  Aubeginn 

ein  entwicklmigsfjihiger  dramatiscber  Keim.  Im  Mittelalter  entstan- 

den  aus  ihr  die  Passionsscbauspiele.  obne  daB  da  ram  sie  selbst  in 

ibrer  Einfacbheit  za  existiren  aufgehbrt  hiitte.  Die  Evangelienlec- 

tionen  mit  vertbeilten  Hollen.  and  zwar  nicbt  nnr  die  der  Passions- 

gescbichte.  liberdaaerten  den  Verfall,  welehen  die  sogenannten  My- 

sterien  vom  10.  Jahrbandert  an  za  erieben  hatten .  and  baben  das 

ibrige  beigetragen,  diese  soweit  es  uuter  gHnzlich  veraudcrteu  Yer- 

hiiltnisseu  mOglich  war.  za  einer  zweiteu  Bluthe  zu  bringen.  DaB 

der  dramatisch-masikalische  Stil  der  Italianer  des  17.  Jahrbunderts 

nicbt  aaBer  Zasammeuhang  mit  ibnen  blieb ,  macbt  der  lateiniscbe 

Text  der  Oratorien  Carissimis  and  mebr  noch  der  iu  denselbeu  auf- 

tretende  Histurieus  klar.  Was  im  17.  Jahrhandert  iu  Deutschlaud 

Ubnliches  versacht  wurde .  braacbt  in  dieser  Beziebung  nicht  als 

Nachahmnng  der  Italianer  angesehen  za  werden.  Bekauntlich  wur- 

den die  italiiinischen  Oratorien  nicbt  selten  scenisch  aafgefUbrt. 

Lange  aber  bevor  es  liberhaupt  ein  italiauisches  Oratoriam  gab.  exi- 

stirten  in  Deutscblaud  Auffiihrungen  der  Passion  mit  Action  in  der 

40  Text  zur  Passionsmusik  nach  Auleitung  der  hiblischen  Gesebichte  in 

der  Thoniaskirche  zu  Leipzig  ha  Jahre  1T.V.I  aufeefiihrt.  Leipzig,  Gedruckt 

bey  J.  G.  J.  Breitkopf.  Auf  der  grSflichen  Bibliothek  zu  Wernigerode. 
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Kirche.  Ich  meine  natiirlich  nicht  die  mittelalterlichen  Passions- 

schauspiele ,  welche  anflinglich  auch  einen  liturgischen  Zweck  hat- 

ten  und  in  der  Kirche  dargestellt  wurden,  bis  sie  sich  als  selbstandige 

Kunstorganismen  aus  derselben  loslOsten  und  nun  freilich  rasch  ver- 

weltliehten  und  ausarteten,  sondern  dieeinfachen  Evangelienlectionen 

mit  vertheilten  Rollen.  DaB  dramatische  AuffUhrungen  derselben 

nacli  der  Reformation  in  protestantischen  Gegenden  stattgefunden 

haben.  ist  eine  erst  vor  kurzem  bekannt  gewordene  Thatsache.  Zu 

Zittau  ereignete  sieh  auf  Sonntag  Judica  1571  eine  solche  Aufflih- 

rung.  Die  Composition  war  von  einem  gewissen  Paurbach  und  exi- 

Btirte  sehon  langere  Zeit :  bereits  zehn  Jahre  zuvor  liatte  Christoph 

Bornmann ,  Weinschenk  im  Freiberger  Keller  zu  Dresden ,  sie  der 

Johanneskirehe  zu  Zittau  zum  Geschenk  gemacht.  Unweit  des  Altars 

war  eine  Biihne  errichtet,  als  agirende  Personen  traten  die  drei 

untersten  Schulcollegen  und  zwei  Discantisten  auf41;  Es  wird  nicht 

gesagt ,  ob  die  AuffUhrung  w&hrend  des  Gottesdienstes  oder  nach 

demselben  vor  sich  ging.  Hierauf  kommt  aber  nicht  viel  an.  Die 

Wichtigkeit  der  Saehe  beruht  darin .  daB  offenbar  die  Empfindung 

filr  den  Zusammenhang  der  alten  dramatisirten  Evangelienlectionen 

mit  den  Passionsschauspielen  noch  fortbestand.  Denn  nur  wenn  man 

dieses  voraussetzt,  wird  ein  solches  Unterfangen  erklilrlich.  Weil 

die  geistlicheu  Volksschauspiele  des  16.  und  17.  Jahrhunderts  fllr 

die  Entwicklung  der  dramatischen  Kunst  in  Deutschland  von  nur 

geringer  Bedeutung  sind ,  hat  man  ihnen  mit  Ausnahme  des  Ober- 

ammergauer  Passionsspieles  keine  sonderliche  Aufmerksamkeit  ge- 

schenkt.  Fttr  das  voile  VerstilndniB  der  deutschen  Passionsmusiken 

und  vervvandten  Kunstformen  ist  ihre  Berlicksichtigung  aber  doch 

unerlaBlich ,  ebenso  wie  auch  die  Anfange  der  deutschen  Oper  in 

eine  gewisse  Beziehung  zu  ihnen  unzweifelhaft  gebraclit  werden 

mtlssen. 42  In  Thllringen .  Obersachsen.  Schlesien  waren  wiihrend 

des  17.  Jahrhunderts  die  geistlicheu  Volksschauspiele.  wenn  ihrGe- 

deihen  auch  durch  das  .Schuldrama  eingeengt  wurde.  doch  noch  all- 

41;  Reinhold  Zullner.  Das  deutsche  Kircheulied  in  der  Oberlausitz.  Dres- 
den, Burdach.  1ST1.  S.  31  f. 

42  Dies  hat  Chrysander  richtig  erkanut,  s.  dessen  Handel  I,  S.  7*.  Desgl. 

Weinhold,  Weihnacht-Spiele  und  Lieder.  S.  290. 
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gemein  beliebt.  Man  respectirte  sie  nicht  nur  als  ehrwllrdige  Anti- 

quitaten  und  lieB  sie  als  solche  fortbestehen ,  Bonders  bildete  sie 

auch  jetzt  noch  den  Zeitbedttrfnissen  gemaB  weiter.  Eine  Christ- 

Comodie  aus  Thnringen  [Arnstadt  ,  die  mir  in  einer  um  1700  gefer- 

tigten  Handschrift  vorliegt,  trHgt  zwar  die  den  meisten  volksthum- 

lichen  Weihnachtspielen  gemeinsamen  Grundztlge.  verrath  sich  aber 

in  Sprache ,  Versbau  und  Musik  als  eine  neue  Bearbeitung  allbe- 

kannter  Motive,  welche  kaum  viel  frtther  als  1 7oo  stattgefunden 

haben  kann,  nnd  die  doch  ihre  volksthumliche  Haltung  anf  das 

deutlichste  dadurch  zu  erkennen  giebt ,  daB  zwei  Banern  und  zwei 

Hirten  darin  im  thtlringischen  Dialect  reden. 4 ■\  Ebenso  liegt  in  dem 

Zuckinantler  Passionsspiel  eine  dem  17.  Jahrhundert  gehbrige  Uber- 

arbeitung  eines  alteren  Werkes  vor:  auBer  an  der  Sprache  sieht 

man  dieses  aufs  deutlichste  auch  an  der  Musik:  sieben  Arien, 

welche  sich  ganz  in  den  um  die  Mitte  des  Jahrhunderts  gebrauch- 

lichen  Ausdnicksforraen  bewegen.41  Was  die  Passionsmusiken  und 

verwandten  Knnstformen  zur  Zeit  ihrer  hochsten  Bltlthe  aus  den 

gleichzeitigen  geistlichen  Volksschauspielen  sich  aneigneten  waren 

freilich  weniger  die  speciell  dramatischen  Elemente,  als  gewisse  all- 

gemeine  volksthlimliche  Anschauungen.  Zur  Entwicklung  einer 

neuen  dramatischen  Poesie  war  eine  Zeit  ungeeignet.  in  welcher  der 

rein  mnsikalische  Productionsdrang  alle  andern  Kunstbestrebungen 

Uberfluthete  und  niederhielt ;  was  von  Keimen  einer  solchen  vorhanden 

war,  konnte  einstweilcn  nur  in  HUndels  Oratorien  nnd  Bachs  Kirchen- 

musiken  zu  Kunstformen  von  hbchster  Schbnheit  aufgehen ,  muBte 

sich  also  den  AusschluB  scenischer  Darstellung  und  eine  starke  Ver- 

allgemeinerung  ins  Lyrische  gefallen  lassen.  Aber  das  VerhaltniB. 

in  welchem  die  Mysterien  des  Mittelalters  zum  Volksleben  standen, 

ist,  wenn  man  die  inzwischen  in  den  KUnsten  erfolgten  VerHnderun- 

gen  und  Fortschritte  berlicksichrigt,  im  allgemeinen  ziemlich  gleich 

mit  demjenigen.  welches  zwischen  dem  Volksleben  nnd  den  Passions- 

musiken im  17.  nnd  18.  Jahrhunderte  herrschte.  Hier  wie  dort  der 

4.J  Ministerialbibliothek  zu  .Sondershausen.  Saimuelbaud  E  hthlioth.  Trti- 

ber.  A  9€*.« 

44]  Zuckinantler  Passimsspiel  herausgejreben  nnd  erliiutert  von  Anton 

Peter.  Troppau  isr.s  un(i  m«9. 
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ofl'enliegeude  Zusanmienbaug  mit  der  Kircbe:  als  bauptsUcblicbe, 

beziehimgsweise  alleinige  Quelle  t'iir  den  poetiscben  Stofl'  das  Lebeu 
Cbristi :  die  Auffiibrungen  nur  an  bestiinmten  Kircbeiifesteu.  Hier 

wie  dort  zu  den  liturgiscben.  streng  kircblichen  Bestandtheileu  stiir- 

kere  and  stiirkere  Beiiniscbungen  von  weltlicben  Elementen :  wie  in 

den  MyKterien  erst  nur  deutsehe  Erliiuterungen  nebeu  deni  lateini- 

seben  Bibel-  und  Kircbenwort .  dann  aber  mebr  und  inchr  selbstau- 

dige  Dicbtung  und  endlicb  vollstandige  Erstickung  des  Kireblicben 

und  Verwcltlicbung  zu  benierken  ist,  so  stellt  sicb  in  den  Passious- 

musiken  ueben  die  Evangeliums-Worte  zuerst  gleicbsam  erlauterad 

das  Gemeindelied .  sodann  als  erste  freikunstleriscbe  Zuthat  die 

gcistlicbe  Arie.  darauf  inuner  mebre  und  iimner  reicbere  Formen  nio- 

derner  Kunst.  I)is  die  kirchlieben  Elemente  nur  nocb  als  storend  cm- 

pfunden  und  mogliebst  beseitigt  werdeu.  Aber  dadurch  unterscbeidet 

sieh  der  jiiugere  Entwieklungsgaug  von  demiilteren.  daB  sicb  jetzt  cine 

Personlicbkeit  fand.  die  es  verstand  ini  richtigen  Augenblicke  Kireb- 

liclies  und  Weltliehes  auf  einen  gemeiusainen  Ausdruck  zu  briugen. 

die  das  Kirebliche  in  seiner  vollen  Macbt  vviedcr  zur  Geltuug  brachte, 

obue  desbalb  die  Fiille.  den  Glanz  und  den  Reichtbum  des  Weltlieben 

irgeudwie  zu  bceintracbtigen.  Wenn  obeu  gesagt  wurde .  daB  vom 

17.  Jahrhundert  an  die  Entwieklung  der  deutsebcn  Passioncn  der 

Entwickluug  der  protestantiscben  Kircbenmusik  parallel  gegangen 

ist.  so  gilt  dies  aucbfiir  Bacb.  Der  musikaliscbe  Stil  seiner  Passions- 

inusiken  ist  kein  anderer.  als  der  seiner  Kirchencantaten.  Dieser  aber 

war  ein  neuer.  ana  der  Orgelkunst  und  dem  Cboral  hervorgegange- 

ner ,  daber  wabrhaft  kircblicber ,  in  welcbem  zugleich  sammtliche 

damalige  Musikfomien  ibre  Liiuterung  und  Erneueraug  gefundeu  bat- 

ten. Indem  er  ihu  auf  die  Passion  Ubertrug,  vollzog  er  die  Einigung 

und  uatUrlicbe  Versebiuelznng  all  der  disparaten  Elemente.  welche 

in  it  der  Zeit  unter  dieseni  Titel  zusaraniengeschUttet  wareu.  Der  Stil 

war  zugleicb  im  eminenten  Sinne  ein  deutscber.  denn  wenn  irgend 

etwas.  so  war  die  Orgelmusik  des  17.  und  18.  Jahrbundcrts  und  das 

protestantisch-geistliche  Volkslied  ein  nationales  ErzeugniB.  So  stebt 

es  denn  ini  innigen  leicht  verstandlicben  Zusammenbange.  wenn  Ein- 

wirkungen  der  deutsehen  geistlicbeu  Scbauspiele  auf  die  Passionsmu- 

siken  und  verwandten  Fonncn  cigcntlicb  auch  nur  bei  Bach  deutlicb 

hervortreten.  Je  mebr  seine  Zeitgenossen  der  italianischen  Oper  und 
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dem  italiiinisehen  Oratorium  nachgingen,  desto  fremder  inuBte  ihnen 

das  Yolksthttmliche  werden.  Bach  verschloB  sich  keiueswegs  den  An- 

regnngen  auslHndischer  Kuust ,  aber  er  lieB  sich  von  ihnen  nicht  be- 

meistcrn.  Wovon  er  Uberall  ausging.  was  ihn  liberall  leitetete  warcn 

speeiell  deutsche  Kunstanschauungen.  DaB  diese  eine  so  uubesieg- 

hare  Macht  Uber  ihn  besaBen,  ist  eine  unverkennbare  Folge  seiner  alt- 

kiinstlerischeu  Herknuft,  nnd  hier  tritt  es  wieder  einmal  zu  Tage, 

wtlch  eine  durchgreifende  Bedentung  tilr  das  VerstandniB  seiner 

kiinstlerischen  Persimlichkeit  die  richtige  Wttrdigung  seiner  Vorfeh- 

ren  hat.  Nur  wer  sich  anf  eine  mehrals  hundertjiihrige  im  unausge- 

setzten.  aussehlieBlichen  Verkehr  mit  dem  Leben  des  Volkes  gegrlin- 

dete  uud  gefestigte  Tradition  stUtzen  konnte  und  sich  daher  mit  dem 

Empfinden,  Thnn  nnd  Denken  des  Volkes  auf  das  innigste  verwach- 

>*en  fdhlen  muBte,  konnte  in  der  Zeit  allgemeiner  Verwalschung  und 

an  einer  so  ganzlich  haltlos  gewordeneu  Kunstfonn ,  wie  der  deut- 

*eheu  Passion,  am  Beginu  des  18.  Jahrhunderts  den  deutschen 

Oeist  wieder  zu  Ehren  und  znr  Herrschaft  bringeu.  Bachs  Pas- 

sionen und  ttbrige  gleichgestaltete  Werke  sind  eine  Erneuerung  der 

raittelalterlichen  geistlichen  Schauspicle  aus  deren  bester  Periode 

auf  einer  nnvergleichlich  hbheren  Kunststufe.  man  konnte  auch  sa- 

gen.  sie  seien  die  endliche  Vollendung  derselben.  Wie  sie  sich  in 

den  Anschauungen  der  Volksschaus])iele  bewegen .  wird  hernacli 

im  einzelnen  aufgezeigt  werden.  Ihnen  den  Namen  Oratorium  zu 

geben  hat  Bacli  sich  bei  den  Passionen  wenigstens  gehtitet.  Seine 

far  Weihnachten .  Osteru  und  Himmelfahrt  bestimmteu  derartigen 

Werke  haben  allerdings  diese  Bezeichnung  erhalten :  es  war  eben 

daraals  keine  andre  und  treffendere  im  Gebrauch.  Ich  werdc  mir 

im  folgenden  erlauben,  fttr  die  Passionen  Bachs  sowie  fitr  sein 

Weihnachts-,  Oster- und  Himmelfahrts  -  Oratorium  die  zusammen- 

fassende  Bencnnung  »Mysterien«  wieder  in  Anwendung  zu  bringen. 

Nach  der  Angabe  des  Mizlerschen  Nekrologs  »v  hat  Bach  flint 

Passionsmusiken  hinterlassen.  Wir  dttrfen  diese  aus  bester  Quelle 

stammende  Nachricht  um  so  weniger  bezweifeln ,  als  die  Zahl  mit 

derjenigen  der  Cantaten- Jahrgange  s.  S.  170  stimmt.  Die  Jahr- 

jrange  vertheilten  nach  des  Vatcr  Tode  Friedcmann  und  Emanuel 

IV  8.  I6S. 
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Bach  unter  sich  *•]  und  werden  die  Passioneu  in  sie  einbegriHen 

haben.  Emanuel  besaB  die  Originalpartituren  der  Matthaus-  und 

Johannes-Passion.  Er  hlltete  sie  treulich ,  und  sie  existiren  heute 

noch.  Die  Originalmauuscripte  der  andern  drei  kamen  deninach 

in  die  Hiiude  des  zerfahrenen.  raehr  und  mehr  verwildernden  Frie- 

demann.  Sie  wurden  verschleudert  und  zwei  derselben  sind  giinz- 

lich  verloren  gegangen.  Eine  Lucas-Passion,  welche  in  Bachs  Hand- 
schrift  erhalteu  ist.  konute  die  dritte  seiu.  Ob  aber  diese  wirklich 

eine  Bachsche  Composition  sei,  war  eine  bisher  ungeliiste  Frage. 

Ich  hotfe  sie  ihrer  LOsung  urn  ein  Theil  niiher  bringen  zu  konnen. 

habe  jedoch  zuvor  eiuiges  Uber  die  beiden  verloren  gegangeneu  Pas- 

sionen  zu  sagen. 

Am  Chartreitage  1731  wurde  in  der  Thomaskirche  eine  Pas- 

sionsmusik  nach  dem  Evangelisten  Marcus  aufgefilhrt:  Picander, 

welcher  zum  Jahre  1729  fUr  Bach  die  MatthUuspassion  gedichtet 

hatte,  war  der  Verfertiger  auch  dieses  Testes  gewesen.  Er  zer- 

faTlt  in  zwei  Theile .  von  denen  der  erste  vor.  der  andre  nach  der 

Prcdigt  gesungen  werden  solltc.  AuBer  der  das  14.  und  15.  Capitel 

des  Evangeliums  umfassenden  recitativischen  Erzahlung.  in  wel- 

cher zwtilf  dramatische  Chore  eingeschlossen  sind.  enthalt  die  Dich- 

tung  eiuen  lyrischen  Aufaugs-  und  SchluBchor.  sechs  Arien  und 
sechzehn  Chorale.  DaB.  wenn  Picander  einen  Passionstext  fUr  die 

Thomaskirche  dichtete.  wenu  derselbe  gedruckt  und  auch  wirklich 

zur  Musik  benutzt  wurde .  nur  Bach  die  Musik  dazu  gesetzt  haben 

kann .  ist  bei  Bachs  amtlicher  Stelluug  und  seinem  VerhiiltniB  zu 

Picander  nahezu  selbstverstaudlich.  Zur  GewiBheit  erhoben  wird 

die  Sadie  durch  die  Ubereiustimmung .  welche  zwischen  dcm  Text 

des  Einleitungs-  und  SehluBchores .  sowie  der  zweiten .  ersten  und 

vierten  Arie .  und  den  entsprecheuden  Chbren  und  den  drei  Arien 

der  Trauerode  auf  die  Konigin  Christiane  Eberhardine  1 727  besteht. 

Wenngleich  der  Gedaukeninhalt  dort  ein  andrer  ist.  so  herrscht  doch 

hinsichtlich  des  metrischeu  Baues  eine  GleiehmiiBigkeit.  die  es  un- 

4«  Forkel.  s.  «l. 

47  Er  findet  sich  im  dritten  Theil  seiner  Gedichte  S.  4!».  ff.  mit  der  Cber- 

sehrift :  »  TEXTE  Zur  P&QUms-Mnstc  nneh  dem  Evangelisten  Marco  am  Char- 

Fr.'ytage  1731. « 
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zweifelbaft  macht.  daB  Picander  seine  Texte  der  bereits  vorhande- 

nen  Bachschen  Musik  anpaBte.  Ganz  besonders  augenfrfllig  tritt 

dieses  hervor  bei  den  drei  letzten  Zeilen  des  SchluBcbors. 4S  Pican- 

der hat  bier  seine  zu  Ubnlichen  Zwecken  h&ufig  in  Anspruche  ge- 

nommene  Gewandtheit  in  lOblicbster  Weise  bethiitigt.  Vollig  ver- 

loren  gegangen  ist  deinnach  die  Marcuspassion  wenigstens  nach  ihreni 

musikalischen  Inbalte  nicht.  Flinf  lyriscbe  BtUcke  derselben  sind  in 

and  mit  der  Trauerode  erhalten,  eiu  dllrftiger  Ersatz  freilich  flir  das 

ganze  an  Recitativen.  dramatischen  Ckoren  und  Choralen  reicbe  Werk . 

AuBerdem  besteht  aber  noch  eine  dritte  bisber  uubekannte 

Passion  Pieanders.  der  Zeitfolge  nacb  die  erste,  da  sie  zum  Cbarfrei- 

tag  1725  gedichtet  \vurde.4!'j  Ibr  gait  eine  oben  gemacbte  Bemer- 

knng:  sie  ist  ganz  nacb  dem  Brockesschen  Vorbilde  zugeschnitteu 

und  hierin  steht  Picander  nieines  Wissens  allein  da.  Das  erzablende 

Bibehvort  ist  in  madrigalische  Form  gebracbt  und  soil  von  deui 

Evangelisten  reeitirt  werden.  Als  biblische  Personen  werden  drama- 

tisch  eingefUbrt  Jobannes.  Petrus.  Jesus.  Maria.  Docb  uur  Petrus 

bat  eine  etwas  griiBere  Partie:  Jesus  ist  verbaltniBmiiBig  am  kiirg- 

licbsten  bedacbt.  von  all  den  wicbtigen  und  ergreifendeu  Moineuteu, 

in  denen  ihn  die  evangeliscbe  Erzablung  darstellt.  ist  kauin  einer 

wtirdig  ausgenutzt.  Audi  der  gereimte  Bericbt  des  Evangelisten  gebt 

liber  die  bedeutendsten  Yorgange  mit  unbegreiflicher  Oberfliiclilieli- 

keit  himveg,  und  bat  z.  B.  fllr  die  Ereignisse  zwiscbeu  dem  Ein- 

greifeu  des  Petrus  am  Olberg  und  seiner  Verleugnung  im  Hofe  des 

Hohenpriesters  nur  die  uicbtssagenden  Zeilen  »Und  Jesus  giug  ge- 

lassen  fort  Und  kam  zum  Hohenpriester  Caipba«.  Dramatiscbe  Cbiire 

feblen  ganz.  dagegeu  nebmen  die  lyriscben  Betracbtuugen  der  Alle- 

gorien  Ziou  und  Seele  eiuen  breiten  Raum  ein.   CborSle  sind  nur 

48;  Da«  VerliiiltniC  zwisehen  Trauerode  und  Marcuspassion  zuerst  erkaunt 

zu  haben  ist  eines  der  zahlreichen  Yerdienstc  Rusts;  s.  B.-G.  XX',  S.  VIII  ff.  — 

Iu  Breitkopfs  VerzeichuiC  von  Neujahr  1 TG4, S.  is  fiudet  sich  angefiihrt:  »Ann- 

/*//»»»,  PaGions-Cautate,  secundum  Marcum.  Geh  Jesu .  geh  zu  deiner  Pein.« 

Dor  Textaufaug  stimnit.  auch  die  Besetzung  ist  dieselbe.  wie  in  der  Trauerode. 
bis  auf  die  zweite  Ganibe  und  die  Laute. 

49;  Sammlttng  Erbauliclier  Gedancken  Uber  und  auf  die  gewiihulichon 

JSonn-  und  Fest-Tage.  Leipzig  1725.  8.  293  ff.  —  Der  vollstaudige  Text  ist 
uiitgetheilt  Anhang  B,  X,  1. 
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zwei  darin.  also  weuiger  ooch  als  in  Brookes*  Dichtung.  der  zweite 

ist  von  Picander  selbst  gedichtet  und  flach  genug.  gesehiekt  einge- 

fttgt  sind  beide  nicht.  Das  Ganze  nennt  er  Oratorium.  Der  Ver- 

gleich  mit  seineni  Vorbilde  fHllt  sehr  ZD  Ungunsten  Picanders  aus. 

Bci  Brockes  muB  man  anerkennen.  daB  alle  musikalisoheu  Momente 

geschickt  hervorgehoben  und  die  einzelnen  Vorgange  zti  lebendigen, 

weun  auch  oft  mit  bcleidigend  crassen  Farben  gemalten  Bilderu  ge- 

staltet  sind.  Die  matte  lyrische  Eiuformigkeit  von  Picanders  Dieh- 

tung  stebt  sehon  der  religiosen  Passions -Cantate  spaterer  Zeiten 

sehr  nahe.  Merkenswerth ,  allerdings  in  einer  ganz  andern  Bezie- 

hnng,  sind  die  manuigfacben  Ankliinge  an  den  Text  der  Matthiius- 

passion :  die  Worte  des  SeblnBchores  stimmen  in  beiden  fast  ganz 

iibercin.  Hat  Bach  diesen  Text  componirt?  Eiuc  sicbere  Antvvort 

laBt  sicb  nicht  geben,  aber  unwahrscheinlich  ist  es  nicht,  sobald  man 

annimmt.  daB  er  Uberbaupt  ))estimmt  war  in  Musik  gesetzt  zn  wer- 

den.  Die  Leipziger  Tonkllnstler  jener  Zeit ,  welehe  dies  batten  than 

kiinneu,  waren  Gorner,  Schott  und  Bach.  Von  ihnen  kann  Gorner 

nicht  in  Frage  kommen.  da  er  erst  von  1728  an  Charfreitags-Auffuh- 

rnngcn  veranstaltete  s.  S.  105).  Zu  Schott  hat,  soviel  man  weiB, 

Picander  niemals  in  Beziehung  gestanden.  Fltr  Bach  aber  dicbtete 

er  nachweislicb  schon  in  dem  Jahre,  als  er  obige  Passionsmusik  ver- 

faBte.  Zndem  wolle  man  folgendeu  merkwUrdigen  Umstand  beach- 

ten.  Bachs  Johannespassion  ist  wabrscheinlich  in  den  letzten  Mona- 

ten  der  Ciithener  Periode  entworfen  und  jedenfalls  zum  Charfreitag 

1721  zuerst  aufgeflihrt.  wie  hernach  ausfUhrlicher  nachgewiesen 

werden  soil.  Sie  begann  ursi)rUnglich  mit  jenem  groBartigeu  Choral- 

chor  >0  Mensch.  bewein  dein  Sltnde  groB«,  den  Bach  spater  an  den 

SchluB  des  ersten  Tbeiles  der  MattMnspassion  stellte.  als  er  dieselbe 

einer  Uberarbeitung  unterzog.  Diese  fantl  nach  dem  Jahre  1740 

statt.  Man  hat  bisher.  soweit  uberhaupt  von  den  verscbiedenfacben 

Verwendungen  jenes  Chora  Notiz  genommeu  wurde .  geglaubt .  er 

sei  direct  aus  der  Johannes|)assion  in  die  Matthiiuspassiou  llbertra- 

gen.  Fine  genane  Untersnohung  des  handschriftlichen  Materials 

lehrt.  daB  dem  nicht  so  ist.  Vielmehr  hat  Bach  schon  nm  1727  die 

Johannespassion  mit  ihrem  jetzigen  Einleitnngschore  aufgeflihrt  und 

den  Choralchor  »0  Menscb.  bewein «  schon  vor  diesem  Jahre  aus  der- 

selbcn  entfemt,  zu  einer  Zeit  also,  da  an  die  Matthauspassion  1729) 
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noch  garaicht  gedacht  wurde.  Sicherlich  ersetzte  er  den  Choralcbor, 

welcher  zu  seinen  griiBteu  kllustlerischen  Leistungeu  gehiirt,  nicht 

deshalb  durch  einen  andern,  weil  er  ihm  uugeeiguet  erschien,  sondern 

well  er  ihn  filr  einen  andern  Zweek  in  Anspruch  genominen  hatte. 

Der  Choral  <>0  Mensch  bewein«  ist  eiu  Passionslied  und  kanu  uur  in 

derPassiouszeitkirehlicheiiUebrauch  gefunden  haben.50;  Die  ciuzige 

eoucertireude  Kirchenmusik  aber.  die  zur  Leidenszeit  aufgeftthrt 

wurde.  war  die  Passiousmusik  in  der  Charfreitags  -  Vesper.  Der 

Choralehor  niuB  also  nothweudig  in  einer  solchen  seine  Stelle  gefun- 

den, und  folglicb  Bach  zwisebeu  den  Jabren  1724  und  1727  nocb 

eiue  Passion  gescbriebeu  habeu,  in  weleber  dies  gescheheu  konnte. 

Dieses  ErgebuiB  paBt  auf  die  Hlteste  Picaudersebe  Passionsdichtung, 

welche  wie  gesagt  1725  eutstand.  Es  ist  sebr  wohl  deukbar,  daB 

Bach .  durch  den  geringeu  kirehlichen  Uehalt  der  Dicbtung  uube- 

friedigt,  ibr  eiu  stilvolleres  (iepriigc  geben  wollte,  indem  er  sie 

durch  eiu  solches  Meisterwerk  der  Choralkunst  eiuleitete.  Er  kaun 

in  dem  Falle  den  Picandersehen  Ohortext  >»Sammelt  eueh  ,  getreue 

Seelen «  einfaeh  beseitigt  haben ,  docb  war  es  bei  Passionsmusiken 

nicht  ungebrauchlich ,  am  Aufauge  dem  Choral  noch  eine  Composi- 

tion auf  madrigalischen  Text  folgen  zu  lassen ,  ebenso  wie  dem 

Schlufiehoral  nicht  selteu  noch  ein  Grabgcsaug  als  Chor-Arie  voraus- 

giug.  DaB  die  poetisehe  Form  dicscr  Passion  von  derjenigen  der  Ubri- 

geu  Bachschcu  abweicbt,  darf  ebeufalls  keiu  Bedenken  erregen. 

Sicher  war  die  Brockessche  Form  mit  der  Fmdichtung  und  Moder- 

uisimug  des  Bibelworts  nicht  Bacbs  Ideal ;  daB  er  sich  trotzdem  zu 

ibr  herablasseu  konnte  beweist  seiu  Oster  Oratorium.  Erinuern  wir 

uns  dazu,  daB  er  grade  in  den  ersteu  Leipziger  Jahren  seinem 

Publicum  zu  (iefallen  sich  der  Hamburger  Kichtuug  bier  und  da  au- 

bequemte,  so  vereinigt  sich  maueherlei  um  es  wahrscheinlicb  zu 

machen.  daB  Bach  den  Picauderschen  Text  von  1725  mit  seiner 

Musik  versah,  und  wir  in  ibr  eine  der  verloren  gegangeneu  Passioneu 

zu  bezeichneu  haben. 

Weun  ich  den  Fortgang  der  Darstelluug  hier  ausnahmsweise 

durcb  kritische  Uutersuehungeu  uuterbroeben  babe,  so  durfte  es  in 

der  Voraussetzung  gescheheu.  daB  der  Frage  Uber  die  Anzahl  der 

50)  S.  Animus  A.  Nr.  4t>. 

SriTtA ,  J.  s  Bach.  II.  22 
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Baehschen  Passionen,  ilire  Entstchungszeit  uiid  Schicksale  ein  ein- 

gehenderes  Interesse  Richer  ist.  Vier  Passionen  sind  niit  groBerer 

oder  geringerer  Sicherheit  nachgewiescn.  Als  fttnfte  ist  die  ohen  er- 

wahnte  Lucas  -  Passion  iibrig,  an  dercn  Echtlieit  bisher  gezweifelt 

worden  ist.  Ich  darfauch  diese  Frage  hier  ausfuhrlieher  crtfrtern. 

VVie  gesagt  ist  Bachs  Autograph  der  Lucas  -  Passion  vorhanden. »') 

Es  triigt  nicht  den  ausdrlicklichen  Vennerk.  daB  es  seine  eigne  Com- 

position sei ,  dagegen  aber  in  der  Uberschrift  die  Buchstaben  J.  ./. 

iJesuJum},  welch e  Bach  nur  bei  eignen  Compositionen ,  nicht  bei 

Abschriften  fremder  Werke  hinzusetzen  pflegt.  AuBerdcm  wird  in 

einem  VerzeichniB  geschriebener  Musicalien.  welches  Emmanuel 

Breitkopf  zn Michaelis  1 761  drucken  HeB,  auf  S.  '2b  angefuhrt .  Bj!c  h ,  . 
J.  S.  Capellmeisters  und  M usi cdi rectors  in  Leipzig, 

PaBion  unsers  Herrn  Jesu  Christi ,  nach  deni  Evangelisten  Lucas. 

a  2  Trover  si,  2  Odoi,  Taillc .  Bassono,  2  Violini ,  Viola.  5  Varied 

Organo.*  Die  Angabe  der  Instrumentc  stinimt  geuau  auf  die  vorlie- 

gende  Passion ,  die  der  Singstimmen  nicht  —  es  sind  deren  durch- 

giingig  nur  vier  — .  wer  aber  die  mancherlei  Druckfehler  des  Brcit- 

kopfschen  Verzeichnisses  bemerkt  hat*2),  wird  keinen  Anstand  neh- 

men  audi  in  obiger  5  einen  solchen  zu  erkennen.  Auf  diese  Dinge 

kann  sich  ein  Zweifel  an  der  Echtlieit  des  Werkes  nicht  wohl  griin- 

den.  Befremden  dagegen  crregt  die  Musik  selbst.  deren  in  sehr  ein- 

fachen  Fornien  zu  Tagc  tretender  Ausdruck  zwar  weich  and  gefuhl- 

voll,  aber  von  der  Kraft.  Innigkeit  und  dera  groBartigen  Ernst  der 

Johannes-  und  Matthiius-Passion  wcit  entfemt  ist.  Wer  von  diesen 

aus  urtheilt ,  wird  immer  geneigt  sein  die  Lucas-Passion  fur  unecht 

zu  batten.  Wir  haben  aber  eine  Heihe  von  Kirchencompositionen  aus 

Bachs  .lugendzeit  kenuen  gelernt,  und  mit  diesen  vcrglichen  er- 

scheint  die  Lucas-Passion  in  einem  andem  Licht.  Wenngleich  die 

erhaltene  Partitur  derselben  unzweifelhaft  in  Leipzig  gcschrieben 

ist.  so  zwingt  doch  nichts  zu  der  Aunahme,  daB  Bach  sic  audi  in 

Leipzig  componirt  haben  niiisse.  Schon  in  Weimar,  wo  er  ja  als 

lm  Besitz  des  groBherzotf  lichen  Kaiiunernantfers  H«'rrn  Ji»h«'J)1i  Uauwr 

zu  Carlsruhe.   -  S.  Anhang  A.  Nr.  41. 

52)  So  stent  z.  B.  gfleirh  auf  S.  20  hei  dor  Cantate  »()  Wunih-rkraft  der 

Liebe*  (»Herr  Christ .der  eiujr«>  4it>tt's*«<t|iii«  B.-G.  XXII.  Nr.  !«•  <V  :t  Voriyw 
druekt  statt  «  I  Vnri. 
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Cantateneomponist  eine  nicht  unbetrachtliche  ThUtigkeit  entfaltete, 

hat  er  sich  eifrig  auch  rait  der  Gattung  dcr  Passionsmusiken  beschaT- 

tigt.  Von  einer  Marcus- Passion  Keisers  "Jesus  Christus  ist  um 

uusrer  Missethat  willen  verwundet-  schrieb  er  in  Weimar  cigenhnndig 

die  Stiinmen  aus  und  muB  sie  demnaeli  auch  dort  zur  Auffuhrung 

gebraeht  habeu.™;  In  die  erste  Halfte  der  weimarischen  Peiiode 

muftte  man  die  Lucas- Passion  unbedingt  verlegen.  Erscheint  sie 

auch  so  den  Cantaten  »Nach  dir  Herr  vcrlanget  mich«,  »Aus  der 

Tiefe  rule  ich«,  »Gottes  Zeit  ist  die  allerbeste  Zeit«  noch  in  mancher 

Hinsicht  nachstehend,  so  muB  man  bedenken,  daB  Bach  in  diesem 

seincm  friihsten  derartigen  Werkc  naturgemilB  sich  enger  noch  an 

die  Passionsmusiken  jcner  Zeit  anschlicBcn  muBtc,  wiihrend  er  auf 

dem  Gebiete  der  Cantate  sich  schon  freier  bewegte.  Kiehtig  wttrdi- 

gen  kann  man  die  Lueaspassion  nur  dann .  wenn  man  sie  zwischcn 

jene  und  seine  friiheren  weimarischen  Cantaten  gewissennaBen  in 

die  Mitte  stellt.  Dann  wird  man  sowohl  ihre  Schwachen  erkliirlich 

tinden.  als  auch  ftir  die  hervorragendeu  Seiten  das  VerstiindniB  sich 

erschlieBen  sehen. 

Was  den  Text  betrifit,  so  triigt  er  die  friihe  Zeit  seiner  Entste- 

hung  an  der  Stirn  gesclirieben.  Die  freic  lyrische  Dichtung  dariu 

besehriinkt  sich  auf  acht  Numinern:  zwei  Arien  tur  Sopran,  eine  fiir 

Alt.  drei  filr  Tenor,  eiuen  betrachtenden  Eiirleitungschor  und  einen 

Chor  der  Weiber.  welehe  Jesu  zur  Kreuzigung  nachtblgen.  Die  Er- 

ziihlung  des  Evangeliums  (Luc.  Cap.  22  und  23,  v.  1—53)  ist  voll- 

stiindig  benutzt,  Chorale  sind  nicht  weniger  als  einunddreiBig  ein- 

geHochten.  Ein  derartiger  reiclilicher  Gebraueh  des  Chorals  findet 

sich  in  den  iilteren  mitteldeutschen  Passionen,  die  noch  nicht  untcr 

der  Herrschaft  des  italiiinischen  Oratoriums  entstanden.  fast  Uberall. 

Er  wurde  auch  spiiter  an  denjeuigen  Orten  beibehalten  .  wo  man  an 

dem  neuen  Stile  kein  Gefallen  fand.  In  der  Kudolstiidter  Passion 

von  ll>ss  finden  sich  achtuudzwnnzig ,  in  der  geraischen  fllnfund- 

zwanzig,  in  der  gotliaischen  von  1707  neunzehn .  in  der  ttchleizer 

Passion  von  1720  siebenundzwanzig,  in  der  WeiBenfelser  von  1733 

drcilhg  Chorale:  Scebach  ,171  1  ,  der  doch  schon  von  Brockes  xtark 

beeittHuBt  war.  hat  ihrer  nicht  weniger  als  ueunundvierzig  ange- 

53  8.  Aiihiuig  A.  Nr.  15. 

22  • 
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bracht.  Zu  ihrer  Zahl  Hteht  die  der  freigedichteteu  Textc  im  umge- 

kehrten  VerhiiltuiB,  zuweilen  fehlen  sicganz,  wcrden  mit  dcr  Zeit 

i i inner  mehre  und  drangen  schlieBlich  den  Choral  zurllck.  Bacbs 

Lueaspassion,  mit  eigner  lyrischer  Dichtung  sparsam  bedacht,  zeigt 

doch  an  einer  Stelle  scbon  dcutlichc  .Spuren  italianischer  Einwir- 

kuug,  wenn  nacb  den  Hibelworten  »  Es  folate  ihm  aber  ein  groBer 

Hauteu  Volks  und  Weiber,  die  klagten  und  beweiuteu  ibn  (23. 

v.  27)  ein  Chor  von  Kopranen  und  Alten  singt: 

Weh  und  Schiuerz  in  dem  (Jebiiren 

1st  niehta  gogon  deine  Notli. 
Aeh  wir  annen  SUnderinnen 

Werden  deiu  Cjericlit  jetzt  inuen, 

Und  wir  triigeu  mit  Geduld 

Unsre  letste  Mutterseliuld, 

Ketteten  dich  unsre  Ziiliren 

Nur  von  deinein  bittren  Tod. 

Hier  werden  also  die  Weiber  drumatisch  eingeflihrt  mit  irei  erf'un- 
dein-n  Worten.  wiilireud  sonst  alles  drumntischc  nur  in  der  Form  des 

Bibelwortes  eintritt.  Nacb  dicscn  Merkmalen  zu  schlieBen  dlirfte 

der  Text  etwa  um  1710  verfaBt  sein.  Gewisse  llauptpassiousliedcr 

linden  sich  natiirlich  niehr  oder  weniger  in  alien  l'ussiousmusikcu 

wieder.  Daneben  scheinen  in  bestimmten  Gegenden  Liebbabereien 

fUr  besondere  Chorale  geherrscht  zu  babeu.  Die  Einflihrung  der 

Litauei  und  des  Ambrosianisehen  Lobgesanges  sind  Kolche.  In  der 

geuannten  Kudolstiidter  Passion  folgen  auf  die  Erzahlung  von  Judas' 

Erhenkung  die  Litanei-Zeilen :  »Flir  dcsTeufels  Trug  und  List.  Flir 

bosem,  schnellem  Tod.  Flir  dem  ewigen  Tod  Hebiit  uns  lieber  Herre 

Gott! "  Ferner  auf  die  Erzahlung,  wie  Johannes  die  Mutter  Jesu  zu 

sicli  niinmt,  die  Zeileu :  »Alle  Wittweu  und  Waiscn  vertheidigen  und 

versorgen,  Erhiir  uns  lieber  Herre  Gott!  Aller  Mensehen  dieh  erbar- 

meu  ,  Erhiir  uns  lieber  Herre  Gott ! «  Ferner  nacb  Hiatus  Worten: 

Was  ist  Wahrbeit?  aus  dem  To  Deum  »Du  Kiinig  der  Ebreu  Jesu 

Christ «  und  nocb  zwei  audre  daher  genommene  passende  Verse.  In 

der  gothaischen  Matthauspassion  von  1707  filllt  naeh  der  Erzahlung 

der  Kreuzigung  27  ,  v.  38)  der  Chor  mit  den  Litaueizeilen  ein : 

»Durch  dein  Kreuz  und  Tod  In  uusrer  let/ten  Notb  Hilf  uns  lieber 

Herre  Gott«.  Ebenso  tindeu  sich  in  der  Lucas-Passion  zweimal  Stllcke 

der  Litanei .  und  dreimal  Fragmente  aus  dem  Te  JJeum  eiugeltlgt  — 
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letztere,  beiliiutig  gcsagt,  ganz  genau  in  dcr  Melodieftlhrung,  welehe 

der  Orgelsatz  zcigt.  den  wir  von  Bach  zu  diescm  Gesange  hcsitzen. 

Den  Dichtcr  der  lyrischen  StUcke  ausfindig  zu  inachen.  hat  nicht  ge- 

lingen  wollen.  Fninck  ist  es  nieht  trotz  cinigen  Anklangcn  an  PaB- 

sionsdichtungen  aus  seincn  geist-  und  wcltlichen  Poesien.  Texte  ho 

einfiirmigcn  Metrums  und  schalen  Inhalts  waren  nieht  seine  Sache. 

Wobl  aber  bcsteht  eine  erkennbare  Verwandtschaft  zwischen  ihnen 

and  den  Arientexten  der  Cantate  »Nach  dir  Herr  vcrlanget  mich«, 

die  ja  gleichfalls  in  die  frUhereu  weimarischen  Jahre  gehtirt. 

Wer  sicli  mit  dcr  crregten  Melodik.  die  Bachs  Kecitativen  eigen 

ist,  vcrtraut  gemacht  hat.  wild  in  den  Kecitativen  der  Lucas-Passion 

diese  Weisc  sogleich  wieder  erkennen .  ohno  daB  er  die  Angen  zn 

schlicBeu  braucht  gegen  inanches  was  darin  frcnidartig  berlllirt.  Un- 

leugbar  sind  die  Harmonienfolgen,  liber  dencn  sich  die  recitirende 

Singstinime  fortbewegt ,  zuweilen  ctwas  lahni .  statt  der  gewOhn- 

lichen  liecitativ-Cadenzen  treten  hiiufiger  als  sonst  Scldlisse  ariosen 

Oharakters  ein .  olme  daB  sicli  doch  der  Gesang  schon  langer  vorhcr 

znm  Arioso  gefcstigt  hiittc.  Man  empfangt  den  Eindrnck  cines  im 

Kecitativ  -  Schreiben  noch  wenig  gettbten  Componisten ,  und  dies 

stimuli  zu  dcr  Sachlage,  denn  in  der  alteren  Kirch encantate ,  mit 

wclchcr  sich  Bach  bisher  beschaftigt  hatte ,  gab  es  bekanntlich  kein 

liecitativ.  Unfertig  erscheint  auch  der  Stil  der  biblischen  dramati- 

schcn  Chiire.  In  einigen  herrscht  noch  jenc  allgcmeinere  kircliliche 

Stimnumg.  wie  in  den  Passionen  alteren  Stiles  aus  dem  17.  Jahr- 

liundert:  andere.  und  zwar  die  Mchrzahl,  zeichnet  sich  dagegen 

durch  eine  dramatischc  Lcbcndigkeit  aus.  die  an  Wucht  freilich  noch 

nicht  die  Chiire  dcr  Johannes-  und  Matthiiuspassion  erreicht,  aber 

docli  diejenigen  gleichzeitiger  Compouisten  betrachtlich  Ubcrragt. 

Der  ttber  freie  Dichtung  gesetzte  Klagechor  der  Weiber  ist  nicht  be- 

deutend  aber  sinnig  und  deutet  in  seiner  aparten  Instrumentirung  — 

zwei  Kliiten ,  Violinen .  Bratsche .  kein  Bass  —  schon  auf  spiitcre 

Meisterwcrke  bio ,  wie  die  Sopranarien  im  Himmclfahrts-Oratorium 

und  der  Cantate  »Herr.  gehe  nicht  ins  Gcricht«.  An  letztere  wird 

man  auch  durch  den  Eingangschor  erinnert.  Niemand  erwarte  unter 

ihm  etwas  den  mHchtigen  Chorbildern  der  spateren  Passionen  ahn- 

liclies.  Aber  wer  sich  die  vierstimmige  Arie  der  Cantate  I'Denn  du 

wirst  mcine  Seele«  und  den  C  dur-Chor  der  ('antate  ■>  Uns  ist  ein  Kind 
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geboren«  als  ein  Baebsebes  VVerk  gefallen  IftBt,  dart  audi  ibn  nielit 

ablehnen.  Wie  in  den  beiden  Cboren  so  berrsebt  ancli  in  den  Arien 

die  Da  ni/>o-Fonn.  die  Dimensionen  Bind  klein  aber  doeli  niebt  klei- 

ner  als  in  den  Cantaten  »>Naeh  dir.  Herr,  verlanget  mieb«  und  •  I  ns 

ist  ein  Kind  geboren-.  Es  ist  wahr.  die  ersten  beiden  zeigen  kauin 

etwas  von  dem  eigentlieb  Baebiseben  Wesen ,  sie  erinnern  eher  an 

Hiindels  frllbeste  Werke.  Aueh  die  Tenor- Arie  »  Selbst  der  Ban 

der  Welt  ersebuttert«  mafi  man  unbedeutend  und  dllrftig  nennen. 

Dagegen  sind  die  Itbrigen  Arien  so  gebaltvoll  und  eigentbiindieh, 

daB  auBer  Baeb  uiemand  zu  nennen  ware .  der  sie  gemaebt  haben 

konnte.  Bemerkenswortb  ist  bier  noeb  der  (Jebraueb  des  obligaten 

Fagott.  Bacb  zeigt  fur  dieses  Instrument  in  der  weimariseben  Zeit 

eine  entscbiedene  Vorliel>e;  vielleiebt  stand  ibm  damals  ein  beson- 

ders  tliehtiger  Fagottist  zur  Verftlgung.  Audi  in  der  Cantate  •  Naeb 

dir  Herr«  ist  es  obligat  eingel'Ubrt.  kunstvoller  noeb  in  der  spateren 

»Mein  Oott  wie  lang,  aeli  langc«.  Die  Cborale  sind  dnrchweg  viel 

einfaeber  barinonisirt,  als  man  es  von  Baeb  gewobnt  ist.  Aber  zeijtf 

niebt  audi  der  SebluBeboral  in  »  I)euu  du  wirst  nieiue  Seele  <  die 

grilBte  barmonisebe  Simplieitat 1  Und  Sorglaltigkeit  des  Satzes  kanu 

man  ibnen  niebt  abspreeben.  Ubrigens  oft'enbart  sieb  in  der  Art.  wie 
die  Cborale  eiugefUgt  sind  .  der  Baebsebe  Tiefsinn  so  entsebieden, 

daB  dieser  Ersebeinung  gegenllber  jeder  noeb  Itbrige  Zweitel  an  der 

Eebtbeit  des  Werkes  sebwinden  muB.  Wie  in  der  Matthaus- Passion 

die  Melodie  »0  llanpt  voll  Hint  und  Wunden«,  in  der  .lobannes- 

Passion  das  Stoekmanusebe  »Jesu  Leiden,  Fein  and  Tod  -  an  den 

bedeutsamsten  Stellen  in  immer  neuen  Bearbeitungen  wiederkelirt. 

so  bildet  in  der  Lueas-Passiou  Jobann  Flittners  Lied  ».lesu  meines 

Herzens  Freud-  gleicbsani  den  kircblieben  Mirtelpunkt.  Niebt  weni- 

ger  als  viemial  tritt  es  auf,  zuerst  naeb  den  Worten  Cbrisri :  Wo  ist 

die  Herberge.  darinnen  ieb  das  Osterlamm  essen  mogo  mit  meinen 

Jlingeni"  22,  II)  mit  der  dritten  Stropbe  »Weide  miefa  und  maeh 

micb  satt«,  dann  naeb  den  Worten:  >>Mieh  bat  berzlieb  verlanget 

das  Osterlamm  mit  eueb  zu  essen.  cbe  denn  ieb  leide«  (22,15  mit 

der  vierten  Stropbe  »  Nictate  ist  liebliebers  als  du«.  ferner  naeb  der 

bolmiseben  Aut'forderung  der  Kriegskneebte :  »»Bist  du  der  Jnden 

Kbnig,  so  bill*  dir  selbcr«  (23,  37)  mit  der  fllnften  Stropbe  »Ich 
bin  krank.  komm  stiirke  micb«,  endlieb  naeb  der  Bitte  des  reui- 

Digitized  by  Google 



—    343  — 

?en  Sehachers :  >Herr,  gedcnke  an  mich.  wenn  du  in  dein  Reich 

kommst"  [23,  42)  mit  der  zwciten  Strophe  •  Tausendmal  gcdenk 

Mh  dein  p.  Die  weiohe  Anmuth  dieses  Gesanges,  den  man  kanm 

einen  Choral  nennen  mag.  ist  fllr  den  Geist  der  damaligen  Passions- 

mnsiken  54  nnd  im  besondercn  audi  der  Lucas-Passion  bezeichnend. 

Man  kannte  nnd  liebtc  ihn  an  vielen  Ortcn,  aber  zu  cinem  eigentli- 

chen  Kirchenliede  konnte  er  sicli  schon  deshalb  niclit  verallgemei- 

uern.  wcil  kauin  von  einer  andern  Melodic  so  zahlreiclie  Variantcn 

liestanden ,  wie  von  ihr.  Urspriinglich  in  Moll  componirt  erfuhr  sie 

hald  cine  Umbildung  nach  Dur.  Beide  Gestalten,  die  sich  in  ver- 

schicdenen  Gegenden  Deutschlands  neben  einander  behaupteten, 

zeigen  eine  jede  wieder  vielfache  niclodisehc  und  rh)  thmische  Ab- 

weicliungcn  im  oinzelncn.  **)  Bach  gebraucht  in  der  Lucas-Passion 

nur  die  Dur-Melodie.  Er  hat  ihr,  wie  man  voraussetzen  wird ,  alle 

vier  Male  eine  verschiedene  Form  gegeben.  Wahrend  er  aber  in  ahn- 

lichen  Fallen  spiitcrerZeit  mehr  nur  die  Harmonic  zu  verandern  pflegt, 

>iii<l  liicr  die  Verauderungcn  vorzugsweise  melodischer  und  rhyth- 

inu»eher  Art.  Dieses  Verfahren  erklart  sich  einfach  aus  der  frlihen 

Kntstehungszeit  des  Werkcs.  Bach  stand ,  als  er  die  Lucas-Passion 

eomponirte .  noch  nicht  ganz  frei  von  dem  Einflusse  der  willklirlich 

colorircnden  Organisten ,  namentlich  der  nordlUndischen,  da,  welche 

mehr  ihren  vorlibergchcnden  musikalischcn  Eingebungen .  als  dem 

tastiindigen  Bedttrfnisse  der  Gemeinde  folgten.  ftB!  Melodische  und 

rhytlnnische  Veranderungen  dessclben  Chorals  zeigen  sich  nicht  nur 

54j  Er  findet  sich  uiit  zwei  Stropheu  audi  verwendet  in  der  Rudolstiidter 

Passion  von  1688. 

5.J]  Dretzel,  Des  Evangelischen  Zions  Musicalische  Harmonic  'NUrnberg, 

I'-'M  giebt  die  Dur  Gestalt  in  dreierlei  Fonnen ,  die  Moll-Gestalt  in  zweierlei 
S.:{|6ff.).  In  Milhlhausen  war  zu  Joh.  Rud.  Aides  Zeit  die  Melodie  in  Moll  ge- 

briuchlich  Winterfeld,  Ev.  K.  II,  S.  Mi7),  dcsgleichen  in  Gotha,  wie  au8  Witts 

I'antional  von  1715,  8.  2o:i  hervorgeht,  dcsgleichen  in  Sondorshausen  naeh 
Auiweie  des  Gerberschen  Choralbuches ,  welehes  nicht  iiu  Druek  erschienen, 

al>er  in  einer  Ilandschrift  von  1 715  in  ineinem  Besitz  ist.  Dagcgcn  bietet  Frey- 

linghauRcns  Gesangbuch  Halle,  1741;  noch  nicht  die  Ausgabe  von  1710)  die 

Dur-Melodie.  Bach  selhst  hat  im  Naumburg-Zoitzcr  (dem  sogenannten  Schemel- 

luchen  Gesangbuche  von  17;u>  unter  Nr.  OW,  die  Moll-Melodie,  dagegen  in  sei- 

nen  (Jhoralgcsangen  (III.  261,  im  Jahre  17SH  herausgegeben;  die  Dur  Melodie. 

i"  keiner  von  alien  diesen  Quellen  stiinuien  die  Melodicn  vollstandig  ubeivin. 

5fi)  8.  hicrttber  Band  I,  S.       f.  und  5S;t  ff. 
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bei  der  Melodie  des  Flittnerschen  Liedcs.  Der  Passionsgesang  »Herz- 

liebftter  Jcsu «  tritt  im  zweitcn  Theile  der  Lucas-Passion  ini  C-  Takt 

und  der  gebrHuchlichen  mclodischen  Form  auf,  im  ersten  aber  im 

Dreiviertel  -  Takt  und  mit  zwei  melodischen  VerUnderungen.  Will- 

kttrliehe  Abweichungen  von  den  Ublichen  Melodiefonnen  tindcn  sich 

auch  bei  andern  Choralen  des  Werkes.  Je  tiefer  Bach  allmiihlig  in 

das  kirchliche  Wesen  des  Chorals  eindrang,  desto  strenger  wahrte 

er  die  einmal  gewiihlte  Gestalt  der  Melodicn.  Nnr  pan/  ausnahms- 

weise  erlaubte  er  sich  dann,  wie  in  der  siebentcn  Zeilc  der  siebcnten 

Strophe  seiner  Choralcantate  » Christ  lag  in  Todesbandcn<'  einen  Ton 

des  Cantusjirmm  zu  andern  &7j  —  Mustern  wir  die  Stellen  weiter, 

an  denen  Bach  in  der  Lucas-Passion  Chorale  eingesetzt  hat.  so  fallt 

zunachst  der  SchluB  des  ersten  Theiles  auf.  Petrus  hat  den  Herrn 

vcrleugnet:  er  geht  hinaus  und  » weinet  bitterlich«.  Eine  betraeh- 

tende  Tenor-Arie  spinnt  die  angeregte  Empfindung  aus,  dann  kommt 

als  SchluB-Choral  die  sechste  Strophe  des  Schwamralcinschen  Lie- 

des  » Aus  der  Tiefe  rufe  ich  Sic  wird  aber  nicht  vicrstimmig,  son- 

dern  als  einstimmige  Aric  vorgetragen,  und  der  sic  singt  ist  Pctrus. 

Offenbar  ist  dieses  ein  sinniger,  von  tiefer  Empfindung  zeugender 

Zng.  Man  wird  aber  auch  bier  wieder  die  Verbindung  erkennen, 

welche  zwischen  dem  Werke  Bachs  und  den  ira  Stile  der  alteren 

Kirchencantate  gehaltcnen  Passionen  besteht,  und  sich  an  ahnliches 

aus  der  Passion  des  Weimaraner  Sebastiani  crinncrn.  Der  subjec- 

tive Charakter  tritt  auch  darin  hcrvor,  daB  die  beiden  lctzten  Zeilen 

des  Tcxtes  frei  umgestaltet  sind.  Hicr  wird  die  Hand  den  Dichters 

thati§  gewesen  scin,  welcher  flir  Bach  den  Passions -Text  zusani- 

menstellte,  und  auf  den  jedcnfalls  auch  einige  der  andern  Choral- 

texte  zurllckzufUhren  sind,  die  bekanntereu  Kirchenliedcrn  nicht  an- 

gehdren.  Seincn  religittecn  Ticfsinn  in  noch  llberraschenderer  Weise 

zu  zeigen.  erhielt  Bach  durch  die  Erziihlung  von  Petri  Vcrlcugnung 

an  jener  Stelle  (ielegenheit ,  wo  erzahlt  wird.  wic  Petrus.  der  zuvor 

vcrsichcrt  hat,  er  sei  bereit  mit  scinem  Hemi  in  das  CefiiugniB  und 

den  Tod  zu  gehen,  dem  gefangenen  Jesus  in  den  Palast  des  Ilohcn- 

priesters  folgt.  Hier  soli  es  sich  offenbaren,  ob  er  stark  int  seine  Ver- 

5?)  B.-G.  I,  S.  124.  —  Die  aiusdrucksvollen  Mclismen.  init  denon  Bach  m*ine 
Chorale  zu  zieren  liebte  ,  kominen  hier  natiiriich  nicht  in  Betracht,  da  sie  die 

Grundgestalt  der  Melodic  nicht  abandcrn  Hondcrn  nur  utnhiillcn. 
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sicherung  wabr  zu  machen.  Da  ertonen  vom  Chor  einstimmig  im 

kirchlichen  Colleetenton  gesungen  die  Worte  des  Vaterunsers  »lrnd 
ftlhre  uns  nicht  in  Versnehung ,  Bonders  erlbse  una  von  dem  ObeR 

Die  feierliehe,  ergreifende  Wirkung  des  kurzen  Satzes  wild  ver- 

starkt,  wcnn  man  an  eine  Stelle  aus  dem  Marcus-Evungelium  (14,  38) 

denkt,  die  Bach  zuverlassig  hicrbei  im  Sinne  hatte :  Christus  hat  in 

(iethsemanc  gcbctet,  kommt  and  findct  seine  .lunger  schlafcml.  An 

Petrus  wcndct  cr  sich  vor  den  andcrn :  »\Vachet  and  bctet.  dafi  ihr 

nicht  in  Versnehung  fallet.  Der  (icist  ist  willig,  abcr  das  Fleisch 

ist  schwach".  Das  bedeutendstc  aber  an  sinnreicher  Vcrwcndnng 

<lea  Chorals  bat  Bach  gegcn  den  SchluB  des  Werkes  geleistet.  Der 

Evangelist  singt  »Und  als  er  das  gesagt.  verschied  er«.  Nun  ertont, 

von  Oboen  nnd  Fagott  vicrstimmig  geblascn.  der  Choral  »Ich  hah 

nieiii  Saeh  (iott  heimgcstellt  *.  Nachdem  diese  Sinfonia  verklungen, 

tritt  der  vierstimmigc  Chor  ein  mit  der  zwolftcn  Strophe  desselben 

Chorals: 

Derselbe  uiein  Herr  Jesu  Christ 

Fiir  all  uicin  Siind  fcostorbcn  tat, 

Und  aufWstaiulen  mir  xu  fjut. 

Hit  HiSlIen  Gluth 

(Jeliischt  mit  suinom  thuuren  Blut. 

Hicrdureli  wird  dem  Instrumentalsatze ,  der  naeb  dem  (Jcsange  wie- 

derholt  wird  ,  erst  die  deiitliebe  Beziehung  gegebcn.  Dann  gebt  die 

Erzahlimg,  nur  einmal  noch  (lurch  cinen  Choral  unterbroehen ,  wel- 

ter bis  zur  Abnahme  vom  Kreuz.  Eine  Tenor- Arie  voll  schmerz- 

licher,  durehaus  Bachiseher  Innigkcit  setzt  ein : 

LstGt  inich  ihn  nur  noch  oinmal  kli»B(!n. 

Und  legt  dann  meino  Freud  ins  Grab. 

Nach  neun  Takten  aber  beginnen  zu  dcrselben  wieder  die  Oboen 

und  das  Fagott  den  genannten  Choral  und  fUhren  ihn  mit  angemes- 

senen  rnterbreehungen  bis  zum  Ende  durch.  Diese  Combination 

zwischen  gesungener  freier  Dichtung  und  eincm  gesjiiclten  Choral, 

der  Behon  an  sieh  durch  seine  Bezichungen  auf  Vorhergcgangcnes  in 

das  eigenthUmliehste  poetisehe  Helldunkel  gesetzt  ist,  konnte  — 

man  darf  cs  getrost  behaupten  —  untcr  alien  Componiaten  des 

18.  Jahrhunderts  nur  Bach  ersinnen.  Als  gewichtiger  weiteror  Beweis 

fllr  seine  Urheberschat't  tritt  hinzu,  daB  cine  gams  ahnliehe  Verbin- 
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dung  iii  dor  Cantata  »<lottes  Zeit«  vorliegt,  unci  dalJ  es  sieh  heide 

Male  sogar  urn  denselhen  Choral  handelt.  Man  eriniiert  sich  alier. 

daB  diese  Cantata  gleichf'alls  in  die  frtiheren  weimarisehen  Jahre 

fallt. %s  Da  sie  durchweg  reifer  erscheint ,  so  durlte  ihr  die  Lucas- 

Passion  vorausgegangen  sein.  Dem  verglcicheuden  lilicke  wild  anf- 

tallen.  daB  die  Form  der  Choralmelodie  liier  eine  andre  ist  als  dort. 

Beide  Male  weicht  sie  von  der  Originalmelodic  ab;  heide  Fonnen 

aher  waren  ncben  der  urspriingliehen  in  jcnen  Gegenden  gebiftueb- 

lieh.  Die  in  der  Cantata  vorkoniniende  Melodie  stimmt  anfauglich 

pan/,  uhcrein  mit  der  Melodie  » Warnm  hetriihst  do  dicb,  mein  Herz« 

nnd  ieh  vcrmuthe,  daB  Bach  sie  aus  diesem  Grnnde  dort  vorgezogen 

hat. '»•♦  Die  innere  Verbinduug.  welchc  sieh  aut' diese  Wei 86  awi- 

sehen  Lucas- Passion  nnd  Actus  tragirus  lierausstellt.  ist  nicht  die 

einzige.  Die  heriihmte  Behundluug  der  sehlieBeuden  VVorte  »Ja 

koimn,  Herr  Jesu  !  «  in  letzterem  Werke  hat  in  der  Lucas-Passion  ein 

(iegenstiiek  an  dem  Kehlusse  des  Chorals  »Stil!c,  stille  !  ist  die  Lo- 

sung«.  Ancli  hier  verstummen  endlich  alle  iibrigen  Srimmen  nnd 

lassen  den  Sopran  die  Worte  » stille,  stillo ! «  liber  dem  Basse  ganz 

allein  vortragen ,  mit  dencn  er  in  derselhen  Weise  den  Choral  be- 

gonnen  hatte. 

Mit  der  Anerkennung  der  Lncas- Passion  als  eines  wirklirh  von 

Baeh  eomponirtcn  Werkes  ware  die  Zahlder  Passionen.  welche  ihm 

der  Nekrolog  zusehreiht,  vollstiindig  gemacht.  Denu  wenn  in  dem 

nuoausgegehenen  VerzeiehniB  derCompositioncnSeb.  Baehs,  welehe 

sein  Sohn  Philipp  Emanuel  hinterlassen  hatte.  auf  S.  bl  zu  leseli 

ist:  »Eine  Passion  nach  dem  Matthaus,  incomplete,  so  wird  man 

hierin  nur  die  erste  Nicderschrift  der  groBen  Picanderschen  Mat- 

thiius- Passion  sehen  dUrfcn.  Es  wiirde  sonst  Emanuel  Baeh  drei 

Passionen,  und  Friedemann  nur  zwci  hesessen  hahen.  was  dem  zu- 

verlassigcn  Bericht  Uber  die  Art,  wie  sieh  heide  in  den  NachlaB  ties 

58)  S.  Band  lr  S.  ir.l  ff. 

59)  Der  Gebraucfa  dieser  Melodie  in  Thiiriiijreii  wird  nicht  nur  durch  Witts 

Oantional  constatirt,  sondern  audi  durch  Michael  Bachs  Motette  »Un»cr  Lebeu 

i.st  ein  Schatten-.  Darin,  daB  sie  Bach  benutztc,  Micht  liust  HA}.  XX111, 

S.  XL  f.  mit  Recti  t  eiueu  neuen  Beweis  fiir  die  hutst-eliiin^  der  Cantate  "Got- 

ten Zeit  «  in  Weimar.  Die  Melodieform  der  Luea.s-Pasaion  hietet  Krcylinghaa- 
»enn  (leHanjrluich  von  IT  II  ;  in  der  Tcnorarie  weicht  aher  Baeh  an  einer  Stelle 

wieder  von  ihr  ab. 
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Vaters  getbeilt  baben.  widerepriebt.  Dabci  mag  unentschieden  blei- 

ben ,  ob  dieses  Manuscript  wirklieh  niir  nocli  unvollstiindig  vorlag. 

oder  ob  dasselbe.  da  in  iimi  der  groBe  SehluBehor  des  ersten  Tbeiles 

noch  uiclit  vorbanden  war .  dcin  Ycrfortiger  des  Verzeicbnisses  nur 

irrthUtnlieher  Wcise  so  erseliien.  Die  Lucas-Passion  baben  wir  als 

den  ersten  Vcrsncb  eines  genialen  Anftingers  in  Ebren  zu  halten. 

Eraebtetc  doob  Bach  selber  sie  ciner  Auffrischung  fltr  wttrdig,  als  er 

scbon  sein  groBtes  VVerk  der  Art  gescbrieben  liatte.  Er  mag  bci 

ilirer  Erneuerung,  die  wabrend  derJahre  1732—1734  vor  sicb  gc- 

gangen  sein  wird ,  im  einzclnen  gebessert  baben:  daB  er  keine 

durebgreifende  Anderungen  vorgenommen  bat  ,  lelirt  der  Stil  des 

ganzen  Werkes.  ana  dem  man  freilich  die  Hiibe  kanm  abnen  kann, 

zn  welcber  sich  liaeb  der  Passionscompoiiist  in  der  Leipziger  Zeit 

erbeben  sollte.  Sie  zeigen  mis  seine  Jobannqs-  und  Mattbaus-Pas- 

sion,  zu  deren  Betracbtung  wir  jetzt  Ubergeben.  Es  ist  ein  eigen- 

thtlmlicber  gllicklicber  Zufall,  daB  grade  diese  drei  Passionen  uns  er- 

balten  sind,  in  deneu  Bacbsalliniililige  Enrwieklung  so  uiivergleicblieh 

scbarf  sicb  auspriigt.  Wie  frliher  bericbtet  worden  ist.  fanden  die  Er- 

zahluugcn  der  Evangelisten  Marcus  nnd  Lucas  in  der  Liturgie  des 

Leipziger  (lottesdicnsts  keine  Verwendung.  Bacb,  der  seine  Kircben- 

musik  in  so  innigc  Verbindung  mit  dem  (Jottesdienst  zn  serzen  liebte, 

wird  diesen  I  'mstand  niclit  ilberscben  baben.  Ist  es  demnacb  HnBerst 

wabrscbeinlicb,  daB  er  sclbst  diesen  beiden  Werken  die  griiBte  Wicb- 

tigkeit  beimaB,  so  dUrten  wir  uns  dem  (Jlauben  bingeben,  daB  in 

ib ueu  uns  das  vorzitgliebste  erbalten  ist.  was  er  aut"  diesem  (iebiete 
bervorbringen  zu  konnen  ineinte.  Die  Uhrigen  beiden  Passionen 

sehcinen  ibrcn  Kebopfcr  sclbst  an  dem  Ortc  seines  Wirkens  kaum 

hinge  uberlebt  zu  baben.  In  den  aebtziger  Jalireu  lieB  der  Cantor 

Doles  nur  nocb  drei  singen :  die  Mattbiius-,  Jobannes-  und  wabf- 

scbeinlicb  die  Lucas- Passion m). 

GO]  Rochliti,  Kiir  Freunde  der  Tonkunst.  Vierter  Maud,  S.  1*1  f.  -ich 
ahcr  halie,  als  Knahe ,  unter  Doles ,  tmr  drei  Passionen  kenuen  gelernt  und 

ausfiihreu  helf*en«.  Dies  sag!  Kochlitz  in  ciner  Besprechung  der  Johannes-Pas- 
sion, wclchc  sich  demnach  unter  jenen  dreien  hefundcu  hat.  Von  der  Matthaus- 

Paasion.  dem  griitiostcn  und  beriihmtesten  Werkc,  versteht  sich  solches  von 

selbst.  We  Lucas-Passion  war  wenigstens  noeh  in  den  seclmger  Jahren  des 

I*.  Jahrhunderts  iui  Leipziger  Musikalienhandel  ein  gangliarer  Artikel;  s.  die 

oben  angefiihrte  Stelle  aus  Breitkopfs  VersseichniB. 
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Wenn  die  Vennuthung  zntriflt ,  daB  Bach  Pieanders  Passions- 

dichtung  von  1725  wirklich  eomponirt  hat.  so  kann  die  Passionsmu- 

gik.  welche  cr  ftmCharfreitag  (7.  April)  1721  auffuhrte.  und  die  na- 

tiirlieh  scin  cigcnes  Werk  war,  nur  die  Johannes-Passion  gewesen 

sein.  Diese  Annahnie  wild  durch  die  Besehaftenheit  des  Manuscri- 

ptes  derselben  in  einer  Wcise  bestatigt,  daB  sic  die  Sieherheit  einer 

Thatsaehc  gewinnt.  Es  war  das  vierte  Jahr ,  daB  in  den  Leipziger 

Hauptkirehen  llberhaupt  conccrtircnde  Passionsmusiken  zu  Gehiir 

gebracht  warden.  Als  Kuhnaii  1721  daniit  in  der  Thomaskirche  bc- 

gann,  wurdc  vom  Bathe  vcrfllgt,  cs  sollte  mil  diesen  Passionsmusi- 

ken jahrwcisc  in  beiden  Kirchcn  umgeweehsclt  wcrdcn.  1721  war 

also  die  Keibc  an  der  Nikolaikirebe.  Da  aber  der  Kaum  ihres  Orgel- 

Chors  ein  sehr  besehriinkter  war ,  zog  Bach  eft  vor  in  der  Thomas- 

kirebc  zu  bleiben ,  hatte  demgcmaB  seine  Anstalten  getrotten  and 

mittelst  der  gedruckten  Textbtleher  die  Einladungen  ergeben  lassen. 

Der  Vorstchcr  der  Nikolaikirebe  wolltc  indesscn  auf  die  Ehre  nicbt 

verzichten .  legte  beim  Kathc  Verwabrung  ein  and  Bach  inuBte  sicb 

vier  Tage  vor  der  AuffUbrnng  noeb  beqnemen,  in  die  Nikolaikirebe 

nbcrzusiedeln .  ciligst  dort  die  nothigen  Vorkcbrungen  treffen  und 

neue  Auzeigcn  drucken  zu  lassen.  «)  Die  Gestalt ,  in  welcber  Bach 

die  Johannes-Passion  zum  ersten  male  vorflihrte.  war  nicbt  diejetzt 

allgemein  bckannte.    Ebe  es  diese  erbielt.  hatte  das  Werk  noeb 

nmncberlei  Wandlangcn  durehznniachcn.    Bach  schricb.  wic  wir 

alien  (Jrund  haben  anzunchmcn.  die  Johannes-Passion  noch  in  Ciithen 

and  zwar  als  cr  bcschlosscn  hatte  Rich  am  das  Thomascantorat  zu 

bewerben.  und  voraussctzte.  er  wcrde  dieStelle  erhalten.  Seine  Bc- 

werbung  ertolgte  am  Ausgange  des  Jahres  1 722.  Er  bcrcchnete  wotal, 

daB  er  zum  Charfreitag  1723  schon  zu  Leipzig  im  Amtc  sein  werde, 

und  wollte  flir  dicsen  Fall  gcrlistet  scin.   Die  Composition  wllrde 

demnaeh  groBtentheils  in  die  ersten  Monatc  des  Jahres  1723  fallen. 

Wie  wir  wissen  verziigcrtc  sich  aber  Bachs  Bernfung  bis  in  den  Mai. 

er  konntc  nun  also  scin  Wcrk  erst  zum  Cbarfreitage  1721  gebraacben. 

Einc  Anzahl  von  Eigenthumlichkeiten  der  Passion  erklart  sich  aus 

dieser  ihrcr  Entstehung.   Wollte  der  Componist  recht  zeitig  fertig 

scin .  ho  war  Kile  noting ,  und  da  ein  geeigneter  Dichtcr  in  Ciithen 

«!}  S.  Anlianp.  B,  IX. 
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iiu-lit  existirte .  so  imiBte  er  sicli  bezHglieh  des  Textes  selbst  zu  hel- 

fen  suchcn.  Die  biblische  Erzahlung  lag  vor,  fllr  die  riehtigen  Stel- 

leu  passende  Chorale  zu  tinden  war  er  wie  nur  ciner  befahigt. 

Scliwierigkeiten  uiachten  allein  die  inadrigalischcn  Stiicke.  IJin  sie 

zu  besehaften,  grift'  er  zunsichst  naeli  der  beliebten  Brockcsscheu  l'as- 
sionsdiehtung.  Sie  verhalf ihin  zu  den  Arieutexteu  » Von  den  Stricken 

meiner  SUnden««,  »Eilt,  ilir  angefochtnen  Scelen«,  »Meiu  tbeurer 

Heiland.  laB  dieh  fragen«.  »Mein  Uerz ,  indem  die  gauze  \Velt« 

Arioso,  init  nachfolgender  Alie  <>ZerflieBe,  meiu  Hcrze«),  und  dein 

Text  des  SchluBchors  •Ruht  wohl .  ihr  heiligen  (iebeiue«.  Keiueu 

dieser  Texte  liat  Bacll  wortlich  aus  Brocket  entlehnt:  die  drei  letz- 

ten  siud  freie  Umgestaltungen,  die  ersten  beiden  wenigstens  in  Bin- 

zelheiten  veriindert.  Nicht  immer  erscheinen  die  Aenderuugen  als 

Verbesserungen :  wenn  in  der  Arie  » Kilt,  ihr  angefoclitnen  Seeleu« 

die  >»  Morderhohlen  Assaphs  «  "aj  durch  die  » \larterhohleu<  der  ange- 

foehtnen  Seelen  ersetzt  werden,  so  ist  init  Beseitignng  der  allerdings 

entlegeneu  biblischcn  Bczichung  aueli  der  (Jedanke  des  Dichters 

verdunkelt;  wenn  Broekes  sagt :  "Nebint  des  (llaubens  Taubenflll- 

gel«  und  Baeli  dies  veriindert  in  » Nehmet  an  des  (llaubens  Flugel«, 

so  ist  die  Dielitung  ebeu falls  urn  ein  seluines  bihlisehes  Bild  [inner. 

Dagegen  hat  er  wieder  einige  erasse  Ausdriieke  ties  Originals  takt- 

roll  geniildert.  Die  I  'mdichtmigcn  lassen  das  Lob,  welches  in  spa- 

teren  Jahren  der  Magister  Bimbauni  ilnn  spendete  ti4; ,  nicht  unbe- 

giiiudet  erscheineu:  in  Bezug  auf  (iewaudheit  der  Satzfilgung  und 

I'riignanz  des  Wortausdrucks  geuiigen  sit'  /war  hoheren  Aufordcrun- 

gen  nicht.  zeigen  *aber  doeh  inanchtual  eiuen  feinen  poetiseh-inusi- 

kalisehen  Sinn.  Kine  (iegenUberstellung  von  I  rbild  und  Nachbil- 

duug  wird  dies  deutlieh  maelien.  Als  .lesus  gestorben  ist.  lieiBt  es 

bei  Broekes: 

Siud  mtduer  Seelen  tiefe  Wunden 

l>nrch  deine  Wunden  nun  verbunden? 

Kami  ieli  durch  deine  Qual  und  Sterben 

Nuninelir  das  Parndies  erwerben"? 

<i'2,i  Broekes  hat  hier  wolil  hauptsachlich  den  T*».  1'nahn  iin  Auge  £«diaht, 
weleher  ileni  AMsaph  zutfesehrielini  wird  und  die  dem  Volke  <!otte.s  dlireli  die 

Ueiden  zugefibrten  Milihandluu^eu  hchainbdt. 

63]  Psalm  5.">,  7  »U  hiitte  ieli  FUljjel  wie  Tauben,  datf  ieh  Ho«e  uud  etwa 

Idiebe-.  t*»4,  S.  S.  (.4  dieses  Bandes. 
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1st  aller  Welt  Erltfsung  nah  1 

Dies  Bind  der  Toehter  Ziona  Fragen. 

Weil  Jesus  nun  uiehts  katin  vor  Sclunerzen  sagen, 

80  neiget  er  sein  llaupt  und  winket  .la. 

Hieraus  hat  Bach  eine  directe  Anrcdc  an  den  Erliiser  gemaebt: 

Mein  tlieurer  lleiland  laB  dieh  fragen, 

Da  <lu  nnninehr  aus  Kreuz  geschlagen 

Und  selbst  gesagt :  Ks  ist  v<»lH»raeht! 

Bin  icli  vom  Sterben  frei  gemaeht? 

Kann  icli  ilureh  deine  I'ein  und  Sterben 
Das  Hinunelreieh  ererben? 

Ist  aller  Welt  Krlosung  da? 

Du  ksnnst  vor  Schmerzen  zwar  uiehts  sagen. 

Doch  neigest  du  dcin  Haupt  und  sprichst  stillschweigend  Ja. 

Der  ScblnBgesang  stlitzt  sicb  nur  in  seiner  zwciten  HHlfte  auf  Brockes' 

Vorbild;  die  crste  bewegt  sicb  in  den  frtr  dicse  SehluBgesange  iibli- 

cben  Wendnngen,  die  Bach  wohl  aus  frllberen  Zeiten  in  der  Kriune- 

rung  lagen.  •*)  Fiir  die  ubrigen  tiinf  Arientexte  ist  eine  Anlelmung 

an  t'reinde  I'oesie  nicbt  mit  Sicherheit  nacbznweisen.  Uicr  mag  Baeb 

grofttcuthcils  selbstscbopferisch  aufgetreten  sein.'1^  Der  stricte  Be- 

weis  ist  freilieli  niebt  zu  erbringeu,  wie  aueb  dafiir  nicbt,  dafi  er  die 

[Jmdicbtungen  naeli  Broekes  vorgenommeu  habe.  Abcr  man  findet 

65)  So  heiBt  es  z,  B.  am  SchluG  der  Schleizer  Passion  : 

Ituht,  ihr  heiligsteu  Gebeiue. 

Ruhet  unter  dieseui  Steine, 

His  zum  frohcn  Oster-Tag, 

Da  ieh  eueh  empfaugcn  muff,  * 
Wo  ieh  uachmals  nieht  mehr  weine ; 

Kuht.  ihr  heiligsteu  Gebeiue. 

66J  Der  Arie  "Zerschmettert  mieh ,  ihr  Felaen  und  ihr  HUgel*  koniitc  fol-  • 
gentle  Fraucksrhe  Strophe  mm  Vorbilde  gedient  haben: 

Ihr  Felsen!  reilit!  ihr  Berge  fallt ! 

Ihr  Kliil'te  gebt  mir  Aufcuthult! 
Wie  kann  ieh  doch  cutgehen 

<)  Jesu  deiner  atarken  Hand  ? 

Ziig  icli  gleich  Uber  Meer  und  Laud 

Hud  iiber  Berg  und  Hohen, 

Fiihr  ieh  gleich  in  den  Abgruud  eiu, 

Du  wiirdest  doch  zugegeu  seiu. 

S.  Arustiidtrr  (iesaughuch  vou  1715,  Anhang  des  andern  Theils,  S.  <>(».:< 
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tier  ganz  jenes  sprachliche  Ungeschick ,  von  dem  wir  schon  friilter 

m  Beispiel  anfuhrten  ;S.  283),  und  einen  Inhalt  wie  von  jemandem, 

dem  eine  Anzahl  von  Bibelstellen  und  Gesangbuehversen  im  Kopfe 

lag.  welche  er  nun  zu  eiuem  Ganzen  nothdiirftig  zusammensetzte. 

Kin  der  VersfUguug  aucb  nur  eiuigermaBen  kuudiger  Mann  kann 

diese  Texte  nieht  gemacht  baben.  Da  ich  spiiter  den  auf  Bachs 

oigue  Handschrii't  gestlitzten  Beweis  beibringen  wcrde,  daB  cr  Bich 
bd  einer  anderu  Veranlassung  vvirklicli  selber  in  einer  Umdichtung 

versuchte,  ,,7J  und  dicse  ganz  von  der  gleichen  Beschaffenheit  ist  wie 

obige.  so  dart'mau  mit  Grund  aucb  bier  seine  Arbeit  vermutben. 
An  der  Composition  der  Bibelworte  und  groBtentheils  aucb  der 

Chorale  bat  Bach  spater  nicbts  sehr  wesentliches  mebr  zu  andern  gc- 

tnnden.  Wobl  aber  unter  den  madrigalisehen  Stiicken ,  in  deren 

eiligst  zusammengeschweiBten  Texten  die  Spracbe  gleichsam  mit  ibm 

diivon  gelauien  war.  Drei  derselben  entfernte  er  ganzlich ,  sicber- 

lich  nieht  weil  sie  musikaliscb  zu  geringwerthig  gewesen  wiiren : 

aber  ihr  Charakter  muBte  ibm  an  den  betreffenden  Stellen  ungeeignet 

eraeheinen.  An  zweien  dieser  Stellen  tiigte  er  ueue  Solostiicke  andern 

Miarakters  ein,  deren  eines  I  >Betrachte  meine  8eel«  mit  der  naehtol- 

geiulen  Arie  »Erwage«;  sicb  wicder  als  eine  Umdichtung  nacb 

Brnckes  darstellt.  Er  scheint  diese  freilicli  aucb  bier  selber  geleistet 

zu  liaben  und  besser  gegliickt  als  bei  frtiberen  Gelegenheiten  ist  der 

Versnch  wahrlicb  nicbt.  Man  kann  die  Brockesschen  Worte : 

Dem  Himmel  gleicbt  acin  buntgestriomter  Kiicken, 

Den  Hegenbogen  ohnc  Zahl 

Als  lauter  Gnadenzeichen  Bchmttcken, 

Die,  da  die  SiindHuth  unsrer  Seliuld  verseiget. 

Der  linlden  Liobe  Sonnenstrahl 

In  seines  Blutes  Wolken  zeiget 

im  hoben  Grade  gescbmacklos  tinden,'  aber  sie  entbalten  klar  ge- 

Bchante,  ricbtig  durcbgefiihrte  Bilder.  Wenn  dagegen  in  dor  Johan- 

nes-l'assion  folgendcs  zu  lesen  ist : 

Krwage,  win  sein  blntgidarbter  Riieken 

in  alien  Stiicken 

Dem  Ilinmit'l  gleiche  gtdtt, 

iil  Gelegentlich  del  weltlichen  Cantata  » VeijniiigO'  PtaiBenstartt  >. 
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Daran,  nachdeui  die  WaHserwogen 

V«H  tttisrer  SiindHutli  sieli  vnroip'ii, 
Per  alfersehoiiMte  liegenbogen 

A  Is  Got  tea  (inndeir/.eulien  Hteht, 

so  winl  man  hart  an  die  (Jriin/e  des  blllhenden  llnsinns  gefllhrt.  M) 

Eine  and  re  uiadriptlisehe  Partie  »Mein  Her/!  ituleni  die  puize  Welt« 

und  Arie  '>ZerHieBe<«  uehst  dem  einleiteiulen  hibliseheu  lieeitativ)  hat 

Baeli  spiiter  gestriehen  und  dureh  eine  lustrumentalsint'onie  ersetzt. 
hemaeh  aber  doeh  die  ursprUn^liehe  Anla^e  wieder  hergestellt. 

Freilieli  aneh  an  Anfanj^s-  und  SehluBehor  le^te  er  die  umgestal- 

tende  Hand.  Heides  waren  ̂ roBartigc  Choralehore.  Der  let/tere 

oChriste,  du  Lamm  <iottes<  bildet  jet/t  den  SehluB  der  Kstomihi- 

Cautate  »Du  wahrer  Gott«  (s.  S.  IS1  ft'.;.  Kr  hat  auch  sieherlieh  von 

Anfang  an  dahin  jjehort  und  wurde  vom  Componisteu ,  da  er  diese 

(Jantate  als  stu  wenig  zweekdienlieh  einstweilen  /urlieklegte,  in  die 

Passion  nur  herUbergenommeii :  naehdein  nun  aueli  sie  im  .lahre 

1723  nieht  zur  Auftllhrung  ̂ elangt  war.  win!  der  Chor  auf  seineu 

ursprllngiiehen  Platz  /urllekversetzt  sein  und  ist  als  Bestandtheil  der 

Passion  vielleieht  iiberhaupt  nieht  /u  dehor  gebraeht.  Den  Ein- 

gaugsehor  »0  Menseh,  bewein  dein  Slinde  groB«  benut/te  Haeh.  wie 

vennutliet  werden  durfte,  tllr  die  um  1725  eomponirte  dritte  Passion, 

und  verleibte  ihn  endlieli  als  SehluBehor  des  ersten  Theils  der  um- 

gearbeiteten  Matthauspassion  eiu.  indem  er  ihn  von  Esdur  nach  Edur 

verset/te.  An  seine  Stelle  kam  in  der  .lohannespassiou  eiu  neuer 

Chor«  Herr  unser  Herrseher",  an  das  Ende  des  ganzen  Werkes  eiu 

eintaeher  Choral  » Aeh  Herr,  laB  dein  liel)  Engelein-.  Die  bier  auf- 

gezaltlten  Puigestaltungen  sind  zu  ilirem  groBeren  Theile  fllr  eine 

wiederholte  AuffUhrung  der  Passion  vorgenonimen,  welehe  am  Char- 

t'reitage  1727  stattgefunden  zu  haben  seheint.  Spiiter  hat  Haeh  die 

Passiou  wenigsteus  uoeh  zweimal  aut'gefUhrt  und  zu  dieseni  Zweeke 

jedesmal  wiedcr  in  it  eiuigen  Abnudeniugcu  versehen.  Die  Zeit  die- 

(iH)  Der  Text  des  vorlierKehenden  Arioso  ist  iihrif<en8  in  der  Austfabe  der 

B,-(i.  iXIP,  S.  '>:»(.  zniii  Tlieil  falsch  edirt.  Wie  Oripnalstimuieu  and  Orijd- 
ualpartiturauswi-isen,  heilit  es  nieht  »mit  bittren  Listen  hart  lieklemiut  von  Her- 

'ivti"  soudern  » mi t  bittrer  Lust  und  lialb  bekleinuitem  Uerzen«  und  liernach 

"\\'w  dir  MM  Dorneu ,  go  iliu  steehen .  die  Hiiuiuelsselilusselbluuieu  bliihn-. 
Audi  bei  Wiuterteld.  K.  K.  HI.  S  M\s  stelit  der  TexMalscli. 
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ser  Auffuhrungen  laBt  sich  nicht  genaucr  angebcn ;  doch  wird  wenig- 

stens  einc  derselben  in  den  drciBigcr  Jahren  vor  sich  gegangen 

sein. 68) 

Der  alte  Brauch.  die  Erzahlung  des  Evangclisten  und  die  Ueden 

einzelner  Personen  recitativisch,  die  AuBenuigen  mehrer  aber  (lurch 

Fignralchbre  singcn  zu  lassen,  stellte  dem  Bestreben  ein  gutgeglieder- 

tes,  harmonisches  Kunstwerk  zu  schaffen  nicht  unerhebliche  Schwie- 

rigkeiten  entgegen.  Der  Componist  sah  sich  von  einem  Texte  ab- 

hiingig,  der  nicht  fUr  musikalische  Behandlung  geschrieben  war  und 

an  dem  er  doch  nichts  wesentliches  andern  durfte.  Manche  Theile 

desselben  zwangen  ihn,  reiche  miiBikalische  Mittel  anfzuwenden.  bei 

andren.  deren  Gehalt  viclleicht  nicht  weniger  schwer  wog.  muBte  er 

sich  auf  das  einfache  Kecitativ  bcschranken.  Kurze  manchmal  ne- 

bensiichliche  Stellen  tratcn  dadurch,  daB  sie  als  Chor  behandelt  wer- 

den  muBten,  unverhiiltniBnuiBig  hervor,  wUhrend  tief  bedeutsanie 

AuBerungen  Gefahr  liefen .  in  dem  schlichten  Fortgange  des  Sologe- 

sanges  nicht  genllgend  bcaclitet  zu  werden.  Hier  einen  Ausgleich 

herzustellen  war  eine  Hauptbestimmung  der  eingeflochtenen  Chorale 

und  madrigalischen  Gesangstilcke.  Sie  sollten  die  Aufmerksarakeit 

des  Hiirers  bei  den  Hauptmomenten  festhalten,  die  einzelnen  Situa- 

tionen  der  Handlung  abgranzen  und  abrunden ,  Licht  und  Schatten 

im  Fortgange  des  Ganzen  und  der  einzelnen  Theile  richtig  verthei- 

len.  Es  darf  nicht  verschwiegen  werden,  daB  Bachs  Johannes-Pas- 

sion nach  dieser  Richtung  bin  manches  vermissen  liiBt.  An  mehr 

als  einer  Stelle  flieBen  die  Bilder  ungesondert  znsammen.  so  Christi 

VerhOr  vor  Hannas  mit  Petri  Verleugnung.  Christi  Verurtheilung 

durch  Pilatus  mit  seiner  Krcuzigung:  die  Episode,  wie  Christus  vom 

Kreuz  herab  seine  Mutter  dem  Johannes  anempfiehlt,  hebt  sich  nicht 

scharf  hervor.  70j  Die  Stellen,  an  denen  madrigalische  Stllcke  ein- 

gesetzt  sind ,  kann  man  nicht  immer  als  wohl  gewahlt  bezeichnen. 

Das  Kecitativ  « Simon  Petrus  aber  folgete  Jesu  nach  und  ein  andrer 

Jilnger«  fllhrt  in  die  Schilderung  von  Petri  Verleugnung  ein.  Wenn 

hier  sich  eine  glaubensfreudige  Arie  anschlieBt:  »Ich  folge  dir  gleich- 

falls  mit  freudigen  Schritten,  Ich  lasse  dich  nicht,  Mein  Lebeu.  mein 

69;  S.  Anhanf?  A,  Nr.  46. 

70)  S-  B.-O.  X1I«,  S.  29,  31,  83,  102  und  104. 
Siitta,  J.  8.  Barb.  II.  ,  23 
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Lieht«,71i  und  die  Sache  endlich  doch  nur  auf  schmahliche  Schwache 

und  feiges  Zurllckweichen  hinaus  fUhrt.  so  bedarf  es  keines  beson- 

deren  Feiugeflihls  um  zu  merken ,  daB  ein  beilUufiges  Moment  zuin 

Schadeu  des  Total  -  Eindrucks  hervorgehoben  ist,  vollends  da  auf 

diese  Weise  zwei  Arien  fast  unmittelbar  neben  einander  zu  stehen 

kommen.  Wo  die  Stelle  als  solcbe  fUr  eine  lyrisehe  Form  auge- 

messen  genanut  werden  inuB,  ist  es  zuweilen  doch  nicht  die  Art  des 

Iubalts  derselben.  Nachdem  Jesus  vou  einem  Dieuer  des  Hauuas 

geschlagen  worden  ist,  samuielt  sich  die  Emptiudung  zunachst  sehr 

sehon  in  deiu  Choral  ><Wer  hat  dich  so  geschlagen  ?«  Dann  aber 

folgte  sofort  noch  ein  zweites  ChoralstUck  Uber  die  siebeuzehnte 

•Strophe  von  >»Jesu  Leiden,  Pein  und  Tod«:  zum  Cantus  Jirmus  des 

►Soprans  singt  der  Bass  einen  madrigalischen  Text,  der  allenfalls 

auf  den  gegeiBelten  und  durngekronten  Heiland.  aber  durchaus  nicht 

an  diese  Stelle  paBt. Den  Worten  »ging  hinaus  und  weinete 

bitterlicho  folgte  ursprlinglich  eine  leidenschaftliche  Arie ;  »Zerr 

schmettert  mich .  ihr  Fclsen  und  ihr  HUgel«,  welche  der  Emptiu- 

dung eine  gauz  andre  Weuduug  gab.  als  man  nach  der  Art,  wie 

die  vorhergebcuden  Bibelworte  coinponirt  sind ,  erwartet.  *3)  Alle 
diese  Dinge  lasseu  die  Verlegenheit  erkenneu .  in  der  sich  Bach, 

da  er  die  Johannespassion  in  Angriff  uahm ,  wegen  der  erforder- 

lichen  madrigalischen  Dichtungen  bcfand.  Fttr  wichtige  Stellen 

fehltcn  ihm  solche  ganz,  fUr  andre  verfiigte  er  nicht  Uber  die  richti- 

gen.  Die  zahlreicheu  Veriinderungen ,  dcnen  er  das  Werk  immer 

wieder  unterzog,  bekunden,  daB  es  ihm  selbst  nicht  gentigeu  wollte. 

Manches  hat  er  mit  der  i^eit  wirklich  gebessert:  die  erstere  der 

bcideu  zuletzt  genannten  Arien  hat  er  trotz  ihres  bedeutendeu  mu- 

sikalischeu  Werthes  spiiter  ganz  gestrichen,  die  zweite  taktvoll  durch 

einen  getnigenen  Klagegesaug  ersetzt.  Xichtsdestoweniger  blieben 

immer  noch  manche  L  nvollkommenheiteu  bestehcn. 

Augenscheinlich  war  es  audi  jcne  Verlegenheit  um  lyrisehe 

Oegensiitze .  welche  Bach  zu  ciner  besondereu  Behandlung  der  dra- 

matischen  Chore  tricb.  Die  Johannes- Passion  enthalt  deren  eine 

betrachtliche  Zahl ,  kunstreiche.  markige  und  charaktervolle  Ton- 

71)  B.-G.  XII»,  S.  25  ff.  72  •  B.4J.  XIV,  S.  31  und  135  ff. 
73  B.-(i.  XII1,  S.  :<4  ff.  uud  14!)  ff. 
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bilder.  Auffallend  ist  die  Grlindlichkeit  und  Breite.  mit  welclier  die 

Mehrzahl  derselben  ausgeftlhrt  ist .  fast  als  ob  es  Oratorienehore 

waren.  DaB  die  betreffeudeu  Worte  im  Zusammenhange  der  Erzah- 

lung  eine  solehe  Behandlung  eigentlich  nicht  vertragen .  da  sie  Mo- 

mente  niebt  der  Kuhe .  soudern  der  Bewegung  darstellen ,  bedart* 
keines  ausftihrlichen  Beweises.  Man  braucbt  audi  nur  in  die  Mat- 

thans- Passion  zu  blicken  und  weiB,  daB  Bacli  sicb  hierttber  klar 

war.  Aber  das  BedUrfniB  nach  breiteren  lyrischen  Formen  lieB  sich 

nicht  abweisen  und  inuBte  mit  den  vorbandeneu  Mitteln  so  gut  es 

ging  befriedigt  werden.  Inter  diesem  Gesichtspunkt  ist  es  erkliirlieb, 

daB  Uber  verhaltuiBmaBig  uubedeuteude  und  aft'ectlose  Worte  .  wie 
•Wir  dlirfen  niemand  todteu«  oder  »Lasset  uns  den  uicbt  zertheileu, 

sonderu  danim  losen.  weB  er  sein  soil «<.  jene  musikalisch  so  gehalt- 

vollen  Chore  gesetzt  sind.  Es  liegt  noch  ein  andrer  Beweis  dafUr  vor, 

daB  es  Baeb  bei  den  Judenehoren  in  erster  Liuie  nicht  auf  lebendige 

dramatiscbe  MassenauBerungen.  sondeni  auf  bedeutende  musikaliscbe 

Formen  ankam.  die  dem  Ganzen  Anseheu  und  GroBe  geben  sollteu. 

Erhat  nanilich  fast  einen  jeden  dieser  Tonsiitze  mit  geringen  Aban- 

derungen  und  dureh  den  Text  gebotenen  Kllrzungen  oder  Erweite- 

rnngeii  zu  andem  Worten  ein  oder  mehre  male  wiederholt:  den  Cbor 

•Ware  dieser  nicht  ein  Ubelthiiter «  u.  s.  w.  zu  den  Worten  »Wir 

dflrfen  niemand  todten..  den  Chor  »Sei  gegrUBet.  lieber  Judeukonig. 

zu  den  Worten  >Schreibe  nicht:  der  Juden  Konig«  u.  s.  w..  den 

(.'hor  »>Wir  haben  ein  Gesctz«  u.  s.  w.  zu  den  Worten  »Lassest  du 

diesen  los.  so  bist  du  des  Kaisers  Freund  nicht  *  u.  s.  vv.  AuBer- 

dem  hat  Bach  sich  ein  kurzes  viertaktiges  Satzchen  gebildet .  wel- 

ches er  fur  nicht  weniger  als  vier  Chorstellen  in  Anwenduug  bringt 

and  das  nach  eiuander  von  den  Haschern,  die  Jesus  gefangcu  neh- 

men.  von  dem  Volk  vor  dem  Palast  des  Pilatus  und  endlich  von 

den  Hohenpriesteru  unter  sehr  verschiedenen  Umstanden  abgesun- 

?en  wird.  Die  hierzu  von  den  oberen  Instrumenten  ausgefllhrte 

Seehzehntelbegleitung  wird  sogar  auch  dem  groBeren  Chore  »Wir 

dttrfen  niemand  tiidten «  in  motivischer  Fortspinmiug  hinzugefilgt. 

Man  kanu  nicht  behaupten .  daB  die  Musik  zu  den  verschiedenen 

Texten  immer  gleich  gut  paBt.  1st  die  Wiederholung  desselben 

Tonsatzes  zu  dem  erneuten  Kufe  »Kreuzige  ihn«  innerlich  wohl  be- 

grtludct.  und  in  andem  Fallen  dem  poetischen  Siune  nicht  gradezu 

23*
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widerstreitend,  so  schickt  es  sich  doch  libel,  wenn  die  Tonreihen  der 

Worte  »Sei  gegrttBet,  lieber  Judenkbnig«  spater  zu  dem  Texte 

•>Schreibe  nicht:  der  Judeiikitaig ,  sondern  daB  er  gesagt  habe :  der 

Juden  Kbnig«  abermals  erklingen.  Denn  diesesmal  sind  die  Em- 

pfindungen  grnndverschieden ,  dort  schadenfrohcr  Hobn,  den  die 

Musik,  soweit  ihre  Mittel  reichen,  auch  vortrefflieh  wiedergiebt,  hier 

Cnwille  oder  heimliche  BesorgniB.  Bach  hat  dem  Wunsche  nacb 

musikaliseher  Festigung  and  Abnindung  die  feinerc  Charakterisirung 

geo])fert. 
Unter  den  vier  evangelischen  Berichten  Uber  Chrisri  Leiden  und 

Tod  ist  derjenige  des  Johannes  der  am  wenigsteu  ausflihrliche  und 

lebendige.  Eine  Reihe  von  bedeutsamen  und  fur  musikalisehe  Behand- 

Inng  geeigneten  Momenten  ist  mit  Stillschweigeu  ubergangen,  so  na- 

mentlicli  die  Einsetzung  des  Abcndmahls .  Chrisri  Leiden  in  Geth- 

scmane  und  die  bei  seinem  Tode  eintretendeu  Naturereignisse.  Bach 

empfand  dies  sehrwohl  als  eineu  Mangel.  Um  wenigstens  etwas  ab- 

zahelfen  setzte  cr  an  den  betreffenden  Stellen  aus  dem  Matthaus- 

Evangelium  die  Schilderung  des  Erdbebens  ein  und  die  Worte  mit 

welchen  die  Episode  von  Petri  Vcrleugnnng  so  echt  musikalisch  ab- 

schlieBt  »Dagedachte  Petms  an  die  Worte  Jesu,  und  ging  hinaus  und 

weinete  bitterlich « 74) .  Im  groBen  und  ganzen  konnte  cr  freilieh  die 

Dtirftigkeit  des  Berichtes  nicht  heben.  Es  muB  auch  dieser  Umstand 

in  Betracht  gezogen  werden,  um  die  Thatsache  zu  erklaren,  daB  die 

Johannes-Passion  an  Lebendigkeit  und  Mannigfaltigkeit  so  fiihlbar 

hinter  der  Passion  nach  Matthiius,  ja  selbst  liinter  der  nach  Lucas 

zurUcksteht.  Ihr  hoher,  bleibender  Werth  liegt  nicht  in  der  Ge- 

sammtgestaltung.  Als  Ganzes  hat  sie  etwas  trlib  -  einftirmiges  und 

nahezu  verschwommeues.  Dies  muB  man  sagen,  auch  wenn  man 

sich  voll  bewuBt  ist,  daB  ein  seiches  Work  von  einem  ganz  an- 

dern  Standpunkte  angesehen  sein  will ,  als  ein  Oratorium  oder  ein 

wirkliches  musikalisches  Drama.  Es  ist  richtig :  man  darf  einer  Pas- 

sion gegenltber  nie  vergessen,  daB  sie  eine  Kirchenmusik  ist,  daB  in 

der  Behandlung  ihrer  epischen,  lyrischen  und  dramatischen  Elemente 

74]  Die  »Worte  Jesu«  sind  :  »In  dieser  Naeht,  ehe  der  Ilahu  kriihet.  wirst 

du  mich  dreiraal  vcrleugnen «.  Sie  fehlen  iin  Johiinnes-Evangelimu  ebenfalls, 
und  da  Bach  es  unterlasscn  hat ,  auch  sie  dem  MatthSus  zu  entnehuien,  feldt 

dem  eingefligten  Satze  Beziehung  und  VerstKndlichkeit. 
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eiue  principielle  Verschiedenheit  nicbt  besteht,  vielmehr  alles  was  sie 

ausdrttckt,  und  sci  es  das  gegensKtzlichste ,  in  den  Kreis  einer 

unpersonlicheu  Allgemeinempfindung  gebannt  ist.  Niemand  darf 

es  von  vtfrn  herein  als  stilwidrig  tadeln  wollen,  wenn  die  Reci- 

tative der  redeud  emgefilhrteu  Personen  sich  von  denen  des  Evange- 

listen  nicbt  durch  eine  grbBere  Lebhaftigkeit  scbarf  unterscheiden. 

wenn  der  Evangelist  selbst  sich  von  dem  Inhalte  dessen  was  er  er- 

zahlt  ergriffen  zeigt:  das  Bibelwort  behalt  dieselbe  Wichtigkeit. 

gleichviel,  wem  es  in  den  Mund  gelegt  wird.  Es  nuiBte  dem  Com- 

ponisten  unvenvehrt  sein .  die  AuBerangen  der  Hascher ,  Kriegs- 

kneehte  und  Hohenpriester  ebensowohl  durch  den  vollen  Chor  aus- 

zudrllcken.  wie  die  des  gauzen  Volks:  den  Gegensatz  zwisehen  Ein- 

zelnen  und  Vielen  im  allgemeinen  markirt  zu  haben  war  genligend. 

Audi  ist  an  sich  nichts  dagegen  einzuwenden.  wenn  Uber  eiueu  kur- 

zen  Satz  wie  »Kreuzigc  ihn«  ein  groBer  Chor  gebaut  wird,  da  der- 

selbe  eben  vom  kirchlichcn  Standj)unkte  aus  eine  holie  symbolische 

Bedeutung  haben  kann.  Alles  was  an  dramatischen  Elementen  im 

Passionstexte  steckt.  dart*  sich  dem  wahrhaft  dramatischen  Ausdrucke 
nor  nUhern.  nicht  aber  die  voile  Schiirfe  und  NatUrlichkeit  dessclbcn 

annehmeu.  Indessen  wenn  auch  alles  dieses  zugegcben  wird,  so  blei- 

bcn  iunerhalb  der  gezogenen  Granzen  fUr  feinere  Unterscheidungen 

und  Abstut'ungen  doch  noch  Mbglichkeiten  genug:  das  hat  Bach  in 

der  MatthUuspassion  uuilbertrcfflieh  bewiesen.  Der  Johannes-Passion 

muB  man  den  hcichsten  Grad  von  Vollkoinmenheit  in  dieser  Beziehung 

absprechen. 

Uurch  die  Benutzung  der  Brockes  scheu  Dichtung  ist  in  die  Jo- 

hannes-Passion ein  Anklang  an  das  italianische  Oratorium  gekom-  . 

men.  insofern  die  Arie  »Eilt.  ihr  angefochtnen  Seelen«  einen 

Wechselgesang  darstellen  soil  zwischeu  der  Tochter  Zion  und  den 

gliiubigen  Seelen.  Auch  die  Zweitheiligkeit .  die  sich  Ubrigens  in 

der  Lucas-Passion  ebenfalls  findet,  muB  man  auf  das  italianische 

Oratorium  zurilckfllhren.  da  der  erste  Theil  eiues  solchcn  vor.  der 

zweite  nach  der  Predigt  aufgcflihrt  zu  werden  pflegte.  Dem  Ge- 

brauch  der  protestautischen  Kirche  entsprach  dies  nicht :  wenn  man 

bier  die  Passionsgeschichte  Uberhaupt  theilte.  so  machte  man  sechs 

Abschnitte.  ftir  die  scehs  Tage  der  Marterwoche  (Palmsonntag  bis 

Charfreitag  je  einen.  zuweilen  auch  noch  mehre,  indem  man  die 
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vorhergehcnden  Sonntage  der  Fastenzeit  ebenfalls  bedachte. 7V;  Bei 

der  Art  wie  der  Text  der  Johannes-Passion  zu  Stande  kam ,  konnte 

von  einer  durchgreifenden  Einwirkung  des  italianischen  Oratoriums 

auf  seine  Gestaltung  natllrlich  keine  Rede  sein :  viel  starker  tritt  sie 

in  der  Matthaus-Passion  hervor.  Ich  erwahne  dies  nm  das  frtthere 

Werk  dem  spateren  gegenllber  zn  charakterisiren.  nicht  als  ob  darin 

ein  Vorzug  oder  Mangel  tlesselben  beruhe.  Die  Johannes- Passion 

trfigt  aber  in  Folge  hiervon  einen  weniger  modernen  Anstrich  irn  Sinne 

der  damaligen  Zeit.  Dies  macht  sich  aueh  po^itiv  flihlbar  dnrch  die 

ftir  beide  Theile  einflJhrend  und  abschlieBend  venvendeten  Chorale, 

welche  mit  Ausnahme  des  ersten :  »OMensch.  bewein  dein  SUnde 

groB<<.  der  spiiter  entfemt  wurde,  einfach  vierstimmig  gesetzt  sind. 

Hatte  Bach  ganz  nach  iilterem  Branch  verfahren  wollen,  so  wttrde 

er  am  SchlnB  des  ganzen  Werkes  enrweder  das  Ubliche  Danksagungs- 

lied  »Nun  ich  danke  dir  von  Herzen«.  oder  rait  engerer  Beziehuug 

anf  die  Grablegnng  den  Ristschen  Choral  » 0  Traurigkeit,  o  Herze- 

leid! «  haben  singen  lassen.  Die  Chorarie  am  Grabe  Jesu ,  welche 

dem  SchluBchoral  voranf  geht,  nnd  die  in  ahnlicher  Gestalt  in  sehr 

vielen  mitteldeutschen  Passionen  am  Ende  des  17.  und  Anfang  des 

IS.  Jalirhunderts  sich  findet,  verdankt  ihr  Dasein  einer  altkirchli- 

chen  Ceremonie .  der  Representation  der  Grablegung  auf  dem  Chor 

vor  dem  Altar  .  bei  welcher  Gelegenheit  eine  Motette  oder  der  Cho- 

ral »0  Traurigkeit c  gesungen  zu  werden  pflegte.  Ich  habe  nicht 

gefunden.  daB  zu  Baehs  Zeit  in  Leipzig  noch  diese  Sitte  herrschte : 

daB  aher  die  Ceremonie  in  dem  Ubliehen  AbschluB  der  Passionsmu- 

siken  nachklang  ist  sicher.  In  I^eipzig  muB  schon  deshalb  die  Erin- 

.  nerung  an  sie  lebendig  gewesen  sein ,  Weil  es  feststehend  war.  daB 

nach  der  Passionsmusik  eben  das  Lied  »0  Traurigkeit «  von  der 

Gemeinde  gesungen  wurde  und  dies  war  oflenbar  audi  der  Grund. 

wamm  es  Bach  am  SchluB  der  Johannes-Passion  nicht  noch  einmal 

besonders  anbringen  wollte.   Noch  viel  spiiter,  zu  einer  Zeit,  da 

75  In  sechs  Theile  Actus  zerfallt  z.  B.  die  Kudolstiidter  Passion  von  1  t»ss. 

Graf  Heinrieh  XII.  flihrte  in  Schleiz  eine  zwolftheilige  Passion  ein.  deren  erster 

Abschuitt  am  Sonntajre  Invocavit  nnd  deren  letzter  am  Charfreitajre  ahgesungcu 

wurde.  Der  Text  befindet  sich  auf  der  grafliehcn  Bibliothek  zu  Wernifferode 

(II  b,  417  .  Beides  sind  sogenannte  Passinnshamionien,  die  aus  den  vierEvan- 

gt-listcn  zusammengestellt  waren. 
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man  die  Passionen  sehon  im  Concertsaale  aufflthrte .  war  es  ge- 

hrauchlich  den  SchluB  derselben  mit  dem  Namen  »bei  dem  Grabe 

Christi«  zu  bezeichnen  .  Wo  man  nun  einen  solchen  Grabgesang 

niebt  missen ,  and  doch  zugleich  den  abschlieBenden  Choral  beibe- 

halten  wollte ,  muBten  zwei  Chorsatze  auf  einander  folgcn .  wie  es 

bei  Bach  in  der  Johannes- Passion  geschieht .  und  in  vielen  andern 

Passionen  aus  der  Zeit  der  alteren  Kirchen-Cantate  ebenfalls  zn  be- 

nierken  ist.  Die  niihere  Beziehung,  in  welcher  die  Johannes-Pas- 

sion zu  dieser  stebt.  zeigt  sich  anch  noch  in  der  Recitation  des  Bibel- 

textes,  welehe  darauf  verzichtet  die  Reden  der  einzelnen  Personen 

namentlich  Christi,  durch  reichcre  Begleitungsmittel  hervorznheben, 

und  sich  durchaus  mit  dem  einfachen  Gencralbass  begnltgt. 

Nur  aher  durch  diese  ZurUckhaltung  scblieBt  sich  Bach  noch 

der  Hlteren  Praxis  an,  nicht  in  der  Gestaltung  der  recitativischen 

Tonreihen  selber.  Nachdem  diejenigen  Eigensehaften  der  Johannes- 

Passion  bezeichnet  sind,  welche  den  hiichsten  Ansprlichen  nicht  voll- 

kommen  genUgen  kiinnen,  muB  es  nun  urn  so  starker  betont  werdcn, 

dafi  in  allem  was  den  musikalischen  Stil,  die  Erfindung.  die  Ausge- 

staltung  der  einzelnen  Tonsatze  betrifft.  sich  Bach  auf  der  vollen 

Hfthe  gereifter  Meisterschaft  zeigt.  Die  Recitativ-Behandlung  ist 

wie  in  den  Cantaten  aus  Bachs  bcster  Zeit.  Wer  mit  Rlleksieht  da- 

rauf. daB  es  sich  hier  urn  Betrachtnng,  dort  nm  Erzahlung  oder 

dramatische  Rede  handelt,  einen  Unterschied  envarten  wollte.  wltrde 

sich  getiiuscht  sehen.  Die  Gclegenheiten  zu  eindringlicheren  Wen- 

dungen  und  scharferen  Accenten.  welche  der  Text  des  Evangeliums 

bietct.  hat  der  Componist  niebt  uugcnutzt  gclassen.  Abgesehen  da- 
von.  daB  er  affectvolle  Worte  manchmal  durch  besondere  melodisehc 

und  harmonische  Mittel  stark  hervorhebt.  malt  er  audi  gern  Bewe- 

gungsvorstellungen  wie  zuriickweichen  .  zu  Boden  fallen .  ausziehen 

und  einstecken  desSchwerts.  begraben.  schlagen.  gciBeln.  kiimpfen 

durch  etitsprechende  Tonreihen,  und  zwar  moistens  der  Singstimme, 

selten  des  begleitenden  Basses.  Auch  Geftthlsbewegungen .  welche 

nur  mittelbar  mit  eincm  Begritfe  oder  Satze  zusammenhangen.  wer- 

dcn gelegentlieh  ausgedrttckt.  Das  Wort » sterben «  erhiilt  ein  dllster- 

76  S.Israel,  Frankfurter  Concert-Chronik  von  1713 — 17S0.  Frankfurt  a.  M. 

1S76.  S.  33  eine  Concert-Anzeige  vom  26.  Marz  1743:. 
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abnungsvolles,  die  Worte  »kreuzigen«  und  •  >Golgatha«  ein  Bchmerz- 

tieb  verrenktes  Melisma.  Wenn  die  Knecbte  sich  am  Feuer  »wHnu- 

tcnf,  setzt  Bach  auf  dieses  Wort  cine  Tonfigur,  welche  oflfenbar  die 

Emptindung  des  Behagens  versinnlielicn  soil :  man  wllrde  eine  A1h 

sicht  vielleichtnicht  vermuthen,  kchrte  nicbt  dieselbe  Tonfigur  bei  der 

Stelle,  wo  Petrns  sich  »w8nnt«,  wieder.  Mancbes  derart  muB  man 

gradezu  erratheu.  Wenn  Jesus  bei  den  Worten  »Wer  aus  der  Wahrheit 

ist,  der  hbret  meine  Stimme<  ein  ticftraurigcs  Melisma  horen  liiBt"  , 
so  liegt  in  dem  Texte  unmittelbar  hierzu  nicbt  die  geriugste  Veran- 

lassung.  Schwebte  vielleicbt  dem  Componisten  jener  Vers  des  Lu- 

cas-Evangeliums  vor  19,  42),  wo  Cbristus  liber  Jerusalem  weinend 

sagt :  »Wenn  du  es  wliBtest,  so  wtlrdest  du  audi  bedenken  zu  die- 

ser  deiucr  Zeit,  was  zu  deinem  Frieden  ,dienet.  Aber  uun  ist  es  vor 

deinen  Augen  verborgen«?  Einige  Male  scbwcift  Bach  sogar  ins 

tbeatraliscb-dramatische  Gebiet  hinuber  uud  bringt  Declamations- 

Bildungen.  die  zu  ibrer  vollen  Wirkung  den  Hinzutritt  vou  Gebiir- 

denspiel  zu  verlangen  scheinen :  so  Petri  wiederbolter  Ausruf  » Ich 

bins  nicbt !««.  die  Stelle  »Barrabas  aber  war  ein  M6rder«  und  das 

melmnals  vorkommende  a  y;crrfc-Singen,  welches  sorglich  durch  die 

Vorschriftcn  piano  und  forte  angedeutet  wird.7*;  Ein  Princip  der 

Behandluug  liiBt  sich  aber  aus  alien  diesen  Beispielen  nicht  gewin- 

nen.  Denn  eben  so  haufig  liiBt  Bach  audi  Worte  uud  Satze.  die 

charakterisirende  Accente  und  Melismen  sehr  wohl  vertriigen,  ja 

herauszufordem  scheinen ,  in  gewohnlicher  Kecitativ-Manier  absin- 

gen.  Das  oberste  und  einzig  durchgehende  Gestaltungsprincip  wird 

durch  den  ihm  innewohnenden  Trieb  nacb  starker  melodischer  Be- 

wegung  bedingt.  Alles  Ubrige  ist  nur  Mittcl  zu  diesem  Zweck.  Ware 

es  anders ,  so  lieBe  sich  gamicht  begreifen ,  warum  Bach  zuweilen 

auch  Malercieu  anbringt,  die  durchaus  keine  poetisch-musika- 

lische  Bedeutuug  haben  und  fllr  sich  betrachtct  einfach  als  Spie- 

lereien  erscheiueu  z.  B.  wenn  er  das  Wort  »IIochpflasterf  so  de- 

clamirt,  daB  auf  die  erste  Silbe  das  durch  eiucn  aufwiirts  fuh- 

rendeu  .Sextenspmng  erreicbte  gis  gesungeu  wird,  auf  die  beiden 

audern  aber  cis,  und  somit  der  BegritT  »hoch«  auffUllig  hervor- 

tritt.  T!»;  Eine  stiirkere  Ausbildung  des  melodiscben  Elemeutes  ent- 

77)  B.-G.  XII>,  S.  W,  T.  i>.  7s  B.-G.  XII',  8.      54,  119,  122. 
TM  S.  7S,  T.  I— r,  dt-r  Partitur  der  B.-G. 
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sprach  dem  Stil  des  Kirchenrecitativs .  besonders  liebte  man  die 

SchluBfUlle  in  ariose  Wendimgen  ausgehen  zu  lassen .  wobei  eiue 

Anknlipfuiig  an  die  Art  der  Cadenzirung  im  gregoriauischen  Cho- 

ralgesang  nnverkennbar  ist.  Aus  solehen  Cadenzen  sind  die  weit. 

ja  etwas  zu  weit  ausgefllhrten  Melismen  bervorgegangen .  welebe 

Bacb  bei  denS&tzen  »und  ging  hinaus  nnd  weinete  bitterlich«  und 

»da  nabm  Pilatus  Jesum  und  geiRelle  ihn«  angebracht  hat.so  Aber 

selbst  die  Berufung  auf  den  fStil  des  Kircben-Recitativs  genligt  noch 

nicbt  zur  Erkliirung  der  bier  vorliegendeu  Erschcinung.  Dem  Bach- 

schen  Recitativ  ist  —  icb  muB  eineu  frUher  gebraucbten  Ausdruck 

wiederholen.  denn  icb  finde  keinen  treffenderen  —  etwas  vom  Cha- 

rakter  des  Praeludiums  oder  der  freien  Fantasie  eigen^'j.  Fessellos 

ergelit  sieb  der  Comjxmist  im  Bereicbe  der  melodiscben  Gestalten, 

Iftfit  sicb  zu  ihrer  Bildung  bald  von  bier  bald  von  dort  her.  jetzt 

dureh  wichtige.  daun  wieder  durcb  gauz  unwicbtige  Dinge  anrcgen. 

ohne  jedoch  dem  lieebte  des  souveranen  Beliebcus  je  zu  eutsagen. 

DaB  es  einem  bedeutsamen  Worte  sicb  das  eine  mal  ganz  bingiebt  und 

es  mit  alien  Mitteln  seiner  Kunst  erscluipfend  illustrirt.  bei  andern 

Gelegeubeiten  aber  gleicbgultig  dartiber  binweggebt  —  eiu  Grund 

dafrtr  lUBt  sicb  aus  der  Sacbe  nicbt  eutwickelu:  es  gefiel  ibm  so  und 

er  that  es. 

Auf  den  oratorienbaften  Zug  in  den  dramatiscben  Cboren  der  .Jo- 

hannes-Passion ist  oben  scbon  bingedeutet  worden.  Es  steckt  in 

ihnen  aber  auBerdem  noch  etwas,  das  nicht  das  Gepriige  des  Ora- 

toriums  tragt.  Eine  Polyphonie  von  seltener  Dichtigkeit  und  eio 

gewisses  compactes  Wesen  ist  alien  eigen .  sofern  sie  Uberbaupt 

breiter  ausgefUbrt  sind.  Man  kaun  zugeben.  daB  bierdurch  die  fana- 

tischen.  in  ibrer  Mordlust.  ihren  wilden  Beschuldigungen  und  Drob- 

ungen  sich  UberstUrzendeu  Juden  gut  cbarakterisirt  werden.  Aber 

der  eigentlicbe  Grund.  weleher  Bacb  zu  dieser  besonderen  Schreib- 

art  veranlaBte .  liegt  nicbt  hier .  denn  der  Chor  der  Kriegs- 

knecbte .  welche  urn  Christi  Rock  loosen .  ist  ganz  ebeuso  gebaut. 

Wenn  Bacb  aus  Mangel  an  lyrischeu  Texteu  getrieben  wurde.  in  der 

musikaliscben  Vertiefung  der  dramatiscben  Chore  eiuen  Ersatz  zu 

bietcn.  so  muBte  ibm  andrerscits  doch  klar  sein.  daB  er  sich  nicbt 

80  8.  33  and  54,  SI   Vgl.  Band  I,  S.  4»2. 

Digitized  by  GoO( 



—    362  — 

zum  Schaden  des  Ganzen  allzuweit  von  der  knappen  Form  entfer- 

nen  dllrfe.  welche  diesen  Chbren  ihrem  poetischen  Wesen  nach 

eigentlich  zukam.  Die  Misehung  von  Breite  iind  Gedrungenheit, 

welche  durch  eine  Vennittlung  zwischen  oratorienhaften  und  drama- 

tisehen  Stil  entstand.  ist  es  welche  die  biblischen  Chore  der  Johan- 

nes-Passion zu  einer  so  eigenartigen  Erseheinung  niacht.  Diese 

groBen  Forroen .  die  mit  bedeuteudem  rausikalischen  Inhalt  bis  zum 

Zerspringen  gefUIlt  sind.  bezeugen  eine  imponirende  Sehopferkraft, 

haben  aber  auch  ctwas  unheimliches  und  schwllles.  Durch  den 

groBen  Raum.  den  sie  im  Werke  einnehmen,  bestinnnen  sie  zugleich 

zu  eincm  wesentlichen  Thcile  den  Gesammtcharakter  desselben. 

Die  Chorale  sind  fast  alle  im  cinfacheu  vierstimmigen  Satz .  d. 

h.  wie  Bach  ihn  auf'der  Hohe  seiner  Eutwicklung  zu  schreiben 

prlegte.  Mittelst  einer  wunderbaren  Gesehmeidigkeit  der  StimmfUh- 

rung  und  cines  unersehopflichen  harmonischen  Reichthums  vennag 

er  es  durch  tiefempfundene  Ausdeutung  des  Einzelnen  tlherall  blli- 

hendes  mannigfaltiges  Leben  zu  verbreiten  und  ebensosehr  die  gan- 

zen  Chorale  unter  einander  in  wirksamsten  Contrast  zu  bringen.  Die 

schiinsten  Beispiele  fllr  letzteres  bieten  der  Choral  >Ach  groBer 

Ki'»nig«.  durch  welchen  ein  Strom  Uberschwanglicher  Liebe  hinwogt, 
und  jener  in  rllhrcnder  Schlichtheit  auftrctende  wuudervolle  Gesang 

In  mcines  Herzens  Grunde.  »v2  Auch  die  Auswahl  der  Chorale 

sowohl  hinsiehtlich  des  Textes  als  auch  der  Mclodien  ist  eine  des 

groBen  Mcisters  wtlrdige.  Das  Stockmannsche  Passionslicd  «Jesu 

Leiden,  Pein  und  Tod«  bildet  den  Mittclpunkt  der  kirchlichen  Em- 

prindung.  I'rsprttnglich  kehrte  es  viermal  mit  verschiedeuen  Strophen 
wieder.  Eine  Strophe  hat  Jkeh  spHter  mit  der  Aric  >  Himmel  reiBe« 

gestrichen.  Es  erklingt  nun  zweimal  im  einfachen  Satze.  und  zuletzt, 

nach  den  Worten  Und  neigete  das  Haupt  und  verachied«  als  Choral- 

tantasie,  indem  der  Bass  zur  Orgel  eine  Arie  singt.  durch  deren 

feincs  Geflecht  der  leise  und  andachtig  ertiinende  vierstimmige  Cho- 

ral getragen  wird.  Was  die  Sologesauge  als  solclie  betrifft.  so  ge- 

hbren  sie  vielleicht  [nur  mit  Ausnahme  der  Arie  Ach  wiudet  euch 

nicht  so«  und  der  spiiter  an  ihre  Stelle  getretenen  »Erwage<  zu  den 

vor/.iigliehsten  die  Bach  geschrieben.  Wie  man  an  ihnen  emeu  mehr 

S2  S.  :.'2  und  «•:>. 
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iilteren  Zusehnitt  hat  entdecken  kflnnen S3  ,  ist  nicht  recbt  zu  begrei- 

fen,  da  sie  fast  alle  durch  ihre  groBe,  freie  and  neue  Form  von  dem 

herkommlichen  Arientypus  mehr  oder  weniger  abweichen.  Gleich 

die  erste,  von  Webmuth  und  demlithiger  Dankbarkeit  gesKttigte  Arie 

Von  den  Stricken  meiner  Sllnden«  ist  formell  interessant  und  be- 

dentend  durch  die  motivische  Uberleitung  vom  zweiten  in  den  drit- 

ten  Theil.  Der  Arie  » Zerschmettert  mich «  giebt  der  hUufige  Tempo- 

wechsel  und  der  ktthne  SchluB  des  Gesanges  auf  der  Dominante 

einen  leidenschaftlich-persbnlichen ,  aller  Convention  ledigen  Cha- 

rakter.  An  Neuheit  und  packendcr  Erfindung  UbertriHt  sie  noch  die 

Arie  »Ach  mein  Sinn«,  durch  welche  sie  spater  ersetzt  wurde.  Aber 

auch  diese  zeicbnet  sich,  von  ihren  Ubrigcn  Vorzllgen  abgesehen, 

dnrch  eine  geistreiche  Form  aus :  unmerklich  werden  wir  vom  zwei- 

ten in  den  dritten  Theil  hinUbcrgefilhrt ,  welcher  dieses  Mai  nur  aus 

dem  Anfangsritornell  besteht.  neben  welchem  der  Gesang  seinen 

Weg  selbstiindig  fortsetzt.  Eigenartig  ist  ferner  der  Ban  der  Arie 

Es  ist  vollbracht« ,  ihr  nur  von  Orgel  und  Viola  da  gamba  begleite- 

ter  Adagiosatz,  dem  ein  Allegro  mit  dem  vollen  Streichorchcster 

entgegen  tritt.  und  das  schlieBlich  mit  ergreifender  Wirkung  zuriiek- 

kehrende  Adagio.  Der  Bassarie  »Eilt  ihr  angefochtnen  8eelen«  mit 

ihren  drUngenden  Rhythmcn  und  den  einfallendcn  Fragcn  des  Chors 

•  ist  an  dramatischer  Lebendigkeit  kaum  ein  SolostUck  aus  den  My- 

sterien  Bachs  an  die  Seite  zu  setzen.  Audi  die  beiden  Ariosos  »Be- 

traehte  meine  Seel«  und  »Mein  Herz.  indem  die  ganze  Welt«  sind 

Gebilde  eigeuster  Art  und  tiefster  musikalischer  Bedeutung^).  Der 

kflnstvolle  manchmals  bis  ans  Gekllnstelte  getriebene  Satz,  welcher 

den  meisten  dieser  Stttcke  eigen  ist,  verwehrt  ihnen  freilich  einen  so 

iinniittclbareu  Heiz  und  eine  so  populare  Wirkung  auszuiiben ,  wie 

dieses  fast  sammtliche  Sologesange  ]der  MattMuspassion  thun.  Der 

Eindruek,  welchen  sie  machen,  ist  schwer  und  tief,  die  in  ihnen 

<6  Winterfeld.  E.  K.  Ill,  S.  304. 

84,  Ersteres  wird  durch  zwei  Viole  d'amorc,  Laute  und  Bass  begleitet.  In 
Ennangelung  einer  Laute  hat  Bach  den  Part  durch  ein  Cembalo  ausfiihren 

lassen,  wozu  eine  autographe  Stiinine  vorliegt.  Spater  —  uach  1730  — iiber- 

trug  er  die  Aufgabe  der  obligaten  Orgel;  eine  autographe  .Stimme  dafiir  ist 

vorhanden,  steht  in  Desdur  und  triigt  von  Bachs  Hand  die  Cberschrift :  Wird 

auf  der  Orgel  mit  8  und  4  Fus  Gedackt  gespielet.  •  Die  Cerabalostimiue  steht 
in  Esdur. 
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herrschcnde  Stinimung  duster:  sie  erweisen  sich  dem  Duett  der 

Cautate  >Du  wahrer  Gott  und  Davidssohn«.  die  ja  urn  dieselbe  Zeit 

geschaffen  wurde.  inuerlich  nahe  verwandt.  Es  kaun  kauni  uoch 

cin  Interesse  haben .  die  liber  Brockes'sche  Texte  gcsetztcn  Stlicke 

in  it  dencn  andrer  Couiponisten  derselben  zu  vcrgleichen.  Sie  Uber- 

ragcu  diese  nicht  nur  unernieBlieh  au  Ileichthuin  uud  Tiefe,  soudern 

erseheinen  vernioge  der  tiefiuneren  Kirehliehkeit  Hires  Stiles  gegen- 

ttber  der  opernhaften  Keligiositat  der  librigen  deutschen  Meister  als 

etvvas  ganzlich  verschiedenes.  Die  einsanie  GriiBe.  in  welcher  Bach 

als  Kirchcncomponist  dasteht.  wird  durch  eine  Zusammcnstellung 

mit  den  betreffenden  Tonsiitzen  eines  Reiser,  Telemaun,  Matthcson, 

Stolzel.  ja  selbst  Hiindels  ebcn  nur  von  ucuem  klar.  "5j 

Madrigalische  Chore  enthiilt  die  Johannes -Passion  nur  zwei. 

Der  deni  SchluBchoral  uninittelbar  vorhergchendc  Grabgesang  ist 

eine  Chorarie,  die  jedoch  nicht  strophische  Bildung  sondern  die  ita- 

lianische  Da  capo-Form  hat.  Eine  ganz  einfaehc  Construction  war 

hier  Stilgesetz:  die  Oberstinmie  triigt  die  Melodic  vor.  von  den  Un- 

tcrstimuicn  in  freier .  schoncr  Bewegung  begleitet :  an  den  Ublichen 

Stellen  treten  Kitornelle  cin.  Uni  so  mehr  fallt  die  Liinge  dieses 

Chores  auf.  Er  hat  nicht  drei  sondern  flinf  Theilo.  indeni  der  zweite 

noch  einiual  als  vierter  iu  einer  audern  Tonart  wiederholt  wird :  so 

erreicht  das  Stlick  die  cnonue  Anzahl  von  172  Takten.  Es  ist  ein 

unersattliches  GriiBeu  und  Abschiednehnicn  Uber  deni  Grabe.  In  die 

tli riinen voile  Innigkeit  dcs  Gesanges  niischen  sich  sanf't  abwiirts  bis 
in  die  Tiefe  flieBende  Achtelgauge  der  Saiteninstrtiiuente,  als  rollten 

die  Erdschollen  laugsani  Uber  den  Sarg.  DaB  Christi  BegrRbniB 

uach  andercr  als  unserer  Art  geschah .  hat  Bach  augenscheinlich 

nicht  gekilnnncrt.  denn  die  Vorstellung  des  Hinabsenkens  wollte  er 

unzweifelhaft  versinnlichen.  Ein  hochst  nierkwlirdiges  Stiick  steht 

uns  in  dem  Eiugangschore  gegeniiber.  welchen  Bach  zur  zweiten 

AurtUhruug  der  Johannes-rassion  schrieb.  Der  Text: 

65]  L'ra  docli  Gelegenheit  zu  finer  solchen  Vergleicliung  zu  geben.  ist  die 
Composition  des  Textes  »Mich  voni  Strieke  meiner  SUndeii*  hub  Telemnnns 

Mareus-Passiou  Bdur]  als  Musikbeilage  2  mitgetheilt.  Ich  wkhle  sic  da  in  den 

Hbrigen  Passionen  dieser  Text  als  Chor  componirt  ist.  also  mit  Bachs  Arie 

nicht  wohl  verglkhen  werden  kann.  AuBerdiMii  wiire  liber  den  Gcgenstand  zu 

vergleichen  Winterfeld.  E.  K.  Ill,  S.  MS  flF. 
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I  It'ii  uuser  Ilerrscher,  dessen  Kuhm 
In  alien  Lunden  hurrlich  ist, 

Zeig  uns  dnrch  deine  Passion, 

DaO  do,  der'wahre  Gottessohn. 
Zu  aller  Zeit, 

Anch  in  dcr  griiBten  Niedrigkeit 

Vorherrlicht  worden  bist, 

(lessen  erste  Zeilen  an  den  Anfang  des  achten  Psalms  anklingen. 

dllrfte  wohl  ebenfajls  von  ihm  selber  herruhren.  Die  Tonart  ist 

Gmoll.  Bald  in  imposanten  Ansrufen  and  massig  in  Sechzehntelfi- 

guren  sich  aufthurmenden  horaophonen  Siitzen.  bald  in  stolz  aufstei- 

genden  oder  breithinflieBenden  Themen,  die  canonisch ,  fugenartig 

oder  frei  nachgeahmt  worden,  entrollen  die  Singstinynen  Uber  langen 

Orgelpunkten  ein  gewaltiges  Bild  gottlicher  Macbt  und  Grfisse.  An- 

deres  wirkt  der  Clior  der  Instrnmente.  Durch  das  ganze  Htttck  hin- 

dnrch  tOnt,  meist  in  den  Geigen  und  Bratschen  dreistimmig  und  stets 

in  tiefer  oder  mittlerer  Lage,  auf  Strecken  abwechselnd  auch  in  den 

BUssen .  rasch  vorubergehcnd  nur  in  den  tief liegenden  Flttten  und 

Oboen .  eine  dttster  rauschende  unablassige  Sechzebntelbewegung. 

Darttber  bin  zieben  fast  ohne  Unterbrechung  sich  fortspinnend  lange 

Klagetbne  der  Blasinstniniente.  Was  Bach  beabsichtigte,  ist  im  all- 

gemeinen  auf  den  ersten  Blick  klar.  Er  wolltc  die  Majestat  und  Ge- 

walt  des  Gottessohnes  und  zugleich  seine  tiefe  Erniedrigung  bis  zum 

bittersten  menschlichen  Leiden  in  ein  Bild  zusammenfassen.  Und 

auch  in  der  Deutung  jener  instrumentalen  Sechzehntelbewegung 

glauben  wir  nicht  zu  irren.  Es  war  den  geistlichcn  Dichtern  jener 

Zeit  ein  gelaufiges  Bild.  die  TrUbsal  des  Menschenlebens  als  Meeres- 

wogen  darzustellcn,  welche  den  Menschen  zu  liberlluthen  und  hinab- 

zuziehen  drohen.  Die  ErzUhlung  von  Christi  Meerfahrt  bot  hierzu 

wohl  die  nachste  VeranlaBung.  Ein  groBerTheil  derfrllher  besproche- 

nenCantate  "Jesn  schliift « &G)  bernht  auf  dieserVorstcllung;  auch  be- 

findet  sich  in  der  Cantate  »Ich  hatte  viel  BekUmmerniB «  eine  Arie 

solehen  Inalts. sT)  Die  Bewegung  der  Wellen  musikalisch  anszu- 

drttcken,  war  nattlrlich  eine  willkommene  Aufgabe ;  in  der  letztge- 

nannten  Arie  geschieht  es  (lurch  eine  Violinfigur,  welche  der  im  ersten 

Cbor  der  Johannes-Passion  herrschenden  ziemlich  Hhnlich  ist.  Man 

56)  S.  S.  232  f.  dieses  Bandes.         hi)  S.  Band  I,  S.  52»i. 
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kann  denmach  nicht  zweifeln  vvelchen  Sinn  dieses  duster  wogende 

Instrunientalbild  in  sich  birgt.  Bach  hat  die  eutgegengesetzten  Vor- 

stellungen  und  Empfindungen.  die  es  gait  auszudrtlekeu ,  aueh  eut- 

gegengesetzten  Tonkbrpern  zugetheilt:  der  gftttlicheu  Herrlichkeit 

sollen  die  Smgstiinmen,  dem  menschliehen  Leid  die  Instrumente  Aus- 

druek  vcrleiheu.  Es  wiedersprieht  dieser  Deutung  nicht.  wenn  die 

Singstimmeu  ihre  Gilnge  bisweilen  niit  denen  der  ►Streichiustrumeute 

vereinigen.  Deun  gesungcn  bekommeu  jeue  Seehzelmteltiguren  eben 

eineu  andern  Charakter,  uuisoniehr  wenn  sie  wie  hier,  nur  vorllber- 

gehend  und  von  einem  reichen  Wechsel  audrerTongestalten  abgelost 

auftreten.  Wir  begegueu  auch  einer  solehen  Combination  bei  Bach  nicht 

zuni  ersten  Male :  schon  im  Schlusehorale  der  Cantate  »Herr,  gehe  nicht 

ins  Gericht<«  waltcte  dieselbe  Idec.s>  Selbstverstandlich  laulen  nicht 

zwei  versehiedenartige  Conceptioueu  auBcrlich  neben  einander  her, 

beide  siud  aus  einer  Gesainintvorstelluug  eutsprungeu  und  nur  zu 

grbBerer  Wirksamkeit  in  der  Erseheinung  auseiuander  gelegt.  Die 

Kraft  der  Phantasie ,  welehe  es  Bach  ennbgliehte ,  zwei  derartige 

Gegeusatzeiu  eius  zu  bildcn.  ist  staunenswttrdig.  Aber  noch  ein  anderes 

erregt  unsere  Bewunderung  in  nicht  geriugereni  Grade.  Mehrfach  ist 

darauf  hingewiesen  worden,  wie  Bach  es  liebt  und  versteht  in  den  An- 

tangschoren  seiner  Cantaten  dereu  Emptiudungsgehalt  zusanjmenzu- 

dritngen  und  so  das  Gebiet  zu  uuigrauzeu.  auf  welcheni  die  Entfaltung 

des  Kunstwerks  vor  sich  gehen  soli.  Deinselben  Zwecke  dient  auch 

der  Einleitungschor  der  Johannes-Passion ,  er  bildet  gleichsani  den 

Prolog  derselben.  Es  ist  sicherlich  niit  tiefer  L  berleguug  gesehehen, 

daB  Bach  sich  grade  fUr  eineu  solehen  Text  cntschied,  der  nirgends 

dem  GefUhl  der  Klagc.  der  Theilnahme  an  Christi  Leiden,  der  Be- 

seligung  durch  seiuen  Opfertod  Kaum  giebt.  sondern  nur  den  Gegen- 

satz  zwischeu  der  ewigen  Macht  des  Gottessohnes  und  seiner  zeit- 

lichen  Erniedriguug  hervorhebt.  In  der  That  tiudet  auch  in  dem 

Chorbilde  die  warnie  Miteinptindung  nirgends  eineu  Ausdruck.  Es 

ist  von  einer  tinstern.  unnahbaren  GrOBe  und  in  dieser  Eigenschaft 

unter  Bachs  Werken  eiuzig.  M    Aber  es  t'aBt  mit  impouirendeT  Sicher- 

S\  S.  S.  2)7  dieses  Bande*. 

Sl»  Aueh  Winterfeld.  E.  K.  III..  •"»♦>•>  liat  diesen  Zug  an  dem  Einleitungs- 
cliore  der  Johannes- Passion  bervorgehoben .  und  Uberhaupt  demselben  eiue 
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heit  die  Grundstinnnung  des  ganzen  Werkes  zusammen,  eines  Wer- 

kes ,  das  nicht  hnmer  klar  gegliedert ,  nicht  mit  dem  volleii  Reize 

der  Mannigfaltigkeit  geschmlickt  ist,  das  aber  in  inachtigen  Umrissen 

mid  in  einer  triiben,  uuheimlichen  Beleuchtung  dastebt.  welche  so 

seltsam  contrastirt  gegen  die  Vorstellung  der  Milde  und  Liebe .  die 

wir  mit  dem  Verfasser  des  Johannes -Evangelium  zu  verbinden  ge- 

wohut  sind.  — 

Als  Bach  den  EutschluB  faBte  eine  Passion  nach  dem  Matthaus 

zu  compouiren,  besaB  er  was  ihm  bei  der  Johannespassion  in  ein- 

pfiudlieherWeise  gefehlt  hatte:  die  Hiilfe  eines  gewandteu,  willigen 

und  durch  uiehrjahriges  Zusammenarbeiten  erprobten  Dichters.  Pi- 

cander  war  eiu  weniger  als  mittelmaBiges  Talent ,  aber  Bach  ver- 

langte  nur  Leichtigkeit  in  der  auBerlichsteu  poetischen  Gestaltung, 

und  diese  stand  jenem  zu  Gebote.  Die  Grundzllge  der  Passionsform 

standen  von  Alters  her  test :  daB  an  dem  biblischen  Fundament  nicht 

getastet  werden  durfe.  wenn  es  gelten  sollte,  die  kirchliche  Bedeu- 

tung  des  Leidens  Christi  in  hochster  und  umfassendster  Gestalt  zur 

Erscheinung  zu  bringen.  davon  war  Bach  trotz  der  entgegengesetzten 

Zcitstromung  iiberzeugt.  Er  besaB  auch  jenes  Wissen  und  Feinge- 

fiihl  in  hinreiehendem  MaBe,  da;*  nJithig  war  urn  durch  Eintlechtung 

geeigneter  Choriile  an  den  passenden  Stellen  den  protestantiseh- 

kirchlicheu  Grundtou  des  Werkes  bis  zur  groBtmoglichen  Intensittit 

zn  bringen.  Er  lebte  ferner  uoch  zur  Geulige  in  den  Anschauungen 

der  geistlichen  Yolksschauspiele  um  seineu  Dichter  zur  thunlichsteu 

Beriicksiehtigung  dcrselben  anzuhalten.  Wie  viel  von  der  Gestaltung 

des  Textes  zur  MatthUuspassion  auf  Bachs .  wie  viel  auf  Picanders 

Keehnung  kommt .  wird  sich  bis  ins  einzelste  hinein  kaum  jemals 

nachweisen  lasscn.  DaB  aber  Bach  einen  sehr  bedeutenden  Antheil 

an  ihr  hatte ,  darf  als  unzwcifelhaft  angesehen  werden.  Schon  iu- 

dem  Picauder  seine  Dichtnng  nicht  nur  ohne  den  biblischen  Text, 

sondern  auch  ohne  die  Choriile  drucken  und  wieder  abdrueken  liefi, 

zeigtc  er,  daB  er  an  der  Form ,  welche  derselben  durch  die  Chorale 

sehr  verstiindniBvolle  Bcsprechung  zu  Theil  werden  lassen.  Seine  Eiuweu- 

dungeu  gegen  Hochlitz-scheinen  mir  jedoch  nicht  begrllndet;  beider  Ansichten 
lassen  sich  recht  wohl  vereinigen. 
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gegeben  wnrde ,  sich  nicht  betheiligt  flihlte.'0  Aber  auch  auf  die 

Gestaltung  der  madrigalischen  Particn  vvirkte  Bach  maBgebend  ein. 

Er  mir  kann  es  gewesen  sein ,  der  die  Benutztmg  des  Franckschen 

Gedichtes  »Auf  Christi  BcgrabniB  gegen  Abend*  veranlaBte. •*)  and 

es  scheint  als  ob  er  sich  an  dieser  Verwerthung  Franckscher  Poesie 

fHr  den  Passionstext  nicht  einnial  habe  genilgen  lassen.  Denn  auch 

das  Kecitariv  •  Du  lieber  Heiland  du «  srimmt  ini  Oedankengang  und 

zuin  Theil  auch  in  den  einzelnen  Wendungen  mit  einem  Franckschen 

Madrigal  in  Hhnlicher  Weise  Uberein,  wie  das  Kecitativ  »Am  Abend 

da  es  kill) le  war«  rait  dem  obengenannten  BegrabniBliede."2)  Unbe- 

streitbar  ist,  daB  durch  beider  Zusararaenwirken  ein  Text  entstand, 

der  Bachs  Wttnsche  in  jeder  Beziehung  befriedigte  und  den  auch  wir 

90]  Von  der  Marcus  -Passion  hat  er  Bibelwort  und  Chorale  mit  drucken 

lassen ,  obgleich  anzunehuien  ist .  daB  Bach  die  Auswahl  der  Chorale  in  ihr 

ebenfalls  selber  getroffen  hat.  Aber  hier  war  Picanders  madrigalische  Zuthst 

so  unbedcutend,  daB  es  sich  nicht  derMlihe  gelohnt  hltte,  sie  allein  zu  drucken. 

In  die  Gesanimtausgabe  der  Picanderschen  Gedichte  ist  die  Marcus- Passion 
nicht  aufgcnommen. 

91)  Vgl  S.  175  f.  dieses  Baudes. 

92]  Franck,  Madrigalische  Seclen-Lust  Arnstadt.  Iti'JT  S.v 

»Auf  die  Salbung  JEsu  mit  Narden- Wasser. 

Hast  du  es  jenem  Weibe 

Du  Meuschen-Freund  niein  JEsu  wohlgesprochen. 
Dal3  sie  aus  Lieb  ein  GlaB  vor  dir  zubrochen, 

Draus  Narden-Wasser  HoB, 

Und  deinen  Leib  begoB , 
So  laB  du  Liebster  du 

Auch  mir,  daB  ich  dich  geistlich  salbe,  zu ' 
Ich  wil  kciu  GlaB,  vielinehr  raein  Hertz  zubrechen, 

"  DiB  nimm  du  hochstes  Gut, 

Hab'  ich  nicht  Narden-Fluth, 
So  netz  ich  dich  mit  meinen  Thriineu-Bachen.« 

Picander  in  der  Matthaus-Passion : 

■Du  lieber  Hey  land  du, 

YVenn  deine  Jiinger  thoricht  streiten, 

DaB  dieses  frouime  Weib 

Mit  Salben  deinen  Leib 

Zum  Grabe  will  bereiten, 

So  lasse  mir  inzwischen  zo, 

Von  meiner  Augen  Thranen-Fliisseu 

Ein  Wasser  auf  dein  Haupt  zu  giessen.« 
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als  zweckentsprecheud  gelteu  lassen  lnttssen.  mag  man  sonst  Uber 

Picanders  Reimereien  so  gering  denken,  wie  man  will. 

Der  Passionsbericht  nach  Matthaus  wnrde  in  Leipzig  alljahrlich 

am  Palmsonntage  choralisch  abgesungen.  Die  enge  Beziehung,  in 

welehe  er  hierdurch  zu  dem  Gottesdienste  gesetzt  war,  muBtc  anch 

Baeh  zu  einer  eindringlichen  kunstlerischen  Behandlnng  dcsselben 

bewilders  antreiben.  Aber  schon  in  der  Saehe  selbst  lag  die  Ver- 

anlassung  hierzu ,  weil  der  Berieht  des  Matthaus  an  Reichthum  and 

Ansehaulichkeit  anch  die  Berichte  des  Marcus  und  Lucas  noch  er- 

heblich  uberragt.  Er  ftlllt  das  26.  und  27.  Capitel  des  Evangeliums. 

Wiederum  hat  Baeh  seinen  Stoff  in  zwei  Abschnitte  getheilt ,  doch 

nicht  nach  Mafigabe  der  Capitel.  Er  echlieflt  den  ersten  Theil  mit 

der  Gefaugennahme  Jesu  und  der  Fluent  der  Jltnger  Cap.  26.  v.  56) , 

das  Verhttr  vor  Caiphas.  Petri  Verleugnung.  das  Gericbt  des  Pontius 

Pilatus  und  sein  Urtheilsspruch  nebst  den  Episoden  von  dem  Ende 

des  Judas  und  der  Sendung  des  Weibes  des  Pilatus .  der  Zug  nach 

Golgatha.  Kreuzigung.  Tod  und  BegrabniB  —  alles  dieses  ist  in  den 

zweiten  Theil  ztisamnienget'aBt.  wahrend  der  erste  nur  die  AnschlUge 

der  Hohenpriester  und  Schriftgelehrten.  die  Einsetzung  des  Abend- 

mahls  mit  Christi  Saltrang,  das  Gebet  am  Oelberg  und  JudU  Verrath 

enthiilt.  Schon  in  dieser  Yertheilung  des  Stoffes  tritt  die  Weisheit 

der  Disposition  lien  or.  Bei  eiuem  Werke.  das  in  den  groBesten  Ver- 

haltnissen  angelegt  war  und  sich  durehaus  nur  mit  der  Darstellung 

triiber  Affecte  zu  than  machte .  war  es  geboten  alle  Milglichkeiten 

der  Gegensiitze  auszunutzen.  Der  erste  Theil  steht  dem  zweiten 

gegenttber  wie  Vorbereitnng  der  Erfiillung,  hier  Uberwiegt  eiue 

feierliche  Ruhe.  dort  leidenschaftliche  Bewegung,  hier  das  lyrischc, 

dort  das  dramatische  Element.  Die  Zahl  der  madrigalischen  Texte 

ist  eine  berrachtliche.  sie  belaut't  sich  auf  2S .  wenu  man  wie  billig 

die  madrigalischen  Recitative  als  selbstHndige  Stlicke  ansieht.  Hier- 

zu komiuen  15  Chorale.  Mit  so  reichen  Mitteln  lyrischer  Dichtung 

ausgestattet  sah  sich  Bach  in  ganz  andrer  Weise  als  bei  der  Compo- 

sition der  Johannes-Passion  in  der  Lage  alle  die  einzelnen  Hand- 

lungen  von  einander  abzugranzen  und  befriedigend  abzurunden. 

Nur  an  zwei  Stellen  steht  am  Eude  einer  soleheu  nicht  audi  ein  ab- 

sehlieBendes  lyrisches  TonstUck.  Bei  der  Erzahlung  vom  Tode  des 

Judas  knilpft  die  Arie  .  Gebt  mir  meinen  Jesum  wicder-  an  die  Rttck- 
S  PITTA,  J.  S.  Bach.  II.  24 
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gabe  dcs  Verratkerlohnes  an,  da  die  noch  folgenden  Bibelverse  zu 

einer  Uberleitung  in  eiue  angeinessene  Betrachtung  weniger  geeignet 

erscheinen  muBten.  Die  Schilderung  von  Christi  Tod  aber  schlieBt 

Bacb  sehr  sinnvoll  uiit  dem  BekeuntniB  der  wachthabenden  Heiden 

ab  »Wahrlich,  dieser  istGottes  Solin  gewesen«  und  zieht  die  ErwSh- 

nung  der  bei  der  Kreuzigung  anwesenden  Franen  niit  der  Begrab- 

niB-Handlung  zusamnicn,  was  deshalb  recht  wohl  anging .  weil  die 

heiden  Marieu  auch  bei  der  Anferstehungs-Geschichtc  eine  Rolle  zu 

spielen  batten. 

Der  GrOBc  und  Weite  der  poetisehen  Objecte  entsprechen  die 

aufgewendeten  Tonniittel.03/  Bach  hat  zwei  Chore  aufgestellt  und 

einem  jeden  scin  eignes  Orchester  und  seine  eigne  Orgelbegleitung 

gesellt.  Von  diesen  heiden  Hauprmassen  hat  er  einen  bewuudems- 

werthen  Gebrauch  zu  machen  gewuBt,  sowohl  um  das  poetiseh  be- 

deutungsvolle  nach  Seite  des  lyrischen  wie  auch  des  dramatischen 

zu  acceutuiren,  als  auch  Uberhaupt  das  machtige  Gesaranitbild  niusi- 

kalisch  fein  zu  gliedern.  Bei  den  dramatischen  MassenauBerungen. 

wo  das  leidenschaftliche  Wesen  der  fanatischen  Verfolger  Christi 

charakterisirt  werden  soli ,  concertiren  die  Chore  nieistens  mit  ein- 

ander  und  ballen  sich  nur  auf  den  HiJhepunkten  der  Leidenschaft 

zur  gedrungenenVierstimiuigkeit.  Weniger  aflecholle  Siitze  begnllgt 

sich  Bach  eineiu  Chore  allein  zuzutheileu:  wenn  Caiphas'  Diener 
den  Petrus  anreden:  «Wahrlich,  du  bist  auch  einer  von  deuen,  denn 

deine  Sprache  verriith  dicli«,  UiBt  er  den  zweiten  Chor  allein  singen, 

die  hohnenden  Worte  unter  dem  Kreuz  »Der  rufet  den  Elias«  hat  der 

erste .  die  gleich  folgenden  »Halt .  laB  sehen ,  ob  Elias  komme  und 

ihm  helfe«  der  zweite  Chor.  Die  Jltnger  Jesu  werden  nur  durch  den 

ersteu  Chor  vertreten.  In  alien  Choralen,  wofern  sie  nicht  durch 

madrigalisches  Beiwerk  umfiochten  sind,  auBerdem  aber  auch  in 

dem  bedeutungstiefen  dramatischen  Chorsatze  »Wahrlich,  dieser  ist 

Gottes  Sohn  gewesen*  flieBen  beide  ChOre  zu  eiuer  Tonmasse  zu- 

sammen. In  den  groBen  madrigalischen  Tonbildern  am  Aufang  und 

SchluB.  sowie  gegen  Eude  des  ersten  Theils  concertiren  sie  in  gran- 

dioser  Entvvicklung.  in  der  Einleitungs-Nummer  gesellt  sich  ihnen 

W  Die  Matthaiifl- Passion  ist  horausgcgeben  im  viertcn  Bande  tier  B.-G. 
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sogar  noch  eiu  < h  itter  einstimmiger  Chor  hinzu.  Den  Einzelgesang 

anlaugend.  so  werden  alle  bibliscbeu  Kollen,  mit  Ausnahme  der 

falschen  Zeugen,  vom  ersten  Chore  gestellt.  Die  niadrigalischen  Re- 

citative und  Arien  sind  zwischen  beide  ChOre,  unter  geringer  Mehr- 

berttcksichtigung  des  ersten,  ziemlich  gleich  vertheilt.  Dieser  Urn- 

stand,  der  bei  jetzigen  Aufflthrungen  unbeachtet  gelassen  zu  werden 

pflegt,  ist  gleichwohl  von  nicht  geringer  Bedeutung,  da  die  Chore 

natttrlich  getrennt  —  auf  dem  rechten  und  linken  Flttgel  des  Orgel- 

chore  —  aufgestellt  waren.  Bach  kannte  keine  Solosiinger  als  solche.  . 

welche  dem  Chor  gegenlibergestellt  gewesen  wUren.  Seine  Concer- 

tisten  sangen  auch  im  Chor  mit  und  traten  nur  wenn  die  Reihe  an 

sie  kain  vortibergehend  aus  demselben  hervor.  MuBte  schon  das 

von  eigenthtlmlicher  Wirkung  sein ,  wenn  die  SologesUnge  bald  aus 

dieser.  bald  aus  jener  Richtung  in  den  Kirchenraum  hineinschallten. 

so  wurde  der  Eindruck  vollends  ein  frappanter,  wenn  mit  einer  aus 

den  Reihen  des  einen  Chors  hervortonenden  und  von  seiner  eignen 

Begleitung  umsponnenen  Solostimmc  von  der  andern  Seite  her  der 

voile  Chor  mit  dem  zugehbrigen  Orchester  concertirte.  Wenn  z.  B. 

in  der  Scene  am  Olberg  eine  Stimme  des  ersten  Chors  klagt:  »0 

Schmerz !  Hier  zittert  das  gequalte  llerza,  und  von  der  andern  Seite 

wie  das  leise  Gebet  einer  reuig  niederknieenden  Gemeinde  der  Cho- 

ral ertiint :  »Was  ist  die  Ursach  aller  solcher  Plagen«,  so  muB  sich 

hieraus  eine  ans  dramatische  streifende  Wirkung  ergeben  haben. 

Die  verschiedenen  poetischen  Bestandtheile ,  welche  mit  der 

Zeit  in  die  Form  der  Passionsmusik  eingegangen  waren ,  hat  Bach 

ohne  die  Grundeinheit  des  Stils  je  zu  verletzen,  feinfUhlig  als  solche 

zu  charakterisiren  gewuBt.  Er  hat  kein  Bedenken  getragen.  neben 

dem  biblischen  auch  madrigalisches  Recitativ  in  ziemlicher  Menge 

eiuzutlthren.  Er  hat  jenes  sogar  noch  durch  instrumentale  Zuthaten 

colorirt  und  es  doch  ermtiglicht,  daB  ein  jedes  fttr  sich  sofort  erkannt 

wird.  Der  Evangelist  und  die  Ubrigen  redend  eingefUhrten  Personen 

"iugen  Secco-Recitativ :  zu  Jesu  Reden  tritt ,  um  sie  von  den  andern 

auszuzeichnen .  Streichqnartett  hinzu ,  dessen  Begleitung  sich  meist 

auf  ausgehaltene  Accorde  beschrankt,  einzelne  Stellen  jedoch  mit 

feinsinnigen  Ulustrationen  schmtickt,  und  bei  der  Einsetzung  des 

Abendmahls  den  zu  einem  langen  Arioso  sich  festigenden  Gesaug 

durch  einen  kunstreichen  vierstimmigen  Satz  einhtillt.  Die  Beglei- 

24' 
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tung  der  Reden  Jesu  soil  vorzugsweise  coloristisch  wirkeii.  Dagegen 

haben  die  madrigalischen  Recitative  ein  obligates  Aeconipagnement, 

in  welchem  ein  Motiv  durchgeftlhrt  zu  warden  pflegt.  das  irgend  eine 

bcdeutsame  Vorstellung  des  Textes  musikalisch  versinnlicht.  Diese 

Recitative  stehen  also  fest  organisirteu  Tonstttcken  noch  um  einen 

Schritt  niiher,  and  bilden  den  natltrlichsten  Ubergang  zn  der  abge- 

schlossenen  Form  der  Arien,  welche  ihnen  folgen.  Gern  theilt  Bach  die  • 

Begleitung  Blasinstrumenten  zn,  um  zu  den  Recitativen  Christi  auch 

.  einen  klanglichen  Gegensatz  zn  erziclen.  So  erreicht  er  Maunig- 

faltigkeit  genng  and  eine  der  verschiedenen  Bedeutung  der  Recita- 

tive entsprechende  musikalische  Gegeusatzliehkeit.  Was  von  den 

Sologesangen ,  gilt  nicht  weniger  vou  den  Chorstllcken.  Bach .  dem 

eine  unermeBliche  Ftille  von  Choralformen  zu  Gebote  stand,  hat  sich 

docli  in  der  Matthaus-  Passion  jeder  andeni  als  der  chorisehcn  Be- 

handlung  des  Chorals  weise  enthalten.  Bei  weitem  die  Mehrzahl  der 

Chorale  ist  im  einfachen  Stil  gesetzt  und  bringt  die  Gemeinde-Em- 

pfindung  in  ihrer  ganzen  Schlichtheit  und  Kraft  zur  Geltung.  Zwei- 

mal  aber,  in  den  Choren  am  Anfang  und  SchluR  des  ersteu  Theils. 

erweitert  er  die  einfache  Form  zur  Choralfantasie ,  gewahrt  somit 

der  persbnlichen  Empfindung  Treien  Eintritt.  Jedoch  auch  diese  bei-  \  O 

den  Stticke  sind  wieder  von  einander  abgestuft.  indem  im  SeluBchore  fi- 

des ersten  Theils  das  subjective  mehr  nur  im  Instrumentalbild  seinen 

Ausdruck  findet,  in  der  Einleitungs-Nummer  dagegen  durch  die  bei- 

den  mit  ihrem  eignen  Texte  versehenen  Haupt-Chormassen.  Schliigt 

Bach  so  die  Brllcke  zwischen  den  streng  kirchlicheu  und  frei  madri- 

galischen Chiiren.  so  weiB  er  durch  Combination  von  madrigalischem 

Sologesang  und  einfachem  Choralchor  (»0  Schmcrz  !  bier  zittert  das 

gequaltc  Herz«)  auch  zwischen  diesen  gegensiltzlichen  Elemcnten. 

und  durch  das  EingangsstUck  »Ach!  wo  ist  mein  Jesus  bin?  '  zwi- 

schen der  Arie  und  dem  chorisch  componirten  Bibelwort  tlberhaupt 

eine  Verbindung  herzustellen.  ohne  das  eigenartige  ihres  Wesens  zu 

verwischen.  Die  rein  madrigalischen  Chore  laBt  er  mit  breitestem 

Wogenschlag  aber  in  den  einfachsten  Formen  vorttberrollen.  bei  den 

dramatischen  ChSren  liebt  er  die  dem  Bibelwort  angemessene  contra- 

punktische  Vertiefung.  faBt  sie  jedoch  geflissentlich  zu  demknapp- 

sten  Ausdruck  zusammen.  Abgesehen  von  einigen  allerdings  ganz 

nenen  und  eigenartigen  Erscheinnngen  sind  die  musikalischen  For- 
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men  in  der  Matthaus  -  Passion  keine  andern.  als  in  den  Cantaten. 

Staunenswlirdig  aber  ist  die  in  ihrer  Verwendung  sich  offenbarende 

klmstlerische  Gkonomie.  Uberall  herrscht  eine  klare  Gliederung. 

nnd  zugleich  eine  weiche  LinienfUhrung  und  milde  Abtbnung  der 

Gegensiltze.  vvie  wir  es  der  Johannes-Passion  in  solehem  Grade  nicht 

nachriihmen  kbnnen.  Ftir  den  Gesammtcindruck  ist  dieser  Umstand 

in  erster  Linie  bestimmend. 

Cber  die  biblischen  Recitative  der  Matthiius-Passion  ware-  im  be- 

sonderen  kaum  etwas  hinzuzufllgen :  .die  bei  Besprechung  der  Johan- 

nes-Passion geinachten  Bemerkungen  gelten  auch  fllr  sie.  Da  man 

aber  in  ihnen  eine  scharfe  Charakterisirung  der  verschicdenen  bibli- 

sehen  Individuen  hat  entdecken  wollen.5*4)  so  sei  hier  noch  ausdrllck- 

lieh  betont.  daB  derartiges  von  Bach  weder  gegel)en  ist  noch  ttber- 

hanpt  hat  beabsichtigt  sein  kbnnen.  Die  Passion  entlehnt  wohl  einige 

ZUge  vom  Drama,  aber  ein  wirkliches  Drama  ist  sie  darum  nicht. 

Was  zur  Hervorhebung  der  Personen  geschehen  soil,  wird  dnrch  die 

Vertheilnng  der  Keden  an  verschiedenc  Stimmen  und  bei  den  Reden 

Christi  allenfalls  dnrch  eine  besonders  colorirte  und  zuweilen  etwas 

selbstiindiger  geftlhrte  Begleitung  bewirkt.  Von  hier  bis  zu  einer 

dramatischen  Charakterisirung  ist  noch  ein  weiter  Weg.  Eine  solche 

kann  nur  darin  bestehen.  daB  fiir  die  verschiedenen  Persbnliehkeiten 

je  eine  besoudere  sich  stets  gleichbleibende  Grundweise  des  Emptin- 

dungsausdrucks  geschaffen  wird .  nach  welcher  sich  der  Ausdruck 

im  einzelnen  zu  modificiren  hat.  LaBt  sich  diese  nicht  aufzeigen,  so 

limit  alle  vcrmeintliche  Charakterlstik  auf  angemessene  Betonung 

der  einzelnen  Worte  und  Satze  hinaus.  Und  selbst  diese  ist  bei  Bach 

keineswegs  so  durchgehend  vorhanden.  daB  man  sagen  kbnnte .  sie 

babe  ihm  als  oberstes  Gestaltungsprincip  vorgeschwebt.  Vollstiiudig 

zu  begreiten  dlirfte  das  Wesen  seiner  Recitative  nur  sein.  wenn  man 

sie  betrachtet  als  musikalische  ImprovisationeiV  unter  poetischen  Au- 

regungen  und  zwar  als  Improvisationen  innerhalb  einer  bestimmten 

Form  des  kircb lichen  Stiles.  Denn  nur  aus  der  kirchlichen  Anschau- 

uug  erklart  es  sich.  wie  Bach  der  Erziihlung  des  Evangelisten  deu 

gleich  innigen  Gefithlsausdruck  hat  gebeu  kbnnen .  wie  den  Reden 

91,  Mosewius.  Johann  Sebastian  Bachs  Matthans*- Passiou.  lnusikaliaeh- 

Hsthetisch  clargestellt.  Berlin.  1S52.  S.  70. 
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der  einzeluen  Pgrsonen  —  eine  Thatsache ,  die  allein  liinreicht  um 

alien  Behauptungen  von  draniatischer  Charakteristik  den  Boden  zu 

entziehen.  Uberall  ist  auch  in  der  Partie  des  Evangelisten  eine 

schwellende  Geftthlsbewegung  merkbar,  welche  oft  eben  weiter  nichts 

ist,  als  eine  solche.  sehr  oft  aber  auch  zu  einer  bestimmten  Empfiu- 

dung  sich  concentrirt.  Das  Trauern  und  Zagen  Christi  in  Gethsemane, 

die  bittern  ReuethrUnen  Petri,  Christi  Kreuzigung  erzRhlt  der  Evan- 

gelist nicht,  sondern  er  erlebt  sie  rait  der  ganzen  Inbnrast  des  nach- 

erapfindenden  Christen.  Er  Ubereetzt  den  Ausnif  »Eli,  eli,  lama  asab- 

thani«  nicht,  wie  es  bei  HUndel  in  der  Passion  nach  Brockes  der 

Evangelist  thun  muB,!,v  sondern  laBt  die  Empfindung  dieses  Aus- 
rufs  ans  seiner  Brust  heraus  widertbncn.  wobei  es  offenbar  wird.  daB 

die  Melodie  eigentlich  inehr  zu  den  deutschen  Worteu  erfunden  ist 

als  zu  den  hebraischen.  rait  deren  Betonung  sie  sich  nicht  vollstiindig 

deckt.  Als  Petrus  den  Herrn  zum  dritten  Male  verleugnet .  wieder- 

holt  der  Evangelist  die  recitativische  Phrase  desselben  um  eine 

Quinte  hbher  zu  den  Worten  » Und  alsbald  krahete  der  Hahn « ,  mit 

der  Mahnung  an  Christi  Vorhersagung  ihm  den  Spiegel  seiner  klag- 

lichen  Schwitche  vorhaltend.  Solche  Dinge  waren  nur  mbglich,  well 

Bach  den  Worten  des  Evangelisten  ebenso  wie  denen  der  redend 

eingeftlhrten  Personen  zunitchst  als  glUubiger  Protestant  und  nicht 

als  charakterisirender  Dramatiker  gegenttbertrat.  Auch  jene  Saiten- 

quartettbegleitung ,  welche  wie  man  es  schbn  ausgedrttckt  hat  die 

Keden  Christi  wie  ein  Heiligenschein  umflieBt,06)  ist  nicht  aus  einer 

dramatisirenden  Tendenz  hervorgegangen.  Den  unerforschlichen 

Gott  rait  seinen  menschlichen  Mitteln  charakterisiren  zu  wollen. 

diesen  Gedanken  wUrde  Bach  sicherlich  wie  eine  Blasphemie  von 

sich  gewiesen  haben.  Uberdies  ist  der  Gesang  Christi  genau  von 

derselben  Art,  wie  der  der  andem  Personen.  Aber  wie  in  frliherer 

Zeit  Christi  Worte  Wohl  mehrstimmig  vorgetragen  wurden,  darait 

durch  die  AnwendungreichererKunst  ihnen  ein  hbherermusikalischer 

Werth  verliehen  wUrde,  so  hat  hier  den  Coraponisten  die  glanbigc  Ehr- 

fnrcht  vor  der  Person  des  Heilandes  getrieben,  bei  dessen  Keden  die 

Gemtither  der  Hbrer  zu  besonderer  Andacht  zu  stimraen.  librigens 

war  das  Verfahren  an  sich  nicht  neu.  Auf  die  »Sicben  Worte «  von 

H.-G.  XV,  S.  134.         90  Winterfeld,  E.  K.  Ill,  S  372. 

Digitized  by  Google 



—    375  — 

Schtttz,  die  Bach  schwerlich  gekannt  hat,  braucht  man  uicht  zurlick- 

zngreifen,  um  das  Master  anfzuzeigen.  Wenn  Bach  ein  solches  vor 

Augen  gehabt  hat,  so  kbnnte  er  es  eher  in  der  Marcus-Passion  Bdnr 

von  Telemann  gefunden  haben.  Doch  hat  Telcmaun  die  Reden  Jesu 

sehr  hiiufig  arios  behandelt,  wogegen  Bach  durch  dieses  Mittel  nur 

die  bei  der  Einsetzung  des  Abendmahls  gcsprochenen  Worte  stark 

hervorhebt.  Beide  Componisten  haben  an  einer.  jedoch  verschie- 

denen  Stellen  die  Streichqnartett-Begleitung  aussetzen  lassen :  Tele- 

mann bei  der  auf  die  Frage  des  Pilatus  gegebenen  kargen  Ant- 

wort  des  still  leidenden  Gottessohnes :  »Du  sagsfsu ,  eine  Stelle  bei 

welcher  Bach  zwar  anch  die  ausgehaltene  Begleitung  aufgiebt,  aber 

doch'kurze  Accorde  vorher  und  nachher  cinfallen  laBt:  Bach  da- 

gegen  bei  den  auf  der  tiefsten  Stnfe  der  Erniedrigung  gesprochenen 

Worten  »Eli,  eli.  lama  asabtbani".  Beides  ist  sinnvoll,  aber  das  Ver- 

fahren  Bachs  *  der  in  diesem  Memente  den  Heiligenschein  um  das 

Haupt  des  Erlbsers  gleichsam  erlOschen  laBt .  unvergleichlich  tief- 

sinniger."7)  Natllrlich  kann  sich  Telemann  audi  hinsichtlich  der 

AusfUhrung  der  Begleitung  im  allgemeinen  nicht  entfernt  mit  Bach 

messen,  sie  bleibt  ihm  ein  Mittel  auBerlicher  Auszeichnung,  wahrend 

sic  hier  wirklich  die  Empfindung  erhShter  Andacht  erwcckt,9s)  War 

<laher  Bach  in  Bezug  auf  den  Gedanken  vielleicht  nicht  original,  so 

war  er  es  sicher  doch  in  der  Ausfllhrung  desselben. 

Ist  die  Behandlungdes  biblischen  Recitativs  in  derMatthaus-  und 

Johannes-Passion  wesentlich  dieselbe,  so  zeigt  sich  dagegen  bei  den 

Chorsatzen  ttber  biblischen  Text  eine  augenfallige  Verschiedenheit. 

'.»",  Der  Orgel  hat  Bach  zu  dieser  Stelle  ausgehaltene  Accorde  gegeben. 
was,  da  sie  sonst  nur  mit  kurz  angeschlagcnen  Accorden  zu  begleiten  hat,  von 

sehr  feierlicherWirkung  ist.  Dato  Ubrigens  die  Secco-Recitative  der  Matthiius- 

Passion  nicht  auf  der  Orgel,  sondern  nur  auf  dera  Cembalo  accompagnirt  seien, 

ist  eine  ungegriindete  Vermuthung  vou  Julius  Rietz  B.-G.  IV.  S.  XXII  ,  da 

die  vorliegenden  originalen  Orgelstimmen  das  vollstiiudige  Recitativ-Accom- 

paguement  enthaltcu.  Dartiber,  daC  die  Veruiuthung  auch  auf  einer  uuzweifel- 
haft  falschen  Voraussetzung  beruht,  bedarf  es  wohl  nur  der  Verweisung  auf 

S.  131  ff.  dieses  Bandes. 

9nJ  DioGrundssitze,  durch  welche  sich  Telemann  leiten  liefi,  erhellen  deut- 

licher  noch  aus  seiner  Marcus -Passion  von  1T51>  [Gdur  ,  iu  welcher  er  nicht 

sammtliche  Reden  Christi ,  sondern  nur  einzelue  bedeutungsvolle  Stellen  aus 

densetben  durch  Streichquartett  begleiten  InBt. 
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Aii  kcincr  aiidem  Form  lit  Bt  es  rich  uberzengender  nachweiseu.  daB 

Bacbs  Mysterien  eine  Kunstgattung  flir  sieb  bilden ,  als  an  deu  — 

der  Kurze  wegen  so  genanuteii  —  dramatiscben  Cboren  der  Mattbaus- 

Passion.  Man  betrachte  die  Stelle  wo  das  jltdiscbe  Volk  anf  An- 

stiften  der  Hobenpriestcr  und  Altesten  die  Losgebung  des  Barrabas 

verlangt.  Der  Evangelist  laBt  es  anf  die  Frage  des  Pilatus  nor  mit 

dem  eiuzigeu  Worte  »Barrabam«  antworten.  Die  Situation  ist  un- 

zweifelbaft  sebr  affeetvoll.  Audi  der  Oratoriencomponist  wlirde  des- 

halb  veranlaBt  sein  konneu.  die  gespanute  Emptinduug  sieb  in  eiuem 

Chor  entladeu  zu  lassen.  Das  mllBte  danu  aber  in  einer  Fonn  ge- 

selieben.  in  welcber  der  Cbor  als  musikaliscbes  Organ  seine  voile 

Wirkung  tluiu  kiinnte.  also  in  einem  breit  ausgeflilirteu  Stttcke.  und 

audi  wohJ  ttber  etwas  zablreicbere  Textworte.  Der  Draraatiker  — 

der  Operncomponist.  wenu  man  will  —  wlirde  sich  kttrzer  zu  fasseu 

baben,  da  wir  inmitten  der  Eutwicklnng  einer  Haudhing  steben.  Er 

hiitte  auBer  dem  Emplinduugsausdruck  aucb  den  sicbtbaren  Vorgang 

zu  berttcksicbtigeu :  einen  aufgeregten  Volksbaufen.  der  ungestUm 

und  tumultuarisch  deu  Landpfleger  umdriingt.  Ein  im  wildeu  Durch- 

einauder  der  Stimmeu  rasch  vorllberbrausender  Satz  ware  das  ricb- 

tige  gewesen  fur  seiueu  Zweck.  Bacb,  der  Passionscomponist.  laBt 

die  vereinigtcn  Chore  deu  Namen  Barrabas  auf  eiuem  mittelst  Trug- 

seblusses  erreichten  verminderten  Septimenaeeord  ein  einziges  Mai 

berausstoBen.  Oratorienhaft  ist  das  natllrlieb  uiebt.  aber  audi  im 

Drama  wiire  eine  solebc  Knappheit  des  Ausdrucks  in  diesem  Mo- 

mente  unmoglicb.  Bacb  braucbt  keine  lUieksicht  auf  einen  sceniseben 

Vorgang  zu  nebmen .  eine  Freibeit.  welebe  er  im  gcgebeucn  Falle 

dazu  benutzen  darf.  den  Ausdruck  nocb  Uber  das  dramatiscbe  MaB 

hinaus  zu  couceutriren.  Er  zeicbnet  in  erscbcipfender  Weise  die  Wild- 

beit  der  Empfiudung.  zeicbnet  das  Volk  als  dramatiscbe  Person  und 

zeicbnet  den  jahen  Scbrecken.  der  das  Gemutb  des  glaubigeu  Cbri- 

sten  bei  der  Antwort  desselben  ergreift.  Es  ist  ein  Meisterzug,  gleicb 

bewuudeniugswUrdig  durcb  die  Sicherheit  des  Formgcfllbls.  welebe 

in  ihm  zu  Tage  kommt.  wie  durcb  die  niederscbuietternde  Kraft  des 

Ausdrucks.  Obgleicb  die  Fassung  des  evangelischen  Textes  ibu 

gleicbsam  an  die  Hand  giebt.  ist  er  doch  keinem  bedeutenden  Com- 

ponisten  vor  Bacb  eingefallen:  sie  bilden  alle  durcb  mehrmalige 

Wiederbolung  des  Wortes  »Barrabam«  ein  liuigeres  Cborsatzchen. 
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Der  uach  wenigen  Takten  Kecitativ  auf  jeuen  erschtttternden  Schrei 

folgende  Chor  »>LaB  ihn  kreuzigen«  mit  seiner  spateren  Wiederholung 

bietet  ein  neues  Bcispiel  des  eigcnthilmlichen  Passionsstiles.  Er  ist 

ein  achttaktiger  Fugensatz .  in  welcliem  die  Stiiumen  vom  Bass  auf- 

warts  jedesmal  auf  dem  SchluBtune  des  Themas  strehgordeutlich 

eintreten :  wir  erhalten  also  den  Eindruck  eines  nacb  mnsikalisehen 

Gesetzeu  kunstvoll  entwickelten  Organismus."'1,  Indessen  schon  die 

krtrze  des  StUckes  liiBt  das  Gemttth  zu  keiner  rechten  Ruhe  kom- 

men.  noch  entschiedener  der  I  mstaud.  daB  die  Beautwortung  des 

Themas  keine  regelrechte  ist.  und  man  in  der  mit  A  moll  anhebenden 

Bewegung  endlich  auf  der  Dpminante  von  Emoll  gewaltsam  heraus- 

geschleudert  wird.  Hier  macbt  sicb  bereits  ein  dramatiscbes  Ele- 

ment geltend,  das  in  voller  Starke  bei  der  Wiederbolung  des  Chore 

herrorrritt.  Die  Worte  des  Evangelisten  »Sie  scbrieen  aber  nocb  mebr 

uud  spracben«  fordem  eine  Steigerung.  Im  Oratorienstil ,  wo  das 

musikalische  Princip  Uberwicgt.  mllBte  diese  innerlich,  durch  com- 

plicirtere.  intensiver  wirkende  Tonmittel  zu  Stande  gebracbt  werden. 

Bach  wiederholt  einfacb  den  Chor.  aber  urn  eine  Tonstufe  hbher. 

Er  achildert  wirklieh  das  Volk  in  seiner  natiirlichen  Erregtheit :  der 

Inbalt  ihrer  AuBerungen  bleibt  derselbe  ,  sie  scbreien  nur  in  gellen- 

derem  Tone ;  mit  H  anbebeud.  liber  dem  das  erste  Mai  geendigt  war, 

schlieBt  nun  der  Chor  auf  Cis.  Dominante  von  Fismoll ...  Fttr  diese 

Stelle  ist  die  Vergleichung  mit  der  Johannes-Passion  besonders  lehr- 

reich.  Aucb  in  ihr  kommt  der  Chor  »Kreuzige  ihn«  zweimal  vor.  Def 

Tonsatz  ist  beide  Male  ziemlich  der  gleiche,  aber  das  erste  Mai  stebt 

er  iuGmoll,  das  zweite  Mai  einen  balbeu  Ton  tiefer  in  Fismoll. 

Von  einer  Steigerung  ist  hier  in  jeder  Beziebung  abgesehen.  Der 

Grand  des  befremdenden  Verfahrens  liegt  iu  der  Modulatiousordnuug 

desgesammtenzweitenTheilsderJohannespassion.  Einemallgemein- 

sten  mnsikalisehen  Gestaltungsgesetz  zu  Liebe  hat  Bach  nicbtnur  auf 

<lie  dramatische  Verscharfung  ganz  verzichtet,  sondern  ihr  sogar  eut- 

gegengearbeitet.  ebenso  wie  er  kurzvorher  auch  den  Chor  »Wir  haben 

ein  Gesetz*  zu  andern  Worten  urn  eine  halbe  Tonstufe  tiefer  wieder- 

Marx  Koiiipositionslelire  II.  S.  27(i)  findet  hierin  die  Feierliehkeit  des 

Volksjteriehts  ausgedrlickt.  Feierliehkeit  gewiG,  aber  diejenige  prt>testanti*cli- 
kirchlicher  Tonkunst. 
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holt  Der  EinfluB  cler  dramatischen  Anschauung  laBt  sich  in  einer 

gewissen  Art  der  Chorschlttsse  an  noch  andern  Stellen  der  Matthans- 

Passion  auBer  den  KreuzigungschOren  wahrnehmen.  Ziemlich  hiiufig 

endigen  sie  ohne  daB  der  Text  eine  Frage  enthielte  auf  der  Donri- 

nante  ihrer  Tonart  nnd  bringen  dadnrch  den  Eindruck  des  Unvollen- 

deten ,  nach  einer  Fortsetzung  Drangenden  hervor.  Dieses  Mittels 

hat  sich  allerdings  Bach  auch  in  der  Johannes  -  Passion  schon  fast 

durchgehends  bedient.'  Darttber  hinans  aber  finden  sich  in  der  Mat- 

thHus-Passion  Chore,  in  welchen  die  Modnlations-Entwicklung  nicht 

in  sich  zurttck,  sondern  einem  nenen  Ziele  zufuhrt,  in  welchen 

also  nicht  die  in  sich  rnhende  Empfinduug,  sondern  ein  psychologi- 

seher  Process  dargestellt  wird.  Der  Chor  »Sein  Blut  komrae  itber 

uns  und  uusrc  Kinder  *  fllhrt  aus  den  trltb  wogenden  Affecten  des 

Hasses  and  der  blinden  Mordgier  endlich  zur  frechen  Uberhebung 

Uber  das  Gesetz  gottlicher  Wiedervergeltung.  In  dem  Chorsatze 

-Herr,  wir  haben  gedacht«  hat  die  Voretellung  der  sich  in  iinmer 

groBeren  Eifer  hineinredenden  Hohenpriester  und  Pharisiier  Bach 

veranlaBt,  sich  aus  der  unzweifelhaft  festgestellteu  Grundtonart  Es- 

dnr  endlich  ganz  hinauszucomponiren.  Jene  Mischung  von  Breite 

und  Gedriingtheit.  welche  den  Choren  der  Johannes -Passion  eigen 

ist .  inuBten  wir  als  eine  nicht  vollig  gelungene  Ausgleichung  des 

«»ratorienhaften  nnd  dramatischen  Stiles  bezcichnen.  In  der  Mat- 

thiiuspassion  ist  die  schwierige  Aufgabe  ttberall  siegreich  gelost. 

Breite  musikalische  Anlage  ist  in  den  dramatischen  Choren  nirgends 

beinerkbar.  Wo  sie  eine  gewisse  Lange  haben.  wird  sie  (lurch  die 

Flille  der  Textworte  bedingt.  GrfiBeste  Concentrirtheit,  aber  gepaart 

niit  einer  Strenge  and  Kunst  der  inusikalischen  Textur .  welche  zu 

der  Wichtigkeit  des  poetischen  Inhalts  stets  im  richtigeu  VerhiiltniB 

steht.  und  beides  getragen  durch  eine  kirchliche  Grundempfindung, 

das  sind  ttberall  ihre  Charakterzeichen.  Was  die  besonderen  nach 

Personen  und  Sitnationen  verschiedenen  EmpfindungsauBerungen 

betrifft,  so  muB  man  sie.  um  sie  recht  zu  wttrdigen,  durch  das  dop- 

pelte  Medium  der  kirchlichen  und  einer  zwischen  Oratorienhaftem 

und  Dramatischem  die  Mitte  haltenden  Anschauung  betrachten.  8ie 

erscheinen  auch  so  noch  in  einer  sehr  bestimmt  wahraehmbaren  Ab- 

tonung.  Die  Chore  der  Jttnger  zeichnen  sich  mehrfach  durch  ein  Ge- 

tlilil  demttthiger  Hingebnng  aus.  das  an  der  Stelle  wo  sie  ihrem 
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Herni  das  Osterlamm  bereiten  wollen,  einen  Beisatz  von  Feierlieh- 

keit,  als  sie  erfahren,  daB  ein  VerrUther  unter  ihnen  sei ,  einen  Zug 

angstlicher  BetrttbniB  erhalt.  In  den  Choren  der  Verfolger  waltet 

der  fanatische  HaB  in  seinen  verschiedenfaehsten  Schattirungen.  Er 

steigert  sich  zu  entsetzlicher  Wuth,  wenn  sie  Christi  Kreuzigung  for- 

dern.  nur  ein  ttbermUchtiges  Genie  vermochte  es,  der  Natunvahrheit 

so  nahe  zu  kommen  ohne  doch  aus  den  Granzen,  welche  der  Stil  des 

ganzen  Werkes  zog,  herauszutreten.100)  Als  die  Juden  ihres  Opfers 

gewiB  sind,  schlagt  die  Wnth  in  eine  damonische  Wildheit  uni.  Eine 

feierliche  Uberzeugtheit  redet  ans  dem  kurzen  Chorsatz  der  Heiden 

»WahrIich.  dieser  ist  Gottes  Sohn  gewesen«. 

Wie  in  den  Passionen  nach  Lucas  und  Johannes  so  hat  Bach 

anch  in  derjenigen  nach  MatthHus  einen  der  eingefllgten  Chorale 

dnreh  besonders  haufige  Wiederholung  vol  den  Ubrigen  hervorge- 

hoben  und  in  den  Mittelpunkt  des  kirchlichen  Empfindens  gestellt. 

Unter  den  vierzehn  einfach  gesetzten  Choralen  des  Werkes  in  seiner 

ursprtlnglichen  Fassung  kommt  die  Melodie  »0  Haupt  voll  Blut  und 

Wnnden«  fllnfmal  vor,  eine  Lieblingsmelodie  Bachs.  denn  keine 

andre  hat  er  wahrend  seines  langen  Lebens  gleich  haufig  und  mit 

100;  DaB  die  verrenktc  Gestalt  des  Theuias  und  die  Kreuzungen  der  Stim- 
meu  in  dor  Durchfiihrung  auch  einen  inalerischen  Zweck  haben  dllrften .  ist 

liingst  vennuthet  worden.  Auffallen  muB  die  Ahnlichkeit  des  Theinas  mit  dem 

der  Kreuzigungschore  in  der  Johannes-Passion.  Die  Neigung  zur  Toumalerei 

XuBerte  sich  in  jener  Zeit  zuweilen  auch  in  eiuer  Art  von  Augenmusik ;  so  ver- 
sinnlicht  Matthcson  einmal  die  »Kegenbogen<'  auf  dem  Rticken  des  gegeifielten 

Jesu  durch  Tougruppen,  die  auf  dem  Papier  in  Bogcnfonn  erschoinen  s.  Wiu- 
terfeld,  E.  K.  Ill,  8.  179  .  Der  Haupttheil  des  Bachschen  Kreuziguugsthemas : 

bildet,  wenn  man  die  auDersten  und  mittleren  Noten  durch  Linien  verbindet, 

das  Zeichen  desKreuzes.  Auch  in  dem  Recitativ  auf  S.  92  der  Johannespassion 

^   

ergiebt  sich  durch  die  Tonfolge     3 — *^    -  ̂z3firgjrTZi  diese  Figur.  Eine 
:  :  ,  ^=c= 

Spielerei .  die  sich  etwa  dem  Bible  des  Fisches  auf  mittelalterlichen  Kirchen- 

bauwerken  vergleichen  laBt.  Sie  hat  hier*nichts  verletzendes,  da  sie  von  einem 
bedeutenden  rausikalischen  Gedanken  getragen  wird. 
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grundlicherer  Erschopt'ung  aller  harmomschen  Moglichkeiten  fUr  die 
verschiedenartigsten  Zwecke  gesetzt.  Dreimal  tritt  sie  im  zweiten 

Theile  auf.  zuerst  als  Jesus  im  VerhOr  des  Pilatus  sich  seinera  Schick- 

sal  schweigend  unterwirft.  Ilier  verbindet  sie  sich  aber  niit  der  ersten 

Strophe  des  Gerhardtschen  Liedes  »Befiehl  du  deine  Wege«  —  eine 

der  wenigen  Stellen  des  imvergleichlicheii  Werkes.  gegen  die  viel- 

leieht  ein  Bedenkeu  erhoben  werden  konnte.  Es  ist  eiu  schiiuer  Ge- 

danke.  an  die  fromme  Ergebung  Jesu  die  Gemeinde  ihre  Betrachtung 

anknttpfen  zu  lassen.  Alleiu  der  milde  und  gem iith voile  Ton  des 

Gerhardtseheu  Liedes.  seine  Ermahnung  zur  Geduld  in  meusch- 

licber  Trllbsal  will  zu  dem  tiet'en  Ernst  der  Lage  und  dem  Ungeheu- 

ren  was  der  Gottessohn  erleideu  soil,  nicht  recbt  passen.  Wahrschein- 

lioh  kam  es  Bach  vor  allem  darauf  an,  die  Melodic  wieder  zu  bringeu. 

In  dem  Gedichte  »0  Haupt  voll  Blut  und  Wunden«  fand  sich  keine 

geeiguete  Strophe  und  er  griff,  nicht  ganz  glttcklich.  zu  einem  andern 

allbekannten  Liede  desselben  Vcrfassers.  Das  zweite  Mai  erscbeint 

die  Melodie  im  zweiten  Theile  unmittelbar  vor  dem  Beginn  des 

Kreuzesganges,  als  die  Kriegsknechte  des  Erlosers  Haupt  mit  Doruen 

gekront.  verunehrt  und  zerschlagen  baben,  und  zwar  mit  den  ersten 

beiden  Strophen  des  an  das  Haupt  Jesu  gerichteteu  Liedes.  Auge- 

messenerc8  konnte  bier  gar  nicht  gefnnden  werden  und  so  ist  audi 

die  Wirkung  eine  voile  und  berzergreifende.  Zum  drittcn  Male  und 

zugleich  als  der  letzte  Choralgesang  des  Werkes  tiberhaupt  ertout 

sie  dann  nacb  den  Worten  » Aber  Jesus  schriee  abermal  laut.  und 

verschied  >  mit  der  neunten  Strophe :  »Wenn  icli  einmal  soil  scheiden, 

So  scbeide  nicht  von  mir«.  Von  jehcr  gilt  dieser  Moment  mit  Recht 

als  einer  der  erschutterndsten  des  Werkes.  Durch  nichts  konnte  die 

uuemieBliehe  Bedeutung  des  Opfertodes  einfacher.  umfassender  und 

iiberzeugender  ausgesprochen  werden .  als  durch  dieses  wunderbare 

Gebet.  Bach  hat  flir  dasselbe  eine  besonders  tiefe  Tonlage  gewiihlt. 

und  wiihrend  er  die  Weise  sonst  als  eine  ionische  auffaBte,  was  sie 

auch  uraprilnglich  war.  behandelt  er  sie  hier.  sicherlich  mit  vollem 

Bedacht,  in  der  ernsten.  verdammernden  phrygischen  Tonart.""  Es 

101)  Es  ist  eine  Uble  alter  fast  allgeniein  gewordeue  Sitte.  dieseu  Chora  1- 

satz  u  rappMt  singen  zu  lassen.  Ab^sehen  von  der  Untreue  gegen  das  Origi- 
nal, welcher  man  sich  hierdurch  schuldig  tuacht.  putzt  uiau  die  Stclle  durch 
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sind  drei  einsclmeidende  Momente  in  der  Handlun^  des  zweiten 

Theils,  welche  durch  den  Eintritt  und  die  Wiederkehr  dieser  Melodie 

markirt  werden.  Die  Stellen  des  ersten  Theils,  an  denen  sie  einge- 

setzt  ist ,  befinden  sich  in  der  Scene  am  Olberg.  Jesus  sagt :  »>  In 

dieser  Nacht  werdet  ihr  euch  alle  Urgent  an  mir.  Denn  es  stehet  ge- 

sehrieben :  Ich  werde  den  Hirten  schlagen,  und  die  Sehafe  der  Heerde 

werden  sich  zerstreuen«.  Anknllpfend  an  das  GleichniB  vom  Hirten 

heiBt  es  nun  mit  der  flinften  Strophe :  » Erkenne  mich ,  mein  HUter, 

Mein  Hirte  nimm  mich  an«.  Dann  folgt  die  Vorhersagung  von  Petri 

Verleugnung  und  Petri  sowie  der  Ubrigen  JUnger  Verwahrung  da- 

gegen.  Hieran  schlieBt  sich  sofort  die  sechstc  Strophe:  »Ich  will 

hier  bei  dir  stehen.  Verachte  mich  doch  nicht,  Von  dir  will  ich  nicht 

gehen,  Wenn  dir  dein  Hcrze  brichtc.  In  der  Johannes -Passion  wird 

an  die  ErzHhlung,  daB  Petrus  dem  gefangencn  Jesu  in  den  Palast 

des  Hohenpriesters  nachfolgte,  wo  er  ihn  hernach  schmahlich  ver- 

leugnen  sollte.  die  Arie  gekntipft :  »Ich  folge  dir  gleichfalls  mit  freu- 

digen  Schritten.  Ich  lasse  dich  nicht,  Mein  Leben,  mein  Licht.«  Was 

an  dieser  Combination  nicht  befriedigen  kann ,  ist  oben  auseinander 

gesetzt.  Aus  der  Vergleichung  mit  der  analogeu  Partie  der  Matthaus- 

Passion  scheint  aber  hervorzugehen,  was  Bach  schon  dort  vorschwebte 

und  aus  Mangel  an  geeigneter  Dichtung  von  ihm  nur  nicht  durchge- 

fithrt  werden  konnte.  Nicht  die  an  den  einzelnen  Vorgang  sich  han- 

gende.  sondera  die  Uber  dem  Verlauf  der  ganzen  Handlung  schwe- 

bende  Betrachtung  soli  ausgedrtlckt  werden.  Ganz  klar  wird  die 

Absicht  durch  den  ursprtlnglichen  SchluBchoral  des  ersten  Theils, 

der  nach  der  ErzHhlung:  »Da  verlieBen  ihn  alle  JUnger  und  flohen« 

mit  den  Zeilen  anhebt:  »Jesum  laB  ich  nicht  von  mir,  Geh  ihm  ewig 

an  der  Seiten«.,02i  Die  christliche  Gemeinde  tritt  mit  BewuBtsein  zu 

ein  ganz  unbachisohes  Effectmittel  auf  und  giebt  ihr  einou  Anstrich  von  8en- 

tiuieutalitiit,  welcher  nirgcnds  unangebrachter  ist,  als  hier.  Bachs  Choralsiitze 

thnn  ihre  eigenthlimlicho  Wirkung  nur  in  jenein  aus  Menschengesang,  Orgel-  und 
Instrumentenklang  gcmischten  Colorit .  das  durch  nichts  andcres  zu  ersetzcn 

ist.  Die  Instruments  haben  bei  Bach  spviel  iudividuelles  zu  sagen,  daB  es 

auGerdem  eine  greifhare  Syinlwlik  hat,  wenn  sie  in  solchen  Choriilen  sich  dem 

fiiinge  der  vier  Singstimmen  eiumiithig  anschlicCen. 

102)  Dieser  bisher  uirgends  ven'.ffentlichte  Tonsatz  ist  mitgetheilt  als 
Musikbeilage  3. 
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den  .J tin-era  in  Gegensatz :  diese  werden  abtruunig,  sie  bleibt  un- 

entwegt  bci  Jesu  stehen.  Durch  die  gesammte  Olberg-Scene  zieht 

8ieh  so  der  versbhnende  Gedanke .  dali  selbst  dasjenige ,  was  Jesus 

bitteres  erfahren  muBte  von  denen  die  ihn  liebten  und  verehrten, 

seine  Gemeinde  uur  urn  so  inuiger  an  ihn  bindet.  Nun  erst  wird 

aueh  verst&ndlich.  was  es  bedeuten  soil,  wenn  der  Choral  beira  zwei- 

ten  Eintritt  geuau  denselben  Tonsatz  aufweist,  wie  beim  ersten.  und 

nur  urn  eine  halbe  Stufe  tiefer  Esdur  nach  Edur  ertftnt.  Die  Voraus- 

sicht  der  an  den  Jllngera  sich  oflenbarenden  menschlichen  Schwache 

stimnit  die  Gemeinde  selbst  zur  Demuth.  Aber  auch  demUthig  bleibt 

sie  test. 

Nachst  dem  Choral  >>0  Haupt  voll  Blut  und  Wunden«  spielt  die 

hervortretendste  Kolle  Johannes  Ileerraanns  Lied  »Herzliebster  Jesu. 

was  hast  du  rerbrochen  ? «  Es  kommt  dreimal  vor,  mit  der  ersten, 

dritteu  und  vierten  Strophe ,  daneben  noch  Gerhardts  Gesaug  » 0 

Welt,  sieh  bier  dein  Leben «  zweimal ,  mit  der  fllnften  und  dritten 

Strophe.  Die  ubrigen  drei  Chorale  sind  ebenso  wie  der  ursprltng- 

liche  SchluBchoral  des  ersten  Theils  keine  Passionslieder ,  sondern 

allgemeineren  Inhalts,  aber  sammtlich  mitFcinfllhligkeit  gewiihlt. ,03) 

Ans  Ende  des  ersten  Theils  setzte  Bach  spacer  den  anfiinglichen  Ein- 

leitungschor  der  Johannes-Passion.  Der  Zweck  der  im  ersten  Theile 

vorkommenden  beiden  Strophen  des  Chorales  »0  Haupt  voll  Blut  und 

Wunden«  wird  da  lurch  freilich  etwas  weniger  augeuscheinlich.  In- 

desseu  inuBten  die  gewaltigen  Verhaltnisse  des  ganzen  Werkes  eineu 

nacbdrucklicheren  SchluBsatz  fordern,  und  Bach  uberhaupt  wohl 

daran  gelegen  sein.  in  einer  Composition  so  erschiipfendeu  Charak- 

ters  an  einem  der  bekanntesten  und  monumentalsten  Passionsgesange 

nicht  vorllberzngehen.  Ein  solcher  aber  war  Sebaldus  Heydens  »0 

Mensch  bewein  dein  SUndc  groB«.  er  wurde  vielerwiirts  sogar  an 

Stelle  der  alten  choralischen  Passionen  gesungen,  wenn  er  gleich  zu 

Bachs  Zeit  in  den  Leipziger  Hauptkirchen  am  Charfreitage  als  Ge- 

meindelied  nicht  im  festen  Gebrauch  war.  Das  Tonstllck,  welches 

Bach  liber  die  erste  Strophe  desselben  gesetzt  hat.  ist  kein  einfach 

1  <»:*  »Wa»  meiu  Gott  will,  das  gscheh  allzeit«,  1.  Strophe,  >lu  dicb  hab 

ich  gehoffet  IIerr« ,  5.  Strophe  »Mir  hat  die  Welt  trliglieh  gericht  t«,' ;  »Werde 

munter.  mein  Gemttthe«,  6.  Strophe  »Bin  ich  gleieh  von  dir  gewichen*,. 
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vierstimmiger  Choral  mehr,  sonderu  eine  Choralfantasie  griiBter  Aus- 

dehnung  und  reichsten  Inhalt8.  Das  instrumental  Tonbild  is»t  aus 

einemMotir  gewoben.  welches  der  Vorstellung  des  »Wemeus«  sein 

Dasein  zu  verdankeu  scheint.  Wahrend  es  inehrdie  allgemeine  Em- 

pfindungsphHre  feststellt,  beschaftigen  sich  Alt.  Tenor  und  Bass  der 

vereinigten  Chore  mit  der  AusfUhrung  'der  einzelnen  Empfindungs- 
nuancen:  der  Cantus  frmus  liegt  im  Soprau.  Das  gewaltige,  mit 

intensivster  Passionsstimmung  gesiittigte  Stuck  als  einen  integriren- 

deu  Theil  der  MatthUuspassion  zu  betrachten.  hat  sich  die  Welt  so 

sehr  gewOhnt.  und  es  paBt  musikalisch  audi  so  wohl  zu  dem  Werke, 

rundet  insbesoudere  den  ersten  Theil  so  herrlich  ab ,  daB  man  es 

kaum  gewahr  wird,  wie  es  doch  in  eiuer  Beziehung  seinen  ureprttng- 

lichen  Zweck  nicht  verleugnen  kann.  Der  poetische  Inhalt  bezieht 

sich  niimlich  durchans  nur  auf  Dinge ,  welche  der  eigentlichen  Pas- 

sionsgeschichte  vorhergehen.  Die  Strophe  soli  zu  einer  versificirteu 

Darstellung  derselben  die  Einleitung  bildeu,  und  insofera  ist  ibre 

Beuutzung  bier,  wo  wir  uns  schonim  Verlaufe  der  Geschichte  seheu. 

nicht  am  Platze.  Der  Widerspruch  muBte  in  jeuer  Zeit.  wojeder- 

mann  Bestimmung  und  Inhalt  des  Heydenschen  Liedes  kannte,  noch 

fuhlbarer  sein  als  jetzt.  Bach  'hat  den  Chor  auch  nicht  direct  aus 

der  Johannespassion  hertibergenommen ,  sondern.ihn  zuvor  wahr- 

scheinlich  ftlr  seine  ftlnfte.  gUuzlich  verloreu  gegangene  Passion  be- 

nutzt.  Erst  gegen  Ende  seiner  Laufl)ahn  verlieh  er  seinem  groBtcu 

protestantisch-kirclilichen  Werke  durch  deuselben  noch  einen  neuen 

Schmuck  und  umrahmte  somit  dessen  ersten  Theil  durch  zwei  Cho- 

ralchiire  allergroBesten  Stiles.  Denn  auch  der  Eingangschor  ist  auf 

seine  musikalische  Gestalt  angeseheu  nichts  anderes  als  eine  Bear- 

beitung  des  Chorals  »0  Lamm  Gottes  unschuldig«.  Freilich  eine  Be- 

arbeitung,  in  welcher  die  Contraj)unctirung  durch  zwei  ChOre  mit 

eignem  Text  und  zwei  Orchcster  ausgefllhrt  wird .  wahrend  ein  eiu- 

stimmiger  dritter  Chor  den  Cantus  frmm  singt.  Wenn  man  gegen 

sie  den  Uber  dieselbe  Melodic  gebauten  27  Takte  langeu  Choral  des 

OrgelbUchleins  hiilt.  so  ist  kein  Wort  der  Bewunderung  zu  stark  ftlr 

die  kolossale  Kraft,  der  eine  solche  Formerweiterung  moglich  war. 

und  die  innerhalb  des  eignen  Entwicklungslaufes  vollbrachte .  wozu 

es  in  andern  Fallen  —  man  denke  an  die  Entwicklung  der  Sinfonie 

—  der  Arbeit  von  Generationen  beduffte.  Dieser  Chor  wird  noch 
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einer  eingehenderen  Betrachtung  unterzogen  werden.  Zumichst  moge 

er  uns  von  den  Choral-SHtzen  zn  den  madrigalischen  hinltberflihren, 

da  er  beide  Elemente  in  sich  vereinigt. 

Die  madrigalische  Dichtung  hat  lMcander  der  Tochter  Zion  und 

den  GlHubigen  in  den  Mnnd  gelegt.  Es  mag  hierin  noch  eine  An- 

lehnung  an  Brockes  zn  erkennen  sein.  Durchgefuhrt  indessen  wie 

bei  diesem  nnd  anch  noch  in  Picanders  eigner  Passion  von  1 725  ist 

die  Vorstellung  nicht,  Nnr  in  sechs  allerdings  hervorragcnden  Ab- 
sehnitten  bleibt  sie  deutlich :  sie  wtlrde  hier  filr  das  Tonwerk  einen 

bestimmt  hervortretenden  oratorienhaften  Zug  zur  Folge  gehabt 

haben,  wenn  Bach,  wie  Handel  in  der  Brockes  -  Passion  ,  die  Worte 

der  Tochter  Zion,  dieser  allegorisch-biblischen  Figur,  imnier  aneh 

einer  Solostimme  zuertheilt  hatte.  Aber  er  bildet  ans  ihnen  nicht 

nur  Gesiinge  fltr  eine  Stimme,  sondern  behandelt  sie  anch  in  Chor- 

nnd  Duettfonn.  und  in  den  Einzelgesangen  laBt  er  die  Stimmen  ab- 

wechseln:  er  verallgemeinert  also  das  personlich  gedaclite.  Aus  ein 

paar  kleinen  Anderangen.  die  er  sonst  noch  im  Texte  voniahm.  laBt 

sich  erkennen,  wie  er  Uberall  geneigter  war,  aus  der  Mitte  der  Ge- 

meinde  heraus  zu  empfinden.'04)  Poetisch  angesehen  besteht  auch 

keine  Trennung  oder  Gegensatz  zwischen  den  GlHubigen  nnd  der 

christlichen  Kirehe,105)  denn  die  Glaubigen  haben  neben  freier  Poesie 

auch  Kirchenlied  (»0  Lamm  Gottes,  unschuldig«,  »Herzliebster  Jesu«) 

zu  singen:  nnr  nmsikalisch  ist  ein  solcher  vorhanden.  Uber  den  Stil 

der  madrigalischen  Chore  isf  oben  schon  eine  allgemeine  Bemerkung 

gemacht.  WUhrend  in  den  dramatischen  Chorstllcken  Knappheit  mid 

complicirte  Setzkunst  sich  vereinigeu ,  haben  hier  Breite  und  Ein- 

tachheit  einen  Bund  gesehlossen.  Diese  Claire  sollen  geistliche  Arien 

seiu  und  werden  im  Texte  auch  so  genannt.  Sie  srrophiseb  zu  ge- 

stalten  war  freilich  in  einem  solchen  Werke  unmoglich  und  deshalb 

hat  schon  der  Dichter  hiervon  ganz  abgesehen ;  sie  zeigen  die  italia- 

nische  Arienform  auf.  Den  formellen  Zusammenhang  mit  der  Hlteren 

1041  Im  Anfange  des  zweiten  Recitativs  »Wiewohl  mein  Hertz  in  Thriinen 

schwiinmt,  Da6  JEsus  von  inir  Abschied  irinnnt  < ,  hat  Bach  »iuii>  in  »nns'<  ver- 

wantlelt.  Im  ersten  Recitativ  ties  zweitcu  Theils  schreibt  Picander:  »Mein 

JKSUS  schweitft  Zn  falschen  Liigen  stille,  Urn  daniit  anzuzoigeu«  u.  s.  w. ,  Hach 

eomponirt  ..Urn  tins  damit  zn  zeifren«. 

lo.i  Winterfeld,  E.  K.  Ill,  S.  37*  ninnnt  dieses  an. 
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geistlichen  Arie  hat  Bach  dennoch  feBtzuhalten  gewuBt  durch  An- 

wendung  des  homophonen  Tonsatzes  und  einfachste  Periodisirung. 

So  ist  auch  auf  diesem  Gebiete  ein  neuer  Stil  entstanden,  der  wieder- 

um  von  Bachs  unermeBlicher  Begabung  Zeugnifi  ablegt.  Auf  deni 

Gebiete  der  Kirchenmusik  giebt  es  nichts ,  was  mit  diesen  Choren 

verglichen  werden  kttnnte,  welche  die  weiten  Dimensionen  der  Bach- 

schen  Cantatenchiire  haben,  und  zugleich  eine  fast  liedhafte  Schlicht- 

heit  und  VerstUndlichkeit.  Zum  ersten  Male  begegnen  wir  einera  sol- 

chen  Chore  als  Jesus  in  Gethsemane  betet.  Ihm  geht  als  Einleitung 

ein  Tenor-Recitativ  des  ersten  Chores  vorauf,  das  Jesu  Herzensangst 

tief  mitempfindet  und  unterbrochen  wird  durch  die  vom  zweiten  Chor 

gesungenen  Choralzeilen :  »Was  ist  die  Ursach  aller  solcher  Plagen  ? 

Ach  meine  Sttnden  haben  dich  geschlagen !  Ich,  ach  Herr  Jesu,  habe 

dies  verschuldet,  Was  du  erduldet.«  Dann  lCst  sich  der  herbe 

Schmerz  in  den  frommen  Vorsatz,  allzeit  an  Jesu  festhalten  zu  wollen, 

nm  dadurch  von  dem.  qualenden  SttndenbewuBtsein  Ruhe  zu  finden. 

Auch  hier  concertirt  ein  Tenor  mit  den  mild  wiegenden,  vom  »Ein- 

schlafen  der  Sttnden«  hergenommenen  Gangen  des  zweiten  Chore. 

Entzttckt  lauscht  man  den  strtfmenden .  langathmigen  Melodien  der 

Oberstimme  und  wird  es  kaum  gewahr,  wie'dereelbe  melodische 

Zauber  auch  alien  ttbrigen  Stimmen  eigen  ist.  Sie  kiinnten  ebenso- 

wohl  Oberetimmen  sein,  und  durch  mehrfache  Versetzungen  im  dop- 

pelten  Contrapunct  werden  sie  es  wirklich.  Als  Jesus  gefangen  ge- 

uommen  ist,  tritt  abermals  ein  groBes  madrigalisches  Choratlick  ein. 

Zwei  Stimmen  des  ersten  Chore  beginnen  zu  klagen :  » So  ist  mein 

Jesus  nun  gefangen.  Es  tragt  sie  eine  Unterstirame  der  vereinigten 

Geigen  und  Bratschen,  welche  durch  Syncopen  und  alsdann  lang- 

sam  wandelnde  Achtelgange  ihren  Zusammenhang  mit  den  Voretel- ' 

lungen  der  Fesselung  und  FortfUhrung  bekundet  —  eines  der  zahl- 

reichen  Beispiele  fUr  Bachs  Manier,  aus  irgend  einem  hervortretenden 

Moment  einer  innerlich  geschauten  Handlung  einen  musikalischen 

Gedanken  zu  gewinnen ,  sich  dann  aber  von  der  Einwirkung  dereel- 

ben  frei  zu  machen  und  nur  seinem  lyrischen  Zuge  folgend  welter 

zu  gestalten.  In  die  tiefe  Traurigkeit  der  vereinsamten  beiden  Stim- 

men tiinen  kurze,  heftige  Rufe  des  vollen  zweiten  Chore:  »LaBt  ihn. 

haltet,  bindet  nicht!«  Dann  brechen  beide  Chore  in  einem  Vitace 

los.  und  fordern  in  heiliger  Empiirung  des  Himmels  Blitz  und  Donner 

St  iTT*.  J.  8.  Baoh.  II.  25 
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auf  den  VerrtttheT  und  seine  Mordgeselien  herab.  Wie  in  Sturm  und 

Gewitter  tobt  eR  und  branst :  dennoch  ist  die  Form  eine  ganz  «in- 

tache .  eine  Arie.  dereu  zweiter  und  dritter  Tfeejl  in  eins  znsammen 

gedrilngt  sind:  die  Chorbehandlung  abgesehem  von  dem  fugirten  An- 

fang  durchaus  honiophon :  die  Chore  coneertiren  als  compare  Mas- 

sen  gegeneinander  und  vereinigen  sich  am  SehluB.  Wer  Bach  nur 

aus  seinen  Cantaten  kennt.  wlirde  es  ihni  nicht  zntrauen.  daB  er  mit 

solch  einfachcn  Combinationen  eine  Wirkung  hervorenbringen  ver- 

moeht  hatte,  die  zu  den  erschtitterndsten  gehort.  welohe  es  fan  Be- 

reich  der  Tonkunst  giebt.  Und  welch  eine  Rolle  spielt  das  unwtirdige 

Geschelte.  das  in  and  era  Passionsmnsikcn  an  derselben  Stelle  eine 

Solostinime  anszufllhren  hat .  gcgen  dieses  mit  Flammcnzttgen  ent- 

wortene  Bild !  I08)  Das  dritte  madrigalische  Chorstllck  der  MatthHus- 

Passion  ist  der  SchluBgesaug  »am  Grabe  Christie  Auch  er  hat  seine 

Einleitung:  kurze  Recitative  der  einander  aWosendeu  Solostimnien. 

dazwischen  kurze  ChorsMtze,  liebetief  und  jener  Empfindnng  voll. 

die  am  Grabe  hut  gedampfte  Worte  zn  re<len  gcstattet.  Die  innere 

Verwandtschaft  des  SchluBchors  mit  dem  der  Johannes -Passion 

springt  in  die  Augen.  Die  Haltung  ist  aber  noch  bedeutend  ruhiger 

und  einfacher  geworden .  der  Stilgegensatz  gegen  die  dramatischen 

Chore  ein  entschiedenerer.  die  Traucrempfmdung  fYdmmer  und  ini 

BewuBtsein  von  Christi  Erlliswngsthat  beruhigtcr  —  eine  Mischnng 

vou  Seligkeit  und  Schnicrz.  welehe  nur  Bach  zu  Gebote  stand  und 

die  am  greifbarsten  wohl  heraustritt  zu  den  Worten  »htfchst  vergntlgt 

schlummern  da  die  Augen  ein«.107;  Ungeachtet  man  von  diesem 

Chor  den  Eindruck  einer  Breite  empftingt .  welche  zu  dem  ganzen 

Werke  im  richtigen  YerhaltniB  steht.  ist  er  docli  bedeutend  kllrzer 

als  der  entspreehende  der  Johannes-Passion.  Die  Unersfittlichkeit 

der  Klage  l&Bt  dort  noch  einen  Rest  von  IJnbetYiedigtheit  zurtlck. 

welcher  erst  durch  den  nachfolgenden  Clioral  gehobcn  wird.  In  der 

Matthmis- Passion  bedarf  es  dessen  nicht :  in  den  feststehenden  GrHn- 

!**«».  DaG  IMcauder  den  Text  dor  Arie  des  Petrns  in  Brocket  Passion  nach- 

bildete,  ist  aiigenseheinlich. 

107;  »Verfniiigt  sein«  ist  nacli  dem  .Sprachpeliranch  dauiali^er  Zoit  soviel 

wie  "voiles  (ienii{?eu  haben«.  Picander  gehraucht  den  Ansdruek  in  diesem  Shine 
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zen  der  Arienform  schwingt  das  Gefllhl  langsam  aber  voll  befriedi- 

gend  aus.  Die  Passion  nicht  mit  einem  Choral  sondern  mit  einer 

Arie  zu  schlieflen,  war  dem  Herkommen  ganzlich  entgegen.  und  man 

wolle  diesen  Umstand  nicht  nnterschStzen.  Er  trSgt  ein  bedeuten- 

des  dazu  bei.  der  MatthRus  -  Passion  jenen  menscblich-milden  Ge- 

sammteharakter  zn  sicbern .  dtirch  den  sie  sicb  von  der  Johannes- 

Passion  nnterecheidet.  Wenn  mir  die  Form-Einfachheit  aller  dieser 

madrigalischen  Chore  nicht  nur  durch  das  allgemeine  BedllrfniB  nach 

mnsikalischem  Contrast  bedingt  erscheint.  sondern  ich  darin  ein  Zei- 

chen  sehe .  daB  Bach  sie  als  erweiterte  geistliche  Arien  aufgefaBt 

wissen  und  wirken  lassen  wollte.  so  liefert  filr  diese  Ansieht  einen 

neuen.  sehlagenden  Beweis  die  Einleitung  des  zweiten  Theils  der 

Matthilus-Passion.  Der  Solo-Alt  des  ersten  Chors  und  der  gesammte 

zweite  Chor  concertiren:  nur  jener  singt  madrigalischen  Text,  dieser 

Bibelworte. 108  Sofort  macht  sicb  ein  andrer  Chorstil  bemerkbar: 

motettenartig  fugirte,  sebdn  abgerundete  SUtze  stellen  sich  mit  trO- 

stender  Theilnahme  dem  Gesang  der  Tochter  Zion  entgegen.  deren 

Melodien  wie  beiBe  TbrSnenrropfen  abwarts  sinken.  ganz  verschiede- 

nen  Ausdrucks  von  der  tiefen.  thranenleeren  Trauer,  mit  welcher  sie 

im  ersten  Theile  dem  gebunden  fortgefUhrten  Jesu  nachblickt. 

Unter  der  bedeutenden  Anzahl  von  Solo- Arien,  welche  die  Mat- 

thKns  -  Passion  enthiilt.  nimmt  noch  eine  die  Mitwirkung  des  Chors 

in  Ansprucb.  In  dem  am  Kreuze  ausgespannt  hfingenden  Jesus  sieht 

die  Tochter  Zion  das  Bild  der  Liebe .  welche  die  Arme  ausbreitet. 

urn  die  ErliJsungsbedHrftigen  erbarmend  zu  umfassen.  Sie  fordert 

»die  verlassenen  Kltchlein«  ,WJ  auf.  sich  zu  ihm  zu  retten :  knrze  fra- 

gende  ttnfe  der  Glftnbigen  unterbrechen  sie.  Es  ist  ein  ahnliches 

Tonbild  wie  in  der  Johannes-Passion  die  Bassarie  »Eilt.  ihr  angefocht- 

nen  Seeleno.  Brockes  hatte  diese  Art  aufgebracht  und  viele  Nach- 

ahmer  gefunden.  unter  ihnen  Rambach  ,loi  and  in  der  Matthaus- 

108  HohcBlicd  Salomonia  Cap.  0,  v.  1. 

109]  Vgl.  Ev.  Matth.  Cap.  23.  v.  37:  »Wie  oft  habe  ich  deinc  Kinder  vor- 

satumeln  wollen,  wie  cine  llenne  versaminelt  ilire  Kllehlein  unter  Hire  Flllgel." 

1 10)  Rambach.  Geistliche  Poesien,  S.  96 : 

•  Zion.  Weiut  nicht  mehr,  betriibtc  Seelen ! 

Flieht  aus  euren  Trauer-Hohlen. 
Kommt.  Chor.  Wohiu?  Zion  .  an  Christi  Grab. 
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Passion  mehrfach  audi  Picander.  Doch  haben  im  Eingangschore 

and  nach  Jesu  Gefangennahme  die  kurzen  Chorrufe  endlich  eine  zu- 

sammenhHngende  Betheiligung  des  Chors  an  der  Entwicklung  und 

Vollendung  des  TonstUckes  zur  Folge.  Hier  wirkt  der  Chor  nicht 

sowohl  als  musikalisches  sondern  nur  als  dramatisehes  Organ,  und 

die  Beziehung  der  Passionsforni  zu  der  Oper  tritt  an  diesem  Bei- 

spiele  am  deutlichsten  hervor.  WUren  nicht  von  Anfang  her  in  der 

Passion  und  der  ihr  eignen  Behandlung  des  Bibelwortes  drama- 

tisehe  Elemcnte  vorliandeu  gewesen,  so  mUfite  man  das  hier  von 

Bach  gewUhlte  Verfahren  als  befremdlich  und  stillos  bezeichnen.  80 

aber  hat  er ,  was  beim  Bibelwort  lUngst  bestand ,  nur  auf  die  madri- 

galischen  Partien  ausgedehnt.  Der  Eindrnck  ist,  wenn  man  ihn  nur 

auf  sein  musikalisches  Wcsen  prlift  —  und  dieses  ist  bei  einer  Kunst- 

form,  die  ohne  Action  wirken  soli,  doch  unerlUBlich —  ein  sehn- 

stichtig  drangender,  ganz  wie  derjenige  der  Bassarie  aus  der 

Johannes-Passion.  Das  ganze  Tonbild  nebst  dem  einleitenden  Reci- 

tativ  » Ach  Golgatha ! «  wird  durch  eine  halb  schwebende ,  halb  wie- 

gende  Bewegung  beherrscht,  die  zum  Theil  durch  das  Bild  des  am 

Kreuze  hilngenden  Heilandes,  zum  Theil  auch  wohl  durch  die  Vor- 

stellung  mtltterlicher  Hut  und  Besanftigung  bedingt  erscheint.  Die 

Stufenleiter  der  Empfindungen ,  welche  Bach  in  den  Sologesangen 

der  Matthaus  -  Passion  durchlauft,  imponirt  um  so  mehr,  als  Affecte 

der  Freude  mit  ihren  verschiedenartigen  Nuancen  ganz  ausgeschlos- 

sen  sind,  und  sie  alle  von  der  Grundempfindung  der  Trauer  getragen 

werden.  Inhigste  Theilnahme  an  dem  bis  zum  hOchsten  Grade  sich 

steigernden  Leiden  des  Gottmenschen ,  kindlich  vertrauensvolle, 

mannlich  ernste  und  liebessehnsUchtige  Hingabe  an  den  Erliiser, 

Reue  Ubcr  die  eignen  Stlnden,  die  sein  Leiden  zu  sUhnen  hat ,  und 

inbrltnstigcs  Flehen  um  Erbarmung ,  die  gefaBtere  Betrachtung  des 

in  Jesu  Leiden  gegebenen  Vorbildes  und  das  feierliche  liber  seiner 

Leiche  abgelegte  GeliibniB  ihn  nimmer  aus  dem  Herzen  zu  lassen  — 

das  sind  die  Objecte,  welche  Bach  zu  behandeln  hatte.  Mit  dem  un- 

Euer  Brautgaui  lebet  wieder. 

Singet.  Chor.  Was  denn?  Zion :  Freuden-Lieder. 

AVTischt  die  baugcn  Thrancn  ab. 
Koiumt.  Chor.  Wohin?  Zion  .  an  Christi  Grab.* 
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erschbpflichen  Reichthume,  der  ihm  gerade  zur  Darstellung  trtlber 

Affeete  zu  Gebote  stand ,  hat  er  die  schwierige  Aufgabe  wie  spie- 

lend  gelbst.  In  keinem  andern  der  Werke  Bachs ,  es  mllBte  denn 

das  Weihnachts-Oratorium  sein,  ist  eine  solche  Menge  schemer  und 

roannigfaltiger  SologesUnge  zusammengespeichert.  FaBlichere,  Uber- 

zeugendere  Melodien ,  als  sie  in  den  Arien  der  MattMuspassion  sicb 

finden,  hat  Bach  nie  geschrieben.  FlieBt  einmal  der  Strom  der  Me- 

lodie  etwas  weniger  voll ,  wie  in  der  Tenor- Arie  »Geduld!  i ,  so  gab 

der  betrachtende  Charakter  des  Textes  hierzu  Veranlassung.  Eine 

kritische  Bemerknng  fordert  nur  dje  Bass -Arie  »Gebt  mir  meinen 

Jesum  wieder«  heraus.  Sie  tritt  cin.  nachdem  Judas  den  Verrfitlier- 

lohn  an  die  Hohenpriester  znrUckgebracht  und  bezeugt  hat.  das  Jesus 

unschuldig  sei.  Der  Text  drttckt  die  Bittc  aus,  Jesum  frci  zu  geben. 

da  selbst  ein  Judas  seine  Schuldlosigkeit  anerkenneu  mllsse.  Sammt- 

liche  ubrigen  Madrigaltexte  enthalten  Empfindungen  und  Betraeh- 

tungen.  welche  zwar  auch  an  gewisse  Momente  der  Leidensgeschichte 

anknttpfen.  aber  doch  immergtiltige  christliche  Wahrheiten  zum  En- 

halt  haben.  Aus  dieser  Arie  allein  redet  nicht  ein  Glied  der  ckrist- 

lichen  Gemeinde.  welcher  Christus  durch  seine  Gefangennahme  und 

Tbdtung  nicht  geraubt.  soudern  vielmehr  erst  wahrhaft  zu  eigen  ge- 

macht  worden  ist.  Es  ist  die  AuBerung  einer  Person ,  welche  der 

Handlung  zur  Zeit  ihres  Geschehens  nahe  stand,  eines  Jlingers  etwa 

oder  sonstigen  Anhangers  Jesu.  Der  EinfluB  des  dramatisirten  Ora- 

toriums  tritt  hier  in  einer  nicht  ganz  unbedenklichen  Weise  hervor. 

Der  HOrer  wird  gezwungen ,  den  Standpunkt  zu  wechseln :  in  den 

Ubrigen  Arien  findet  er  die  eigne  christliche,  auf  die  Gesammtbedeu- 

tung  des  Erlosungswerkes  gegrllndete,  hier  dagegen  eine  fremde. 

an  den  einzelnen  Fall  ankntlpfende.  beschrankte  Empfindung. 

Sammtliche  madrigalische  Recitative  haben  obligate  Begleitung. 

wobei  wie  schon  bemerkt  wurde  den  Bias  -  Instmmenten  vor  den 

Saiten-Instrumenten  der  Vorzug  gegeben  worden  ist.  urn  sie  von  den 

biblischen  Recitativen  Christi  bemerklichst  abzutOnen.  Alle  maleri- 

schen  Ztige  und  geistvollen  Wendungen ,  an  denen  sie  reich  sind. 

vorzulegen  kann  hier  nicht  der  Ort  sein :  wenn  es  die  Sache  zu  for- 

dern  schien .  ist  Bach  auch  vor  den  kUhnsten  Mitteln  nicht  zurttck- 

geschreckt.  wie  die  frappante  enharmonische  Modulation  am  Schlusse 

des  Recitativs  )>Erbarm  es  Gott«  beweist.  Eine  genauere  Beleuchtung 
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verlangt  indeasen  das  uacli  dem  Franckschen'  Vorbilde  gedichtete 

Recitativ  »Am  Abend  da  es  kiihle  war«.  Bekauntlich  iat  ea  ein  Zug 

germanischeu  Weseua,  in  der  aufierraenschlichen  Natur  eine  Theil- 

nehnierin  an  dcr  Menschen  Lust  and  Leid  zu  erkennen ,  und  deren 

Erschcinungen  mit  der  mcnschlichen  Seele  zu  durchdringen.  Die 

autiken  Vblker  und  die  von  ibnen  innerlieh  am  meisten  abhaugigen 

Ronianen  kanuten  diesen  Zug  nicht.  ihre  Beziehungen  zur  Natur 

wurden  allein  durcb  die  Annehniliclikeiten  oder  Beschwerden  bedingt, 

wclche  sie  ibnen  bereitete.  In  der  deutschen  Diehtung  tritt  der  Zug 

lienor  oder  zurliek ,  je  nachdem  dieselbe  Ubenviegend  auf  eigen- 

thUnilicher  oder  auf  fremder  Grundlage  sich  bewegt.  WUbrend  die 

uiittelalterlieheu  Dicbtungcn.  namentlieb  der  Minnesiinger  von  jener 

natursymboliseben  Enipfindung  ertlillt  sind,  wahrend  sie  fan  Volks- 

gesange  sicb  fortdauernd  erbalt.  sebwindet  sie  in  der  Kunstdicbtung 

des  17.  Jabrbunderts  mehr  und  niebr,  am  erst  in  der  zweiten  Halfte 

des  IS.  Jabrhundertg  und  zwar  eben  aua  deni  Boden  des  Volkliedes 

mit  Macbt  wieder  emporzuscbieBen.  Ein  abnlicber  Wandel  lilBt  sicb 

in  der  Tonkunst  beobachten.  So  lange  italianiscbe  Anscbauungen 

in  der  europaiscben  Musik  die  herrscbenden  waren,  findet  sich  kauni 

ein  Versucb  romantisebe  Naturstimmungen  musikiilisch  auszudrtlcken. 

Ansiitze  dazu  finden  sicb  bei  Gluck  in  Orpbeus  und  Armida; .  dann 

bei  dem  an  deutscbes  Wesen  sich  anlebnenden  Cberubini  (in  der 

Oper  Elisa),  voll  zur  Erscheinung  bringen  diesen  Zug  in  der  be- 

gleiteten  Gesangsmusik  erst  Weber  und  Schubert,  wogegen  selbst 

in  Haydns  Oratoiien  die  antike  Naturanschauung  noch  deutlich 

fUhlbar  ist.  Urn  so  mehr  verdient  es  Beacbtung,  daB  hier  und 

da  schon  bei  Bach  romantische  Naturstimmungen  unverkennbar  zu 

Tage  kommen,  ja  daB  solcbes  selbst  von  semen  Vorfahren  behauptet 

vverden  inuBtc.111)  Ein  Beispiel  soldier  Tonbilder,  in  denen  sicb 

Bach s  grunddeutschc  Natur  verrath,  bietet  das  genannte  Recitativ. 

Wie  zarte  Diimmerungsscbleier  schweben  und  ziehen  die  dunklen 

Violinen,  keine  Gcneralbassaccorde  verdichten  das  traumhafte  Ge- 

spinnst ,  nur  die  langgezogenen  Tone  des  Orgel-  und  Streichbasses 

gewahren  ihm  Halt.  Was  aua  diesen  Tonreihen  nns  anhaucht  ist 

nicht  zunachst  die  religioae  Empfindung  dea  Friedens  und  der  Er- 

111;  Vgl.  Band  I,  S.  6!)  ff. 
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losung,  uiitwelcber  der  Text  sick  beschaftigt.  Eg  ist  Abeudstimmung : 

jene  Empfindiuig  konimt  erst  durch  Vennittluug  derselben  nuisika- 

lisch  zar  Geltung,  in  das  Naturbild  wird  hineingefUblt,  wus  an  dicser 

Stelle  die  christlicheu  Herzen  bewegt.  Eine  iu  mancheni  Bctraebt 

iihnlicbe  Erscheinuug  bietet  der  Anfangschor  der  Cantate  »Bleib  bei 

tins,  denii  es  will  Abend  werden«,nj.  in  welchem  die  tiefdunklen 

Tone  dec  vereinigten  Geigen  und  Bratscheu  oder  abwechselnd  der 

drei  Oboen.  welcbe  sicb  durch  viele  Takte  hindnrch  erst  nur  schwach 

bewegen  und  dann  gehalten  verklingen,  wie  langgestreckte  Abend- 

schatteu  anmuthen.  Nur  ist  es  bier  wenigcr  die  friedevolle  >Stimmung 

abendlicher  Kuhe ,  als  jenes  uuheirnliehe  Bangen ,  welches  das  all- 

mahlige  Schwindeu  des  Tagesliebtes  begleitet.  Auf  andere  Beispiele 

dieser  Art  ist  scbon  gelegeutlich  hingedeutet  worden.  Eine  Cantate 

znm  ftinften  Trinitatis-Sonntage  beginut  mit  den  Bibelversen  »Siehe, 

ich  will  viel  Fischer  aussendeu .  spricht  der  Herr ,  die  sollen  sie 

Hschen.  Und  darna'ch  will  ich  viel  Jager  aussendeu .  die  sollen  sie 

t'ahen  auf  alien  Bergen«.  Bach  hat  diese  Worte  nicht,  wie  er  sonst 
zu  thun  pflegt,  fUr  ein  einfach  wttrdiges  Arioso  benutzt.  Er  hat  sie 

zu  eiiiem  grofien  zweitheiligen  Tonbilde  ausgesponnen.  in  welchem 

wir  auf  die  schaukelnde  Fliiche  des  Sees  und  in  den  hornerdnreh- 

sehallten  Wald  hinaus  gefUhrt  werden.  Die  Naturvoretellungen  ge- 

wiihren  ihm  nicht  nur  gewisse  musikalische  Motive,  sie  bilden  viel- 

mehr  die  farbige  romantische  Grundstinimung  der  auszudrlickenden 

Empfindnng. m)  In  der  Tenorarie  der  Pfingstcantate  «Erschallet  ihr 

Lieder« 114  ,  der  Sopranarie  der  Pfingstcantate  »Also  hat  Gott  die  Welt 

geliebt«  (ttbertragen  aus  der  weltlichen  Cantate  »Was  mir  behagt«,  ns) 

weht  etwas  wie  Maienlnft.  Auch  die  Oster- Cantate  »  Der  Himmel 

lacht«  enthtilt  einige  Stellen ,  in  denen  man  den  FrUhlingsbauch  zu 

nierken  glaubt. ne  Eine  gewitterdrohende  Stimraung  athmet  in  der 

Cantate  »»Schauet  doch  und  sehet«  die  Bass-Arie  »Dein  Wetter  zog 

rich  auf  von  weitem«. I17)  Selbst  in  manchen  InstrumentalstUcken 

til h It  sich  eine  romantische  Stiramung  dieser  Art  hindurch :  ganz 

deutlich  wird  sie  in  der  Hirten-Sinfonie  des  Weihnachts-Oratorinms. 

112^  B.-O.  I,  Nr,  fl.         113)  8.  S.  3(12  dieses  Bnndos. 
114)  S.  S.  22S  dieses  Bandes.         115)  8.  Bund  I,  8.  560. 

1 1 D)  Si  Band  I ,  S.  534  ff.         117;  S.  S.  259  f.  dieses  Bandea. 
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Da  sie  ihrem  Wesen  nach  etwas  pantheistisches  hat ,  bo  begreift  e» 

sich,  waram  ihr  in  Werken,  die  auf  dem  Grande  der  altlutherischen 

Lehre  berahen,  doch  nur  ein  ganz  beschrankter  Raum  gegiinnt  sein 

kann.  Die  Falle  sind  aber  zahlreich  genng,  daB  sie  nicht  ttbereehen 

werden  kbnnen.  Sie  constatiren  wieder  einmal  eine  tiefgehende 

Verschiedenheit  der  Welt-  und  Kunstanschauungen  zwischen  Bach 

und  Handel.  Ein  Gedicht  wie  Allegro  ePensieroso,  das  in  seinen 

schonsten  Theilen  das  harmonische  Zuflararaenstimmen  von  Natur 

und  Mensch  zum  Gegenstande  nimmt.  hatte  auch  auf  musikalischem 

Gebiete  eine  romantische  Auffassung  unbedingt  hervorrufen  mllssen, 

wenn  anders  eine  solche  Uberhaupt  in  dem  Ideenkreise  Handels  ge- 

legen  hatte.  Aber  Ham [<■!  fuBte  zu  test  auf  italianischer  Kunst.  als 

daB  dieses  moglich  ge wesen  ware.  Er  gewinnt  aus  den  Naturbildem 

eine  Menge  musikalischer  Motive,  aber  sie  zu  einem  gehcininiBvollen 

Widerspiel  des  menschlichen  Wesens  zu  beleben .  steht  ihm  fern. 

Seine  schone  Musik  enhvickelt  sich  in  classisch*  klaren  Linien ,  mit 
Uberlegnem  ruhigem  Blick  als  Herr,  nicht  als  Theil  der  Schbpfung 

steht  der  KUnstler  der  Natur  gcgenllber :  von  jener  mystischen  Ver- 

senkung  in  die  Seele  des  Alls,  welche  der  Naturromantik  wesentlich 

ist,  findet  sich  keine  Spur.  Dergleichen  Stimmungen  musikalisch 

auszudrllcken  bedarf  es  gewundenerer  Linien.  als  sie  Handel  liebte, 

vor  allem  aber  eines  groBeren  Farbenreichthums.  Bei  Handel  herrscht 

Uberall  ein  bluhcnder.  gesattigter  aber  nicht  sehr  wechselreicher 

Wohlklang.  Bach  ist  mehr  als  Handel  Colorist,  und  die  Wirkung 

seiner  Stucke  in  hOherem  Grade  auch  von  der  ihnen  gegebenen  Farbe 

abhangig. 

Diese  Betrachtung  fuhrt  zu  jenem  groBen  madrigalischen  Ton- 

bilde  des  ersten  Theils  zurttck.  welches  sich  an  die  Gefangennahnie 

Jesu  anschlieBt.  EsheiBtdort: 

80  ist  meiu  Jesus  nun  gefangon. 

Mond  und  Licht 

Ist  vor  Schmerzen  untergangen. 

Da  das  EreigniB  am  Tage  des  Passati  -  Festes  stattfand,  so  schien 

der  Vollmond  als  Jesus  zur  Nacht  am  Olberg  betete.  Die  Gefangen- 

nabme  haben  wir  uns  gegen  Ende  der  Nacht  zu  denken.  da  der  Mond 

bereits  niedergegangen  war.  Indem  Picander  hierauf  Bezug  nahm. 

hat  er  einen  volksthlimlichen  Zug  seiner  Dichtung  eingewoben.  In 
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dem  zufalligen  Zusammentreffen  des  Naturereignisses  mit  den  be- 

deutungsschweren  Begebenheiten  in  Gethsemane  erkannte  das  ger- 

manische  Gemtith  einen  tieferen  Zusammenhang :  die  Natur  tranert 

urn  Jeso  Leiden.  Das  Motiv  oder  ein  Uhnliches  erfnhr  in  der  deut- 

schen  Dichtung  mehrfache  AusfUhrung.  Bekannt  ist  das  schbne 

Volkslied : 

Christus,  der  Herr  im  Garten  ging,  ' 
Sein  bittrea  Leiden  bald  anfing, 

Da  trauert  Laub  und  grlines  Gras. 

Weil  Judas  seiner  bald  vergaB.,w, 

Friedrich  Spee  (1592—1635  laBt  in  einem  » Trauergesang  von  der 

Xoth  Christi  am  Olberg  in  dem  Gartena  den  Heiland  selber  sprechen  : 

Der  schiine  Mond  will  untergehn. 

Filr  Leid  nicht  mclir  mag  scheinon. 

Die  Sterne  lan  ihr  Glitzen  stahn, 

Mit  rair  sic  wollen  weinen. 

Kein  Vogelsang  noeh  Freudenklang 

Man  hiiret  in  den  LUften, 

Die  wilden  Thier  traurn  audi  mit  mir 

In  Steinen  und  in  Kltlften."*) 

Ob  der  traurige  einsame  Ton  des  Bachschen  StUckes  durch  diesc 

Voretellung  mit  bedingt  worden  ist.  mochte  ich  nicht  geradezu  be- 

haupten.  Eher  konnte  man  schon  in  der  poetischen  Benutzung  des 

rolksthlimliehen  Motivs  Bachs  EinfluB  vermuthen.  Unverkennbar 

spiegelt  anch  der  Eingangschor  der  Matthaus  -  Passion  einen  volks- 

thumlichen  Branch  zurltck.  Der  Text,  in  dem  es  sich  um  den  Gang 

zur  Kreuzigung  handelt ,  auf  welchem  Jesus  unter  dem  Klagen  und 

Weinen  der  Tochter  Jerusalems  (Evang.  Luc.  23 ,  27)  sein  Kreuz 

selber  trug ,  erscheint  fUr  eine  Einleitung  in  die  voile  Passionsdar- 

stellung  nicht  eben  geeignet.  Er  hebt  ein  einziges  Moment  der  reicli 

bewegten  Handlung .  und  nicht  einmal  das  wichtigste :  die  Kreuz- 

tragung,  heraus .  dann  werden  uns  durch  anderthalb  lange  Theile 

118:  S.  Des  Knaben  Wunderhorn.  Erster  Theil.  2.  Aufl.  Heidelberg,  1M9. 

S.  142.  Vrgl.  L.  Erie,  Deutscher  Liederhort.  Berlin,  Enslin.  1856.  S.  415  f. 

119]  Trutz  Nachtigal.  COllen,  1649.  S.  227.  Die  erste  Zeile  eigcntlich . 

»Der  schone  Mon,  wil  vndergohn«.  Vgl.  auch  A.  Freybes  sinnige  kleine  Sclirift 

Der  Karfreitag  in  der  deutschen  Dichtung.  GUtersloh ,  Bertelsmann.  1877.  S. 
112  ff. 
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liindurch  Ereignisse  vorgeflihrt ,  welche  dem  Kreuzesgange  voraus 

liegen.  Gewttfmlich  wurden  die  Passionsmusiken  mit  einem  Choral 

eroffnet,  oder  auch  wohl  rait  einer  versificirten  Aufforderung .  das 

Leiden  Christi  zu  betrachten.  Ein  Text  obigen  In  halts  aber  muBte 

befreradlich  erscbeinen ,  wenn  er  sich  nicbt  dureh  den  alten  Brauch 

der  Chartreitags-Processionen  erklarte.  Die  Passionsspicle  wurden 

in  vielen  Gegenden  Deutschlands  in  der  Weise  aulgeftihrt.  daB  nur 

ein  vorbereitender  Theil  in  der  Kirche  stattfand.  der  eigentliche  Kern 

derselben  aber  in  eineni  Aufznge  enthalten  war.  welcher  naeh  einem 

erhbhten  Platze  auBerhalb  der  Kirche,  dera  sogenanuten  Calvarien- 

oder  Kreuzberge.  veranstaltet  wnrde.  Diese  Procession  war  ini  Gan- 

zen  dem  Muster  der  biblischen  Erzahlung  vom  Kreuzesgange  nach- 

gebildet  .  die  verschiedenen  biblischen  Personen.  durch  Kleidung 

oder  Enibleme  kenntlich  geniacht  unter  ihneu  der  Darsteller  Christi 

mit  dem  Kreuz  ,  zogen  in  festgesetzter  lteihcnfolge  einher,  klagende 

Gesiinge  ertbnten.  An  bestimmten  Stellen  wurde  angehalten  und  es 

spielten  sich  dann  die  einzelnen  dramatischen  Sccnen  ab.  Hierbei 

wtirde  indcssen  auch  auf  Ereignisse  Kiicksicht  genommen ,  welche 

sich  vor  dem  Kreuzesgang  zugetragen  batten ,  so  daB  das  Ganze  als 

eine  concentrirte  Darstellung  der  Leidensgeschichte  gelten  konnte, 

welche  mit  der  auf  dem  Calvarienberge  vorgenommenen  Kreuzigung, 

beziehungsweise  mit  der  Grablegung  ihren  AbschluB  fand.  Keste 

dieser  Procossionen  habcn  sich  in  Schlesien  bis  in  den  Anfang  un- 

seres  Jahrhunderts ,  am  Niederrhein  bis  gegen  Ende  des  vorigen 

Jahrhunderts  erhalten.120  In  wieweit  die  Erinnerung  an  die  Char- 

freitagsaufziige  noch  in  ThUringen  und  Sachsen  fortlebte .  darllber 

t'ehlcn  sonst  die  Nachrichten.  Aber  es  ist  klar ,  daB  der  Text  zum 

Einleitungschore  der  Matthauspassion  nur  aus  einer  Anschanung  her- 

vorgehen  konnte,  welche  alles  wesentliche  der  Passionsgeschichte  in 

den  Kreuzesgang  und  seinen  weiteren  Verlauf  verlegte.  Was  Bach 

musikalisch  gestaltete.  ist  ein  groBartiges  Bild  einer  sich  unter  Klage- 

gcsangen  fortbewegenden,  wogenden  Menge.  Aber  er  hat  zugleich 

auch  an  der  Sitte  festgehalten ,  die  Passiousmusik  mit  einem  Choral 

I2u  S.  Peter,  Zuckmantler  Passionsapicl.  Troppau  1S6S.  8.  10.—  Rein. 

Vier  fjeistliche  Spielo  des  17.  Jahrhunderts  ftlr  Charfreitag  und  Fronleichuama- 
fest.  Crefeld.  1S53.  S.  9. 

* 

Digitized  by  Google 



—    395  — 

zu  erijffhen.  Kin  dritter  einstimmiger  Chor  fligt  in  das  verschlungcne 

Stinimengewebe  der  beiden  andern  Chore  und  des  doppelten  Orche- 

sters  den  Choral  »0  Lamm  Gottes,  unschuldig*.  Bci  der  Vorliebe. 

welche  man  in  Leipzig  ftir  das  Zusammenwirken  mehrer  an  ver- 

schiedenen  Stellen  der  Kirche  anfgestellter  Chtire  hatte,  ist  es 

ftuBerst  wahrscheinlieh,  daB  der  Choral  von  dem  kleinen  der  Haupt- 

orgel  gegenliber  gelegenen  hOheren  Chore  her  gesungen  wurde.'21) 

Man  muB  es  anch  Picander  nachruhmen.  daB  er  die  einzelnen  Ab- 

schnitte  des  madrigalischen  Textes  sehr  gesehiekt  zu  der  jedes- 

maligen  Choralzeile  in  Beziehnng  gesetzt  hat.  So  erschien  denn  der 

Choral  auBerlich  und  iunerlich  a  I  s  die  das  Ganze  dominirende  Macht, 

und  hiermit  war  das  gewaltige  Tonbild  in  die  Griiuzen  des  prote- 

stantischen  Kirehenstiles  verstandlichst  eingesehlossen. 

Es  ist  nicht  unwahrseheinlich ,  daB  Picander.  wie  er  sich  fur 

and  i  t  Theile  seiner  Dichtung  Franek  und  Brockes  zum  Muster  nahm, 

in  diesen  Partien  gewisse  Volksgesiinge  gradezu  nachahmte.  Wenn 

man  von  der  respondirenden  Form  absieht  so  hat  der  Text  des  Ein- 

gangschors  ganz  die  Art  der  die  Charfreitags-Processionen  beglei- 

tenden  Gesange.  m)  Er  .enthalt  auBerdem  noeh  einen  Ausdruek, 

welcher  seine  urvolksthlimliche  Quelle  deutlich  verrath.  Es  war 

nach  altdeutscher  Sitte  Pflicht  der  Verwandten  bei  dem  ttblichen 

Klagegcschrei  liber  einen  Todten  zu  »helfen«.  Der  Ausdruek  ist  im 

Bereich  derPassionsdichtungen  besonders  in  den  sogenannten  Marien-  • 

klagen  hanfig.  J  Picander  laBt  die  Tochter  Zion  singen:  »Kommt. 

ihr  Tochter,  helft  mir  klagena.  DaB  ihra  hierbei  irgend  eine  Marien- 

klage  vorschwebte  halte  ich  urn  so  mehr  fiir  sicher ,  als  eine  solche 

anch  den  Text  der  Arie  »Blute  nur,  du  liebes  Herz«  dem  Dichter 

121  S.  S.  115  f.  un<l  203  dieses  Bandes. 

122]  Vergl.  das  bei  Rein,  S.  2o  abgedruckte  Lied  »  Schauc  Sion  deinen 

Kiinig«. 

123  » Maria  cant  at :  Johannes  lieber  Ohen  min  Hilf  mir  waini-n  inin  leit 

und  daz  din«  ;  aus  oiner  St.  Gallener  Handsehrift  des  I  ft.  Jnhrhunderts  mitge- 

theilt  von  Mone.  Schauspiele  des  Mittelalters,  Erster  Band.  S.  200.  »Wenot  gy 

rruwen  swestereu,  un  helpet  my  armen  trovich  sin ,  helpet  my  klagen  inin  leid, 

min  not,  de  is  worden  breit  unde  mines  herten  pin«;  in  der  niedcrdeutschen 

Marienklage  einer  Wolfenbiittler  Handscbrift  herausgegeben  von  Scbiinemann, 

•  Hannover.  1S55.  S.  131.  Beispiele  aus  dem  Nibelungenliede  filbrt  an  Freybc 
ft.  a.  0.  S.  2. 
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vielleicht  kaum  hewuBt  aber  doch  unzweifelhaft  beeinfluBt  hat.  Pi- 

cander ist  in  Beinen  Versen  immer  klar  und  durchsichtig,  nur  wo  er 

nachbildet  oder  umdichtet.  wird  er  nicht  selten  verworren.  In  dem 

Texte 

Blute  nur,  du  liebes  Herz ! 

Ach  ein  Kind,  das  du  erzogen. 

Das  aus  deiner  Brust  gesogen, 

Drnlit  don  Pfleger  zu  ennorden, 

Denn  cs  ist  zur  Schlange  worden 

herrscht  nun  wirklich  eine  arge  Verworrenheit.  WeiB  man  doch  so- 

gleich  nicht,  ob  von  dem  Herzen  des  gliiubigen  Christen,  oder  der 

Tochter  Zion,  oder  Jesu  die  Rede  ist.  Den  letzten  Zeilen  und  dem 

ganzen  Zusammenhange  nach  kann  Picander  nur  das  Herz  Jesu  ge- 

meint  haben.  obgleich  die  Ausdrllcke  der  zweiten  und  dritten  Zeile 

zu  dieser  Annahme  durchaus  nicht  passen.  Die  Phraseologie  ist  eben 

grtfBtentheils  diejenige  einer  Marienklage  und  in  diesem  Sinne  von 

Picander  selbst  in  dem  Soliloquium  verwendet.  das  er  in  der  Passion 

von  17*25  die  Maria  singen  liiBt.  Die  Frage  lUBt  sich  schwer  beant- 

worten,  was  wohl  Bach  mit  seinem  scharf  durchdringenden  Ver- 

stande  bei  dieser  ganz  unverstandigen  Reimerei  sich  gedacht  haben 

mag.  aus  der  er  trotzdem  eine  seiner  schOnsten  Arien  entwickelte. 

Noch  eine  »Stelle  von  naiverVolksthllmlichkeit  findet  sich  iu  der 

Matthiiuspassion.  die  indessen  ausschlieBIich  auf  die  Rechnung  des 

•  Comjwnisten  kommt.  Nachdem  Petrus  den  Herrn  verleugnet  hat. 

erzahlt  der  Evangelist:  '^Da  dachte  Petrus  an  die  Worte  Jesu.  da  er 

zu  ihm  sagte :  Ehe  der  Hahn  [kriihen  wird .  wirst  du  mich  dreimal 

verleugnen « .  und  bringt  zu  dem  entsprechendeu  Worte  eine  Ton- 

figur,  welche  das  Kriihen  des  Halms  nachahmen  soli.  Auch  in  der 

Olbergscene.  auf  welche  obige  Worte  zurUckweisen .  findet  sich  ein 

iilinlicher  malender  Gang,  und  an  der  analogen  Stelle  der  Johannes- 

Passion  m)  steht  in  den  Bassen  eine  Sechzehntelfigur ,  die  nnerklar- 

lich  ist,  wenn  man  sie  nicht  auf  das  Kriihen  des  Hahns  denten  will. 

Die  Absicht  ist  demnach  unverkennbar.  Denen.  die  in  einer  solchen 

Deutung  eine  Entwlirdigung  des  Bachschen  Genius  sehen.125)  konnte 

man  zuniichst  zu  bedenken  geben .  daB  auch  SchUtz  in  seiner  Mat- 

thiius-,  Lucas-  und  Johannes -Passion  und  ebenso  Sebasriani  eine 

124  B.-G.  XII',  s.  S3. 

12o;  Mit  Mosewius,  Johann  Sebastian  Bach  s  Mattliiius-Passion.  S.  6. 
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iihnliche  wenngleich  bescheidenere  Malerei  angebracht  haben.  Man 

kunnte  sie  ferner  fragen  ob  es  weniger  auBerlich  sei,  wenn  Bach  das 

Wort » Hochpflaster « ja  selbst  das  Wort  »  Hohepriester «  durch  hoch- 

jrelegte  Tone  »malt«,  und  endlich  auf  das  Wesen  der  Bachschen 

Recitative,  wie  wir  es  oben  zu  fassen  gesucht  haben,  im  allgemeinen 

hinweisen.  Bei  alledem  mliBte  man  doch  zugeben,  daB  in  der  Nach- 

ahmung  eines  Thierlautes  etwas  besonders  befremdliches  liegt ,  das 

(larch  den  Contrast,  in  dem  es  zu  dem  tiefen  Ernst  des  ganzen  Wer- 

kes  stent,  ins  Komische  Uberzuschlagcn  droht.  Aber  die  Anknupfung 

an  volksthumliche  Kunstgewohnheiten  giebt  dem  Verfahren  einen 

tieferen  Sinn  und  bei  richtiger  Erfassung  der  Grundlagen,  auf  welche 

liach  sei n  Werk  stellte,  endlich  auch  eine  gewisse  Berechtigung. 

Dag  Krahen  des  Hahnes  bildete  in  den  geistlichen  Schauspielen  ein 

wegen  seiner  platten  Natiirlichkeit  in  den  Kreisen  des  Volkes  jeden- 

lalls  besonders  beliebtes  Moment.126}  Kein  Wunder,  daB  man  es  auch 

in  den  Passionsmusiken  ungern  vermiBte.  Scheibe,  um  zu  gewissen 

altfrankischen«  Ausdrucksarten  ein  Beispiel  zu  geben,  theilt  die  Er- 

zanlung  eines  Musikers  aus  Schlesien  mit:  »derselbe  ftthrte  einst 

eine  Passionsmusik  auf,  und  um  das  Krahen  des  Hahnes  recht  sinn- 

reich  und  natUrlich  auszudrticken ,  hatte  er  einen  seiner  Musikanten 

hinter  der  Orgel  versteckt ,  der  zu  gehoriger  Zeit  auf  dem  bloBen 

Hohre  der  Hoboe  das  Krahen  des  Hahnes  mit  solcher  Natiirlichkeit 

voretellte,  daB  alle  Zuhbrer  in  die  groBte  Verwunderung  gesetzt  wur- 

den  und  seinem  gllicklichen  Einfalle  das  geblihrende  Lob  ertheil- 

ten.« 127   In  Sachsen  existirten  bis  in  die  zwanziger  Jahre  unseres 

Jahrhunderts  als  Uberreste  der  Passionsspiele  gewisse  AutfUhrungen 

der  Leidensgeschichte,  welche  von  wandernden  Singchtfren  gemacht 

wurden,  und  bei  denen  namentlich  das  dreimalige  Krahen  des  Halms, 

von  einem  der  Banker  durch  die  Fistel  nachgeahmt,  ein  mit  beson- 

derer  Spannung  erwartetes  und  mit  groBem  Jubel  aufgenommenes 

Moment  bildete.12") 

Bachs  Matthauspassion  ist  auch  als  Gauzes  ein  im  seltenen  Grade 

126  Mone.  Schauspiele  ties  Mittelalters.  Erster  Band.  S.  108. 

127  Scheibe,  Critischer  Musikus.  S.  5s. 

12S,  Nach  den  MtttbeHungen  von  Th.  Kriebitzsch ,  welcher  dergleichen 

w*h  selbst  erlebt  hat  Musikalisches  Woehenblatt.  Jahr*ang  1*70.  S.  337). 
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volksthllmlicbes  Werk.  Nicht  nur  in  der  starken  Accentuirung  des 

Chorals ,  nicht  nur  in  der  Ankntlpiung  an  gewisse  volksthttmlicbe 

Anschauungen  oder  in  der  treuen  Wahrung  liebgewordener  kireh- 

licher  Gebrauche  liegt  diese  Eigenschaft  begrUndet.  Sie  beruht  anf 

dem  gesammten  Charakter  der  Musik.  die  bei  all  ihrer  Tiefe,  Weite 

und  Ftille  und  trotz  aller  an  sie  gcwendeten  Kunst  dennoch  nirgends 

die  EmgiliigHchkeit  nnd  Einfachheit  als  ihren  Grundzug  verleugnet. 

die  zugleich  mit  bewundernswerther  Sicherheit  diejenige  Haupt- 

empfindung  trifft  «ud  festhiirt.  welche  die  ganze  Geschiehte  von 

Christi  Leiden  und  Sterben  durehdringt :  die  verstfhnende  Liebe. 

MQgen  auch  heftige  und  ersohurternde  Aftectc  in  der  Matthauspassion 

nicht  fehlen,  sie  dienen  nur  dazu.  den  mildcn  Gmndton  hernach  desto 

voller  und  eindriuglicher  wieder  hervortreteu  zu  lassen.  Der  Gegen- 

satz.  welchen  sie  namentlich  in  dieser  Bcziehmig  zn  der  dttstern  Jo- 

hannespassion  bildet.  ist  ein  scharfer.  DaB  sie  dieselbe  auch  in  vielen 

andem  Dingen  libefragt.  dafi  in  ihr  auf  meiBterliche  Art  alle  den  An- 

sprUchen  der  verseliiedenartigsten  Bestandtheile  dieser  denkbarst 

verwickelten  Kunstform  Genttge  geschieht.  dieses  zusaramenfassend 

noch  einmal  vorzufuhren .  durfte  unntfthig  sein.  Beglinstigt  dnrch 

ein  glttckliches  Zusammentrcflfen  der  t'mstande  hat  Bach  in  der  Mat- 
thauspassion ein  Uberragendcs  Meisterwerk  geschaffen ,  wie  es  im 

Laufe  der  Jahrhnnderte  nur  selten  den  Meuschen  zu  erleben  gegftnnt 

ist.  ein  Denkmal  zugleich  des  dcutschen  Wesens.  das  nur  mit  dieseni 

selber  untergehen  kann. 

Die  crste  Auffuhmng  der  Matthftns-  Passion  fand  Charfreitags 

den  15.  April  1729  im  Nachmittags  -  Gottesdienste  statt.  DaB  die 

Znhorer  das  Werk  sot'ort  in  seiner  ganzen  Bedeutung  hatten  erfassen 
sollen,  ware  eine  nnbillige  Zumuthung  gewesen.  Indessen  scheint 

die  Aufnahme  auch  hinter  Baehs  berechtigten  Efwartungen  zurllck- 

geblieben  zu  sein ,  da  der  Kath  der  Stadt  sicb  unmittelbar  darauf 

nicht  einmal  bewogen  fuhlte .  dem  Componisten  einige  bescheidene 

musikalischc  WUnsche  zn  erfllllen  (8.  8.  68  .  Erst  mit  der  Zeit  fand 

die  Matthiius- Passion  die  ihr  gebuhrende  Bewunderung ,  und  wenn 

sie  sich  auch  nicht  grade  weit  verbrcitet  haben  mag  —  was  die 

Schwierigkcit  ihrer  Ausflihrung  und  die  unzuliinglichen  Mittel  der 

meisten  damaligcn  Kirchenchore  verhindcrt  haben  werden  —  so 

faBte  sie  doch  im  Leipziger  Musikleben  festen  Boden  und  ist  bis 
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gegen  Ende  des  Jahrhnnderts  von  don  Thomascantoren  aufgeflihrt 

vvorden.12")  Der  Vesper- Gottesdienst  begann  I1  4  Uhr  und  danerte 

nnter  normalen  Verhaltnissen  bis  um  3  Uhr.  da  Vt  i  Uhr  schon  wie- 

der  der  Universitats- Gottesdienst  seinen  Anfang  nahm.  Mit  der 

MatthMns-Passion  aber  mnBte  sich  "die  Charfreitags- Vesper  auf  meni- 
als 4  Stnnden  ausdehnen.  da  dan  Tonwerk  allein  schon  gegen  dritte- 

halb  Stnnden  beanspruchte.  Dnrch  diese  abnorme  Ausdehnung  wnrde 

das  VerhiiltniB .  in  welchem  sich  die  Passionsmusik  znm  Gottes- 

dienste  eigentlich  befinden  sollte.  umgekehrt.  Wfthrend  die  ursprttng- 

liche  and  im  Wesen  der  Sache  begrllndete  Idee  auf  einen  Gottes- 

dienst mit  ausschmttckender  Mnsik  abzielte .  kam  hier  ein  Kirchen- 

concert  mit  gottesdienstlichem  Apparat  zu  Tage.  Wirklich  steht  die 

Matthauspassion  hart  an  der  Grftnze  wo  die  Kirchenmusik  aufhftrt 

und  die  Concertmusik  beginnt.  Sie  thut  dies  nieht  vermiige  ihres 

musikalisches  Stiles,  der  durchaus  noch  ein  kirchlicher  ist.  sondem 

dureh  die  in  ihr  sieh  oflenbarende  Selbstgenligsamkeit  der  Kunst. 

die  ihr  Object  dureh  eigne  Mittel  mogliehst  erschOpft  und  abmndet. 

und  zur  Erreichung  der  gewollten  Wirkung  der  Kirche  nunmehr 

fast  nur  als  stimmunggebenden  Hintergrundes  noch  bedarf.  DaB  die 

verwalschteu  Passionsoratorien  der  Zeitgenossen  lieber  in  Musiks&len 

als  in  der  Kirche  gehfirt  wurden.  kann  nieht  wunder  nehmen.  Aber 

selbstBachs  Werk  stand  aus  dem  genannten  Grunde  der  auBerkirch- 

lichen  Musik  wenigstcns  so  nahe.  daB  der  Versuch.  sie  gclcgentlich 

audi  im  Locale  des  Musikvereins  oder  sogar  in  Bachs  geriiumiger 

Wohnung  aufzufUhrcn  wohl  einmal  gemacht  sein  dtirftc.'30  Es 

bildet  dieses  VerhiVltuiB  einen  neuen  Beleg  fiir  den  Erfahrungsatz. 

daB  Kunstwerke.  in  welchen  die4  Idee  einer  Kunstgattnng  in  ihrer 

hochsteu  Vollendung  erscheint,  immer  zugleich  schon  den  Keim  in 

sich  tragen,  der  die  Zerstornng  der  Gattung  herbeiftlhren  soil.  Bei- 

lautig  wolle  man  sich  erinnern  daB.  abgesehen  von  den  in  der  Neuen 

Kirche  lHngst  bestehenden  Passionsauft'Uhrungeu     ,  seit  172S  Giir- 

129;  8.  S.  34"  Anmerk.  —  Bei  Mizlcr.  Musiknlische  Bibliothek .  Bd.  IV. 
S.  109  wird  von  einer  unvergleichlichen  Passions -Musik  gcsprochen,  welehe 
wegen  der  allzu  hefrigen  in  ihr  ausgedrlickten  Affeete  in  dor  Kammor  eine 

gute.  in  dor  Kirche  aber  eino  widrijre  Wirkung  gehabt  habe.  MOglich  .  dftfi 

hiermit  die  Matthaus-Passion  geineint  ist. 

I'M)  S.  Anmcrkung  129.         131]  S.  8.  31  dieses  Bandos. 
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ner  auch  in  der  Vesper  der  Universitatskircbe  eine  Charfreitagsmusik 

eingerichtet  hatte.  Es  ergiebt  sich,  daB  dieselbe  bei  der  Lange  der 

M  atth  ii  us  passion  rait  dieser  nothwendig  zusamraenfallen  rauBte ,  so- 

wie  daB  seit  1730,  da  GSrner  Organist  der  Thomaskirche  wurde, 

derselbe  bei  alien  hernach  dort  stattfindenden  groBen  Passions-Auf- 

ftihrungen  nicht  fllr  das  Orgelaccompagneraentbenntzt  werden  konnte. 

In  die  Thomaskirche  aber  verlegte  Bach  der  geeigneteren  Raumlich- 

keiten  wegen  so  viel  wie  miHglich  die  Aufftlhrung  seiner  eignen 

groBen  Wcrke.  So  trat  er  1731  mit  der  Marcus-Passion  hervor,  dann 

wahrscheinlich  1734  mit  der  aufgefrischten  Lucas-Passion,  und  ver- 

muthlich  1736  mit  einer  dritten  Aufftlhrung  der  Johannespassion.132) 

In  der  veranderten  und  zugleich  erweiterten  Gestalt ,  in  welcher  wir 

die  Matthauspassion  besitzen,  kann  sic  frtlhestens  im  Jahre  1740  zu 

GehOr  gebracht  worden  sein.123) 

VIII. 

Der  tiefe  kirchlich-volksthilmliche  Grand ,  auf  welchem  Bach s 

Passionen  beruhen.  triigt  auch  dessen  groBe  Weihnachts-,  Oster-  and 

Himmelfahrts-Musiken.  Indessen  ist  die  Art  der  Beziehungen  auf 

denselben  eine  etwas  andre.  DaB  in  der  mittelalterlichen  Kirche 

Evangelienlectionen  mit  vertheilten  Kollen  zu  Weihnachten ,  Ostern 

und  Himmelfahrt  eben  so  stattfanden  wie  in  der  Passionszeit ,  ist 

sicher  bezeugt.  Die  protestantische  Kirche  hat  aber  von  denselben, 

nicht  in  gleicher  Weise  Gebrauch  gemacht.  Ich  habe  wenigstens  fur 

Weihnachten  nnd  Himmelfahrt  kein  Beispiel  gefunden,  daB  sie  in 

den  ersten  anderthalb  Jahrhunderten  der  Reformation  in  protestan- 

tischen  LUndern  gettbt  worden  seien.  Erst  gegen  Ende  des  17.  Jahr- 

hunderts  kommen  sie  in  ThUringen  vor ')  und  ein  bewuBtes  Wieder- 

132)  S.  AnhanK  A,  Nr.  44  und  Nr.  46  gegen  Ende. 

133)  S.  Anhang  A,  Nr.  47. 

1)  "RudolphBtadtischer  |  Christ  Abend,  |  Das  ist,  |  Die  Hocherfreuliche 

Geschicht  |  der  |  Menschwerdung  und  Geburt  |  unsers  HErrn  und  Ueylandes  | 

JESU  Cllristi ,  |  aus  |  denen  Evangelisten  Matthao  und  Luca  |  zusiiinmenge-r 

tragen  |  und  mit  dienlichen  Liedern  |  unterinenget,  |  Wie  solche  in  der  Christ- 

lichen  Fest-  Vor-  bereitungs-Versammluug,  |  in  der  Hoehgrafl.  Schwartsb.  Hof 

Kappclle  !  zu  Rudolphstadt,  |  musieirt  wird.  |  Rudolphstadt,  Druckts  daselbst 
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ankniipfen  an  den  altkirchlichen  Gebrauch  dttrfte  ib re  Ersehei- 

nung  jetzt  kaum  bedeuten ,  man  wird  vielmehr  nur  eine  Rttck- 

wirkung  der  altbelicbten  Passionsform  in  ihr  erkenncn  mlissen. 

Hieraus  erkliirt  sich  dann .  warum  Bach  seine  betrefienden  Werke 

mit  dem  fremdlandischen  Titel  »Oratorium«  versah.  Es  fehltc  ihm 

eben  eine  durch  die  kirchlicbe  Praxis  ttberlieferte  Bezeichnung,  und 

er  borgte  denNaraen  von  derjenigen  Form,  die  ihm  verhaltniBmaBig 

die  nachstc  Verwandtschaft  mit  dem  was  er  gestalten  wollte  zu  haben 

schien.  Der  Zasammenhang  mit  den  Liturgien  der  drei  Feste  ist 

demnach  in  dieser  einen  Hinsicht  kein  so  tiefgewurzelter  wie  bei 

den  Passionen.  Dagegen  treten  die  Beziehungen  zu  gewissen  andern 

kirchlich-volksthumliehen  Gebrauchen  theilweise  um  so  deutlicher 

hcrvor.  Das  geistliche  Volkssehauspiel .  insofern  es  sich  mit  dem 

Erlbsungswerk  Christi  befaBte.  ging  wohl  noch  Uber  die  Menseh- 

werdung  zurttck  in  die  alttcstamentliche  Vorbereitung  zu  demselben ; 

es  ging  aber  nicht  iibcr  die  Himmelfahrt  binaus.  die  Pfingstvorgiinge 

also  lieB  es  nnberiicksichtigt.  Bach  hat  ebenfalls  kein  Pfingst-»Ora- 

torium«  hintcrlassen  und  schon  hierin  dttrfte  eine  Beobachtung  der 

volksthllmlichen  Tradition  offcnbar  werden.  Doch  wird  man  sich 

vor  der  allzusichcrn  Annahme  eiuer  Absichtlichkeit  liUten  mlissen. 

da  am  Ende  dcs  17.  Jahrhunderts  selbst  Pfingstmusiken  in  der  Form 

der  Passionen  nicht  ohne  Beispiel  sind.- 

Es  ist  oben  (S.  329  bemerkt  worden ,  daB  aus  den  dramatisir- 

ten  Lectionen  der  Passiousgeschichte  sich  die  mittelalterlichen  Pas- 

sionsschauspicle  entwickcltcn,  dercn  Schauplatz  antlinglich  noch  die 

Kirche  blieb.  Die  Weihnachts- ,  Oster-  und  Himmelfahrtsspiele 

haben  denselbcn  I'rsprung.  Da  aber  die  zu  ihrer  dramatischen  Ver- 
sinnlichungeriorderlichen  Ceremonien  und  Aufzllgc  der  Beschaffenheit 

Heinrich  Urban.  |  Im  Jahr  109S.j«  4.  Auf  der  fiirstlichen  Miuisterialbibliotbek 

zu  Bondersbnuscu.  Aus  dem  Titel  geht  lienor,  daB  es  sich  uicbt  urn  eine  ein- 

zelne  Auffuhrung,  sondcrn  inn  eine  Sitte  liandclt. 

2)  «Die  Hocherfreulicbe  Gescbicht  |  der  |  Himmelfabrt  Christi  |  und  |  Sen- 

dung  dcs  heiligen  |  Geistes,  |  Aus  denen  Heil.  Evangolisten  |  zusammen  ge- 

tragen  |  Und  mit  zux  Application  diensamen  [  Arien  und  Liedern  |  durchzogeu, 

Wie  scdcbe  |  in  der  Hochgrafl.  .Schwartzb.  Kudolpb-  stiidtischen  Hof  Cappellej 

Die  beiiige  Fest  Zeit  Uber,  |  Zu  unterschiedenen  Malen  |  «i«*»Vi'ret  wird.  I  Ru- 
dolphs tadt,  |  Druckta  Jobann  Rudolpb  LOwe ,  |  Im  Jabre  J69<».  |«  4.  Auf  der 

fiirstlieben  Ministerialbibliotbek  zu  Sonderabausen. 

Sritr*  .  J.  S.  Bach.  II.  2(i 
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der  Handlungen  gemaB  viel  einfachere  waren ,  so  ist  es  begreiflich, 

daB  diese  sich  auch  vollstandiger  in  der  Liturgie  erhalten  konnten, 

wahrend  man  die  Passionsliturgien,  urn  sich  der  Ausartung  der  auBer- 

kirchlichen  Schauspiele  entgegen  zu  stellen,  wieder  auf  die  nothwen- 

digsten  dramatiscben  Andeutungen  beschrankte.  Die  Weihnacbts- 

erziihlung  bietet  nur  vier  VorgUnge  dar :  die  Geburt,  die  VerkUndigung 

der  Engel  an  die  Hirten,  der  Gang  der  Hirten  nach  Bethlehem  und  die 

Anbetung  der  heiligen  drei  Konige.  Die  symbolisch-dramatische  Dar- 

stellung  derselben  ist  denn  auch  der  protestantischen  Liturgie  lange 

Zeit  hindurch  ganz  oder  theilweise  verblieben.  Was  von  ihr  im 

Leipziger  Cultus  zu  Bachs  Zeit  noch  lebendig  war ,  ist  zum  Theil 

schon  bei  Gelegenheit  des  Magnificat  (S.  201  in  Betracht  gezogen. 

Neben  der  Sitte  des  Kindleinwiegens  muB  man  in  Leipzig  auch  eine 

symbolische  Ceremonic  zur  Darstellung  der  Engelbotschaft  gekannt 

haben.  Sie  bestand  darin,  daB  Knaben  als  Engel  verkleidet  in  vier 

Choren  sich  an  vier  Stellen  der  Kirche  beispielsweise  vor  dem  Altar, 

auf  der  Kanzel,  im  Beamten-Stuhl  und  auf  dem  Orgelchor)  aufstell- 

ten  und  den  Christgesang  Quern  pastores  laudacere  Zeile  um  Zeile 

unter  einander  abwechselnd  vortrugen.3)  DaB  dieses  auch  in  Leipzig 

geschehen  ist  ,  lehrt  uns  das  Gesangbuch  des  Vopelius,  cs  bleibt 

freilich  unenviesen,  ob  noch  wahrend  Bachs  Zeit.4j  Nun  liefen  aber 

neben  dieseu  liturgischen  Vorgangen  die  auBerkirch lichen  Weih- 

nachtsspiele  her ,  welche  sich  gleichfalls  um  jene  vier  Haupthand- 

lungen  mit  volksthllmlicher  Frciheit  und  Naivetat  bewegten.  Da  das 

Weihnachtsfest  sich  mit  urgermanischen  heidnischen  GebrHncheu 

und  Anschauungen  verschmolzen  hatte,  so  wurzelten  auch  die  Weih- 

nachtsspiele  viel  tiefer  und  ziiher  noch  im  Volksleben ,  als  die  Pas- 

sionsspiele ;  sie  bluhten  demnach  auch  noch  viel  frischer  als  diese 

und  waren  dem  Sohne  des  ThUringerstammes  etwas  von  Jugend  her 

vertrautes.  So  waren  auch  hier  die  Umstande  gUnstig  fUr  die  Ge- 

staltung  eines  liturgischen  Weilinachts-Mysteriums,  das  Anschauung 

und  Empfindung  des  Volkes  mit  reichsteu  Kunstmitteln  und  in  hechstcr 

kUnstlerischer  Vollendung  erschbpfend  zum  Ausdrucke  bringensollte. 

9)  1589  aus  dem  Brandenburgiachen  Uberliefert;  s.  SchOberle'm,  II,  S.52.f. 
liespondircnd  mit  dem  verdeutacbten  Ilymnus  Nunc  angelorum  gloria  nocb  hu 

Arnstiidter  Gesangbuch  von  1745,  S.  22  f. 

4  Vopelius,  Neu  Leipziger  Gesaug-Buch.  1681.  S.  44  ff. 
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Das  Weihnachts-Oratorium  hat  Bach  im  Jahre  1734  geschrie- 

ben.v  Der  biblische  Text  findet  sich  Lucas  2,  v.  I  und  v.  3—21. 

sodann  Matthaus  2,  v.  1  —  12.  Dieser  Text  ist  nicht,  wie  bei  den 

Passionen,  nach  Art  des  italianischen  Oratoriums  in  zwei  Halften 

zerlegt ,  sondera  nach  MaBgabe  der  Perikopen  fttr  die  drei  Christ- 

tage,  den  Neujahrstag ,  den  Sonntag  nach  Neujahr  und  das  Epipha- 

niasfest  in  sechs  Theile.  Es  bildet  soinit  jcder  Theil  zugleich  eine 

abgeschlossene  Festmusik  fUr  einen  der  sechs  Feiertage ,  und  wnrdo 

auch  al8  solche  in  der  gcwtfhnlichen  Weise  anfgefuhrt.  Man  hatdar- 

aufhin  wohl  gemeint ,  das  Weihnachtsoratoriura  sei  nur  eine  Reihe 

auBerlich  zusammengesetzter  selbstiiudiger  Cantaten.  In  unserer  der 

Kirche  entfremdeten  Zeit  kann  allerdings  ein  solches  Urtheil  nicht 

liberraschen  und  ttberdies  ist  der  von  Bach  selbst  gegebene  Noth- 

Titel  »Oratorium«  irreleitend.  Aber  die  Kirche  faBte  die  Zeit  der 

ZwBlMchte  vom  1 .  Christtag  bis  zum  Dreikonigsfest  ,  welche  schon 

deni  germanischen  Heidenthum  eine  geheiligte  war ,  zu  einer  Fest- 

pcriode  zusammen,  deren  Mittelpunkt  Christi  Gebnrt  bildete.  Wenn 

die  katholische  Kirche  in  diese  Zeit  auch  die  Feier  einiger  Apostel- 

tage  verlegt  hatte,  so  bemtthte  man  sich  protestantischerseits .  die- 

selben  wieder  au^zumerzen ,  urn  nur  allein  mit  der  Person  Jesu  sich 

zu  beschaftigen.  So  war  es  auch  in  Leipzig.  An  den  drei  Weih- 

nachtstagen  wurde  ttber  die  Geburtgepredigt.  am  Neujahrstage  liber 

die  Beschueidung,  an  dem  Sonntage  nach  Neujahr  und  deni  Epipha- 

niastage  von  den  Nachstellungen  des  Herodes  und  den  morgenlan- 

dischen  Weisen.  Auch  wurden  an  alien  diesen  Tagen  die  Wcih- 

nachtslieder  gesungen."  Abgesehen  also  davon,  daB  die  sechs  Theile 

des  Weihnachts-Oratoriums  eine  fortlaufende  Begebenheit  behaudeln, 

muBten  sie  der  kirchlichen  Anschauung  schon  durch  ihre  Bestimmuug 

auf  die  sechs  zusararaengehorigen  Feiertage  als  ein  Ganzes  sich 

darstellen.  Freilich  diese  kirchliche  Anschauung  ist  fltr  das  Ver- 

stiindniB  des  Werkes  nothwendig,  ihm  so  wenig  wie  den  Passio- 

nen darf  man  mit  den  AnsprUchen  an  ein  Concert-Oratorium  gegen- 

5  B.-G.  \ri  ist  es  veroffcntlicht. 

H  S.  S.  107  dieses  Bandes.  DaB  man  dann  auch  noch  zu  Mariii  Rciniguu^ 

2.  Febr.)  die  Weihnachtslieder  sang,  ist  ala  letzter  Rilckbliek  auf  die  Christ- 
zeit  zu  veretehen. 

26  • 
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ubertreteu.  Was  Bach  hier  fur  Weihuachteu  that,  war  anderu  Orts 

auch  fllr  die  Passionszeit  Brauch,  wie  oben  S.  357  f.i  bemerkt  wor- 

deu  ist. ") Die  madrigaliscbeu  Stttcke  sind  grbBeren  Theils  Cbertraguugen 

aus  weltlichen  Gelegeuheitsmusiken.  Ein  Drama  per  musica,  das 

Bach  sun  Geburtstage  der  Konigin  am  S.  December  1733  im  Musik- 

vcrein  auffUhrte,  hat  zu  den  Anfangs-Choren  des  crsten  und  dritten 

Theils .  und  zu  zwei  Alien  die  Musik  hergegebeu.  Einem  Werke 

gleichcr  Gattung .  welches  zum  5.  September  desselben  Jahres  um 

den  Geburtstag  des  Throufolgere  zu  feieru  componirt  wurde .  sind 

vier  Alien,  ein  Duett  und  ein  Chor,  uud  einer  dem  5.  October  1734 

bestimmteu  Gratulationseautate  fur  den  Leipzig  besuchendcu  Kbnig 

Friedrich  August  III.  eine  Arie  entnommen.  Auch  von  den  uoch 

iibrigcu  sechs  StUckeu  ist  es  bei  vieren  wahrscheinlich,  daB  sie  i'ber- 

tragungeu  nicht  mehr  vorhandener  Originalcoiupositionen  sind. 4 

Den  Text  fur  den  Geburtstag  der  KOnigin  hat  Bach  augenscheinlich 

selbst  gemacht.1'!  Dichter  der  Cautate  auf  den  Geburtstag  des  Chur- 

prinzen  war  Picander,  und  bei  der  Gratulationscantate  darf  man  das- 

seH>e  vermuthen. ,0)  Hiernach  ist  es  fast  selbstverstandlich ,  daB 

Bach  und  Picander  ein  jeder  an  seinem  Textantheile  auch  die  fur 

das  Weihnachts-Oratoriuni  erforderlicheu  Umdichtungen  besorgten. 

Bestatigt  win!  diese  Annahme  durch  den  Text  des  ersten  Chors: 

7;  Da  das  VVeihnaehts-Oratorium  fiir  ein  Kirchenjahr  componirt  war.  iu 

dem  der  Sonntag  nach  YVeihnachteu  ausfiel  uud  der  Sonntag  nach  Xeujahr  vor- 
kaui.  so  konnte  08  in  der  Folgezeit ,  so  lauge  Bach  lebte,  auch  nur  in  solchen 

Kirchenjahren  vollstiindig  wieder  aufgefuhrt  wenlen ,  wo  dieses  ebenfalls  ge- 

sehah.  also  in  den  drei  Jahren  1  T.**9 — 40,  1744 — 45,  1745 — Hi. 
8)  Keine  Cbertragung  ist  zuverliissig  die  Alt- Arie  des  dritten  Theils. 

Sie  kennzeichnet  sieh  im  Autograph  schou  durch  die  iMenge  der  Correcturen 

als  Originaliouception ;  daB  es  iu  Bachs  Absicht  lag  an  diesor  Stclle  etwas 

ganz  neues  zu  bringen  sieht  man  auGerdem  aus  einem  der  Arie  vorhergelienden 

Kntwurf  einer  anderu  Arie  in  II  moll  3  M  Takt  ,  der  aber  fragmentarisch  blieb 

und  heruach  vou  Bach  durchstrichen  wurde.  Auch  der  Anfangschor  des  ftinf- 

ten  Theils  »Ehro  sei  dir  Gott  gesuugen-  hat  im  Autograph  nicht  das  Aussehen 

einer  Cbertragung.  Sonst  vrgl.  Kusts  Vorwort  zu  B.-G  V-. 

9)  Der  nahere  Nachweis  unten,  wo  vou  den  Gelegenheits-Cantaten  im  ge- 
sammten  gehandelt  wird. 

10  Obgleich  ihr  Text  nicht,  wie  doch  der  andere ,  iu  Picaudera  Gedichteu 

steht.  Bach  selbst  fiir  den  Dichter  zu  halten  verbietet  der  Stil. 
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dereelbc  ist  theils  nach  Psalm  100.  v.  2gebildet,  theils  klingt  cr 

veraehmlich  an  zwei  Arien  Johann  Georg  Abies  an,  welcbe  Picauder 

kaum  bekannt  sein  konnten,  wohl  aber  Bach,  dem  unniittelbarcn 

Nachfolger  Ahles  in  Milhlhausen. n  Ob  die  weltlichen  Gesangsttlcke. 

die  in  das  Weihnaehts-Oratorium  eingegangen  sind,  nicbtaueb  ihrer- 

seits  wieder.  wenigstens  znm  Theil,  auf  iilteren  Compositionen  be- 

ruben .  ist  eine  nicbt  nnbedingt  zu  verneinende  Frage.  Jedenfalls 

kommt  der  SchluBchor  des  Drama  fllr  den  Churprinzen .  der  freilich 

iin  Weihnaehts-Oratorium  keine  Verwenduug  gefunden  hat.  sehon  in 

der  Cantate  » Erwllnschtes  Freudenlieht«  vor.  nattirlich  mit  andenn 

Text,  und  selbst  hier  wird  er  keine  Originalarl)eit  sein.12) 
Es  kiinnte  unter  solcheu  UmstiUiden  scheiueu  als  mtiBte  dem 

Weihnaehts-Oratorium  die  Einheitlichkeit  fchlen.  Soviel  muB  man 

zugeben :  manehe  Einzelheiten  der  madrigalischen  Musikstiicke  ver- 

rathen,  daB  sie  ursprtlnglich  tiber  einen  andern  Text  gesetzt  worden 

sind.  Die  Worte  des  ersten  Chors  lauteten  eigentlich:  »Tonet  ihr 

Pauken.  erschallet  Trompeten  !• :  hiemach  ist  der  Antang  der  Musik, 

die  allein  beginnende  Pauke ,  die  gleich  daraut'  einfallende  Trom- 
petenfanfare.  eingerichtet,  dagegen  paBt  zu  den  Worten :  »Jauchzet. 

frohlocket,  auf!  preiset  die  Tage«  dieser  Anfang  nieht  mehr.  Der 

Eingangsehor  des  vierten  Theils  hatte  den  Text:  »LaBt  uns  sorgen. 

laBt  uns  waehen«,  und  der  Begritr  »wachen«  wurde  dureh  zwei  kurz- 

gestoBene  Achtel  versinnlicht :  (lurch  das  Wort  der  Parodie  »loben« 

erscheint  dies  Ausdrncksmittel  weniger  bedingt.  »Auf  meinen  Fltt- 

goln  sollst  du  schwebeu,  Auf  meinem  Fitricb  steigest  du  Den  Sternen 

#.  wie  ein  Adler  zu  <  lautet  es  in  der  Cantate  fllr  den  Churprinzen.  Der 

Musik.  die  das  Schweben  und  Aufsteigen  in  edler  Plastik  darstellt, 

ist  im  vierten  Theile  des  Weihnachts-Oratoriums  der  Text  unterge- 

legt:  »Ieh  will  nur  dir  zu  Ehren  leben.  Mcin  Heiland  gieb  mir  Kraft 

und  Muth,  DaB  es  mein  Herz  recht  eifrig  thut.«  In  derselben  Can- 

tate singt  Hercules:  »Ich  will  dich  nieht  horcn .  ich  will  dich  nieht 

wissen.  Venvorfene  Wollust.  ich  kenne  dich  nieht.  Denn  die  Schlan- 

gen ,  So  mich  wollten  wiegend  fangen .  Hab  ich  sehon  lange  zer- 

13   Auf  diese  AnlehnunfT  hat  sehon  Winterft  hl .  Kv.  K.  III.  S  :U4  liin- 

fjewiesoii. 
12  S.  S.  229  die*™  Bnmlr*. 
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drttcket,  zerrisseno.  Die  Begleitung  malt  an  den  betreffenden  Stellen 

die  Windungen  der  Schlangen ;  zu  den  parodirten  Worten :  "Deine 

Wangen  MUssen  heut  viel  schoner  prangen*  wird  die  Bedeutung 

dieser  Tonreihen  unverstandlich.  Aber  daB  Bach  sich  an  Bolohen 

kleinen  Incongruenzen  nicht  stieB ,  ist  auch  wieder  fllr  die  richtige 

Auffassung  seiner  Musik  auBerst  belehrend.  Wie  gern  er  anch  ma- 

lerische  Zlige  einstreute.  er  that  es  nicht  in  Folge  einer  auf  musika- 

lische  Plastik  gerichteten  Grundanschauung.  Jene  Zllge  sind  flttch- 

tigen  Anregungcn  entsprungene  Witzc,  deren  Vorhandensein  oder 

Fehlen  Werth  und  Verstandlichkeit  des  TonstUckes  in  seinem  eigent- 

lichen  Wesen  nicht  iindert.  Man  ist  bei  Bach  zu  leicht  bereit,  irgend 

eine  scharf  hcrvortretende  melodische  Linie ,  eine  frappante  harmo- 

nische  Wendung  und  irgend  ein  bezeichncndes  oder  affectvolles 

Wort,  das  mit  jenen  musikalischen  Gestaltungen  zusamnientriflft,  in 

eine  innigere  und  tiefere  Beziehung  zu  bringen,  als  sic  im  Sinne  des 

Componisten  gelegen  haben  kann.  1st  schon  in  Bachs  Recitativen 

die  Ubereinstimmung  von  Wort  und  Ton  manchmal  etwas  neben- 

sachliches,  fast  zutalliges  zu  nennen,  wie  viel  mcbr  in  den  gebunde- 

nen  Musikstllcken.  Wer  je  die  erste  Alt-Arie  des  Weihnachts-Ora- 

toriums  horte.  wird  sich  Uber  den  z&rtlichen  Ausdruck  der  vereinzel- 

ten  Ausrufe  »den  Sch»nsten«,  »den  Liebsten*<  gefreut  haben.  Es 

scheint  als  gehorten  Text  und  Musik  untrennbar  zusammen.  Aber 

im  Original  fallen  auf  dieselben  musikalischen  Wendungen  die 

Worte :  »ich  will  nicht !«  »ich  mag  nicht !«,  und  sie  passen  auch  ganz 

gut.  Oft  ist  die  Herstellung  soldier  tieferen  Ubereinstimmungen  nur 

der  Gestaltungskraft  des  Sangers  anheimgegeben :  Bachs  Musik 

weist  sie  nicht  ab,  fordert  sie  aber  auch  nicht.11;  Ja  selbst  die  Ein- 

wirkung  der  im  Text  gegebenen  poetischen  Empfindung  auf  die  Ge- 

staltung  des  Musikstttckes  im  Ganzen  ist  bei  Bach  durchschnittlich 

eine  \iel  mehr  verallgemeinertc,  als  bei  irgend  eincm  andern  Meister 

seiner  und  der  spateren  Zeit.  Die  angeflihrte  Arie  dient  in  der  welt- 

lichen  Cantate  dem  Hercules,  seine  Verachtung  der  Freuden  der 

Wollust  auszudrllcken,  im  Weihnachts-Oratorium  wird  sie  eine  Auf- 

forderung  an  die  Tochter  Zion,  den  ersehnten  Briiutigam  liebend  zu 

empfangen.  Dabei  wird  man  dennoch  einsrimmig  sein,  daB  es  kaum 

13  Vgl.  S.  NO  dieses  Bamles. 
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ein  charaktervolleres  Musikstttck  giebt  ah  dieses,  nur  liegt  der 

Charakter  grtfBtentheils  in  der  Musik  an  sich.    Ubertrug  nun  Bach 

vollstandige  abgeschlossene  Tonstucke  aus  einem  Werke  in  ein 

anderes ,  so  wird  es  sich  zumeist  darum  handeln ,  ob  sie  in  den 

mnsikalischen  Zusammenhang  passen  und,  wenn  die  anfangliche 

Bestimmung  eine  weltliche  war ,  ob  ihr  Stil  dem  kirchlichen  Werke 

nicht  widerspricht.   Hinsichtlich  der  letzteren  Frage  darf  ich  auf 

frUher  Gcsagtes  zurttckweisen.'4)  Bachs  gesammte  Ausdrucksweise 

hat  sich  anf  kirchlichem  Grande  gebildet.  Ob  er  geistliche  oder 

weltliche  Musik  componirt,  ob  er  Orgelfugen  oder  Karamersonaten 

schreibt ,  der  kirchliche  Grundton ,  der  aus  dem  Wesen  der  Orgel 

entwickelte  Stil  durchdringt  alle  seine  Werke.  Er  konnte  demnach 

kaum  etwas  unkirchliches  schreiben.  Seine  weltlichen  Gelegenbeits- 

musiken  waren  vielmehr  unweltlich ,  als  solche  erftillten  sie  ihren 

Zweck  nicht  und  der  Componist  gab  sie  ihrer  eigentlichen  Heimath 

zurllck,  wenn  er  sie  zu  Kirchenmnsiken  umwandelte.  Angesichts  des 

unermessenen  schbpferischen  Reichthums  und  des  tiefen  Klinstler- 

ernstes,  von  welchem  Bachs  Werke  zeugen,  wird  man  nicht  behaup- 

ten  dttrfen,  derartige  Ubertragungen  seien  aus  Bequemlichkeit  oder 

Zeitmangel  geschehen.  Sie  erfolgtcn  aus  dem  richtigen  Gefuhle.  daB 

die  betreffenden  Stiicke  erst  durch  eine  kirchliche  Bestimmung  viillig 

stilgemiiB  erscheinen  wUrdcn.  Damit  soli  nicht  zugleich  jeder  Unter- 

schied  zwischen  Bachs  geistlicher  und  weltlicher  Schreibweise  ge- 

leugnet  werden.  Abgesehen  von  der  ihn  beim  Schaffen  Uberhaupt 

beherrschenden  Grundstimmung  muBte  sich  Bach  natUrlich  in  ver- 

schiedener  Weise  angeregt  ftihlen.  wenn  er  zur  Ergbtzung  seines 

Musikvercins  und  zur  Erbauung  der  christlichen  Gemeinde  compo- 

niren.  wenn  er  die  Churfurstin  von  Sachsen  besingen  und  das  Chri- 

stuskind  feiem  wollte.  Der  Charakter  der  weltlichen  Cantaten  ist 

verhUltniBmaBig  leichter  und  spielemJer.  Aber  es  fehlten  auch  im 

kirchlichen  Leben  nicht  die  passenden  Veranlassungen  diesen  Ton 

anzuschlagen ,  und  die  Weihnachtsfeier  war  vor  alien  eine  solche. 

Die  festliche  Heiterkeit  und  kindlichc  Lieblichkeit ,  welche  den 

Grundzug  des  Weihnachts-Oratoriums  bildet  und  dem  Charakter  des 

Christfestes  einen  erschbpfenden  Ausdmck  giebt,  ist  aufr  glUcklichste 

1 1  Band  I,  S.  5»',ii. 
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(lurch  jene  Ubertragung  weltlicher  Gesangsstllcke  erreicht  worden. 

Allerdings  feblt  es  bei  Bach  auch  nicht  an  Musikstucken,  deren  Hal- 

tung  durcb  den  Text  scharfer  bestiramt  erscheint.  Bei  ihrer  Uber- 

tragung ist  aber  auch  iramer  mit  Vorsicht  verfahren  und  der  paro- 

dirte  Text  der  charakteristischeu  Musik  geschickt  angepaBt.  Das 

Wiegeulied  des  zweiten  Theils  ist  auch  in  der  alteren  Conception  der 

Gcburtstagscantate  flir  den  Churprinzen  ein  Schlunimergesang. 

Kein  anderes  Werk  Bachs  birgt  einen  reicheren  Schatz  reizen- 

der.  leicht  einganglieher  Melodien,  als  das  Weihnachts-Oratorium. 

Doch  nicht  ini  niusikalischen  allein  liegt  der  volksthtimliche  Zug 

desselbeu.  Wo  es  nur  anging,  ist  auch  im  poetischen  Theile  auf  die 

Auschauungen  der  weihnachtlichen  Volks-Schauspiele  und  -Lieder 

und  die  mit  ihnen  zusanimenhangenden  Cerenionien  Rticksicht  ge- 

nomnien.  Die  Sitte  des  Kindleinwiegcns  wird  durcb  das  Schlummer- 

lied  des  zweiten  Theiles  »Schlafe,  niein  Liebster«  zurllckgespiegelt. 

ein  Stlick  von  bestrickendeiu  Wohllaut  und  sllBester  Mclodik. 15  Es 

stent  freilich  nicht  an  der  ihm  eigentlich  gebllbrenden  Stelle :  diese 

ware  im  dritten  Theile  geweseu.  Musikalische  Grllnde  mUssen  Bach 

abgehalten  haben  es  dort  einzusetzen.  Im  zweiten  wird  sein  Eiutritt 

so  motivirt.  daB  eine  Bassstirame  die  Aufforderung  an  die  Hirten 

fortsetzt  und  ihnen  auftragt .  wenn  sie  nach  Bethlehem  gekommen 

seien,  dem  Gottessohne  »in  einem  stiBen  Ton  ,e]  und  mit  gesammtem 

Chor«  das  folgende  L-ied  zu  singeu,  welches  allerdings  fUr  einen 

chorischen  Vortnig  keineswegs  geeignet  ist.  Es  kam  hier  nur  daraut* 
an,  eine  Veranlassung  zu  finden.  die  Arie  selbst  hat  sich  Bach  wohl 

eher  im  Munde  der  Maria  gedacht .  da  sie  einer  Altstimme  zuertheilt 

ist.  wiihrend  sie  in  der  Cautatc  auf  den  Geburtstag  des  Churprinzen 

von  einer  Sopranstimmc  urn  eine  kleine  Terz  holier  vorgetragen  wird. 

In  den  Weihnachtsspielen  uud  YVeihnachts-  Ilirtenliedern  ist  es  ein 

stcreotyper  Zug ,  daB  die  Hirten  nach  Empfang  der  Engelbotschaft 

zum  Gauge  nach  Bethlehem  ermuntert  werden.  In  einem  schlesi- 

sclien  Spiele  heiBt  es : 

I  ")  Der  Vorliiufer  dieser  wimdersehonen  Composition  findot  »ich  in  der 

wciinarischen  Cantate  »Tritt  auf  die  Glaultensbahn* ;  a.  Hand  I,  S.  ">>i. 
in  Anklaug  an  Luthers 

>Da*  reehto  Snaauttine  schon 

Mit  Herzeus  Lust  den  siiBeu  Ton.« 
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Lnufet  ihr  Hirten,  lauft  alle  zugleich. 

Xehmet  Schalmeien  uud  Pfeifenmit  each, 

Lauft  alle  zumal 

Mit  freudigem  Schall 

Auf  Bethlehem  zum  Kindlein  im  Stall. 

In  einem  Hirtenliede : 

Auf,  ihr  Hirten,  nicht  verweilet, 

Lauft  nur  hin  in  jcnen  Stall, 

Xur  zum  Je&ukindlein  eilet. 

Ihnie  nur  zu  FUGcn  fall. 17 

Wenu  man  damit  den  Text  der  Teuorarie  im  zweiten  Theile  des 

Weihnachte-Oratoriuins  vergleicht : 

Frohe  Hirten,  eilt,  ach  eilet 

Eh  ihr  eueh  zu  laug  verweilet. 

Eilt,  das  holde  Kind  zu  sehn. 

10  wird  man  nicht  zweifeln .  daB  hier  ein  Zusammenhang  besteht. 

Die  Sache  1st  deshalb  besonders  wiehtig .  weil  den  Text  der  ans  der 

Cantate  fiir  die  Konigin  entnommenen  Arie  Bach  selbst  gemacht  liat 

und  folglich  auch  die  Umdichtung  besorgt  haben  wird:  er  selbst  ist 

es  also  geweseu.  dem  die  Einfiigung  dieser  Kcmiuisecuz  aus  dem 

Ynlksleben  zugeschrieben  werden  muB.  Derselben  Cantate  gehtfrte 

die  Bassarie  des  ersten  Tlieils  zu .  in  weleher  Jesus  als  der  »groBe 

Herr  und  starke  Konig«  besungen  wird:  auch  hier  diirften  demnach 

dieVYorte  vom  Comjumisten  herriihren.  Der  Armuth  in  weleher  Jesus 

anfErden  erscheint.  seine  gottliche  Herrschermacht  gegenllber  zu 

stelleu  muBte  schon  im  allgemeinen  nahe  liegen.  Es  scheint  indes- 

scn.  als  habe  Bach  noch  mehr  beabsichtigt.  Die  heiligen  drei  Konige. 

deren  Einherziehen  schon  in  der  altkirchlicheu  Liturgie  dramatisch 

versinnlicht  wnrde.  und  die  nachher  als  volksthllmliche  Figuren  auch 

in  aufierkirchlichen  Umzligen  sehr  beliebt  waren  .  bringcu  bekanut- 

lich  dem  Christkinde  dreierlei  Gabeu :  Gold,  Weihrauch  und  Myrrhen. 

Das  Gold  gilt  dem  Konige .  der  Weihrauch  dem  Gotte .  die  Myrrhen 

dem  zu  Leiden  und  Kreuzestod  bestimmten  Erloser.,s)  Im  ersten 

Theile  des  Weihnachts-Oratoriums  ist  allerdings  von  den  Drei  Koni- 

gen  noch  nicht  die  Kede.  Wir  ealien  aber  oben  schon .  daB  es  Bach 

IT  Weinhold.  Weihnaeht-Spide  uud  Lieder.  S.  llt»  uud  1.J4. 

18   In  dem  Weihnaehts»-Hymnua  •>()  quam  dignis  celebranda*  heiBt  ea : 
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mehr  darauf  angekommen  zu  sein  scheint ,  gewisse  volksthUmlich- 

kircbliche  Anschauungen  liberhaupt  zum  Ausdruck  zu  bringen,  als 

gerade  an  den  ihnen  eigentlich  zukommenden  Stellen.  Die  Voraus- 

dentnng  auf  Christi  Leiden  gleich  bei  seiner  Geburt  hat  nun  wirklich 

im  ersten  Theile  des  Werks  eine  ergreifende  Gestalt  gewonnen  durcli 

die  Anwendung  der  Melodie  »0  Haupt  voll  Blut  und  Wunden«  zu  dem 

BegrUBung8liede  •  Wie  soil  ich  dich  empfangen « ,  die  in  die  helle 

Feststimmung  einen  dttstern  Schatten  fallen  laBt.  Die  Gbttlichkeit 

Christi  noch  durch  einen  besondern  Satz  hervorzuheben  muBte  un- 

nothig  erscheinen.  Aber  seiu  koniglichesWesen  zu  betonen.  lag  nun 

um  so  mehr  nahe,  und  dazu  war  aueh  im  Raum  des  Ganzen  immer- 

hin  Platz.  Zwar  nieht  mit  Unreeht  hat  man  als  die  Grundanschauung 

des  ersten  Theiles  das  apostolische  Wort  bezeichnet :  » er  auBerte 

sich  sclbst  und  nahni  Knechtsgestalt  an«.  In  dem  Kahmen  der  Fest- 

freude  ist  es  allerdings  vorzugsweise  das  Bild  demlithiger  Erniedri- 

gung,  was  uns  entgegentritt.  Der  Vorwurf  aber  als  passe  deshalb  die 

Bassarie  nicht  hinein,  wird  wohl  durch  den  Nachweis  der  Beziehung 

entkraftet.  welche  auf  Grund  einer  volksthUmlichen  Ansehauung 

zwischen  ihr  und  dem  ersten  Choral  besteht. '»)  Wenn  im  zweiten 

Theile  der  Engel  die  Geburt  verktlndigt  hat,  wird  die  oben  erwahnte 

Arie  »Frohe  Hirten.  eilt,  ach  eilet«  durch  folgendes  Bass-Kecitativ 

eingeleitet : 

Was  Ciott  dem  Abraham  verheiGen. 

Das  litGt  er  nun  dotu  Hirtenchor 

Erfiillt  crweisen. 

Ties  atlorant  ret/es  union,  triplex  est  ablatio, 

Aurttm  prima,  thug  seeumlo.  myrrham  dante  tertt'n, 
Aurum  regent,  thus  coelestem,  mori  not  at  unctio. 

In  dcutscher  Version  in  einem  Liede  des  Andernaeher  Gesangbuches  v<>n  HJOS, 

mitgetheilt  von  F.  M.  Btihme,  Altdeutsches  Liederbueh  Leipzig.  Breitkopf 

und  Hiirtel,  1S77;  S.  640: 

Als  ein  kiinig  brachten  Gold, 

weihraueh  daC  er  op  fern  solt 

myrrhen  daC  er  sterbeu  wolr. 

19j  Winterfeid  Ev.  K.  III.  S.  347)  erhebt  diesen  Vorwurf  und  finder  den 

Grund  der  Unangemessenheit  darin ,  daG  die  Arie  eine  entlehnte  sei.  Seine 

Vermuthung  wie  Bach  zu  dieser  Unangemessenheit  gekonnuen  sei,  wird  iiber- 

fliissig,  wenn  mit  obigen  Beraerkungen  das  richtige  getroffen  ist. 
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£in  Hirt  hat  alles  das  zuvor 

Von  Oott  erfahren  mttssen, 

Und  nun  iuuC  auch  ein  Hirt  die  That, 

Was  er  damals  versprochen  hat, 

Zuerst  erfUllet  wissen. 

Auch  dieser  Text  scheint  eine  verborgenere  Beziehung  zu  enthalten. 

Die  frostige  Antithese  von  Abraham  dem  Hirten  nnd  den  bethlehe- 

mitischen  Hirten  war  schwerlich  das  Motiv  der  Dichtung ;  es  dUrfte 

vielmehr  dem  Verfasser  etwas  vom  Lobe  des  Hirtenstandes  vorge- 

schwebt  haben.  In  Weihnachtsspielen  kam  es  vor ,  daB  die  in  der 

Nacht  wachenden  Hirten,  urn  sich  die  Zeit  zu  vertreiben,  eine  Can- 

tilena de  laude  pastorum  anstimmten.  Eine  solche  findet  sich  in 

einem  bairischen  Weihnachtsspiele,  sie  beginnt : 

LaGt  uns  singen  von  den  Hirten, 

Was  sie  genieCen  fllr  groCe  Wlirden, 

nnd  geht  dann  die  Hirten  des  alten  Testamentes  durch.20)  DaB  dieses 

Motiv  bis  in  die  neue  Zeit  ein  populares  blieb ,  zeigt  noeh  Johannes 

Falks  bekannter  Hirtenreigen: 

Was  kann  schUner  sein, 

Was  kann  edler  sein, 

'  Al8  von  Hirten  abzustanimen. 

Um  fur  die  Instrumentalsinfonie ,  mit  welcher  der  zweite  Theil  be- 

ginnt, recht  empfanglich  zu  werden ,  wird  man  aueh  gut  tbun  sieh 

mit  derStimmung  zu  erfullen,  aus  welcher  grade  in  den  Weihnacbts- 

spielen  die  nUchtlichen  Hirtenscenen  geschaffen  sind.  Die  in  der 

naiven  Anschauung  des  Volkes  sich  ohne  Schwierigkeit  vereinigen- 

den  GegensUtze .  die  Liebliclikeit  der  orientalischen  Idylle  und  der 

Ernst  der  sternkluren  nordischen  Winternacht  bilden  auch  fur  die 

Sinfonie  den  Stinimungsuntergrund  Dieses  wunderbare,  wie  aus 

Silberfaden  gewobene  und  'durch  seinen  Farbenschmelz  bezaubernde 
Stuck  ist  von  einer  stillen  Heiterkeit  und  doch  unaussprechlich  feier- 

lich ,  es  ist  kindlich  und  dennoch  Ubervoll  von  schwellcnder  Sehn- 

sucht.  Die  Natur-Romantik,  welche  es  unverkennbar  athmet ,  webt 

auch  noch  in  dem  groBartigen  Engelchore  »Ehre  sei  Gott  in  der  Hohe«. 

bei  dessen  glitzerndcr  Beglcitung  man  in  den  Sternenraum  aufzu- 

blicken  meint. 

20]  Weinliold,  a.  a.  0.,  S.  17IS. 
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Der  Bericfat  des  Weihnaehts-  Evangeliums  ist  von  viel  geringc- 

rem  Umfangc.  an  Ercignisscn  iirmer  nnd  auch  weit  weniger  leben- 

dig.  als  die  Passionsgeschichte.  Dadurch  kommt  der  lyrische  Theil 

ins  Ubergcwicht  und  das  Ganze  neigt  sich  entschiedeuer  zum  Stil 

der  Kirchcucantate  hinliber.  Bach  hat  dies  selbst  sehr  wohl  gemerkt, 

ja  er  hat  arus  freien  StUeken  das  lyrische  Element  starker  noch  her- 

vorgehoben,  als  die  Umstande  erforderten.  Selbst  zusammengehiJrige 

Abschuitte  des  Evangeliums,  die  Bach  anch  als  solche  behandelte. 

werden  nicht  selten  von  madrigalischen  Betrachtnngen  durchzogen, 

was  in  den  Passionen  nirgends  vorkoiuint.  Die  im  Evangelium  gc- 

botenen  Gelegenlieiten  zum  Weehsel  der  recitirenden  Stimmen  und 

zur  Einfiihrung  von  Chbren  hat  Bach  gamicht  einmal  immer  benutzt. 

Im  zweiten  Theil  laBt  er  einraal  die  Partie  des  Engels  Sopran  von 

dem  Evangelisten  (Tenor  fortsetzen.  Es  gcschieht  allerdings.  nach- 

dem  die  Verklindiguug  des  Eagels  durch  ein  Hecitativ  und  eine  Arie 

unterbrochen  worden  ist.21;  Hiernach  den  Engel  ohne  Vermirtlung 

des  Evangelisten  noch  einnial  wieder  einsetzen  zu  lassen.  mochtc 

Bach  fUr  bcdenklich  halten.  Aber  weun  ihm  an  der  Durchflihrung 

der  dramatischen  Fiction  viel  gelegen  gewesen  ware .  hiitte  er  die 

einzelncn  StUcke  wohl  Uberhauptandcrs  geordnct.  Im  fllnften  Thcile 

laBt  Hcrodes  die  Hohenpricster  und  Schriftgclchrtcn  vcrsamnicln  und 

bcfragt  sic  urn  Christi  (^eburtsort.  Sic  antwortcn :  >  Zu  Iiethlehem 

im  jiidischeu  Lande.  Demi  also  stehet  gcschi  icbcn  durch  den  Pro- 

j)hetcn:  Und  du  Bethlehem  fan  jttdiscfaen  Lande  bist  mit  nichtcn  die 

klcinstc  untcr  den  Ftlrsten  Judas« ,  u.  s.  w.  Nach  der  Kegel  hiitte 

aus  diesen  Worten  ein  Chor  gemacht  werden  mllssen:  es  singt  sie 

aber  der  Evangelist.2'2  Der  Grand  licgt  hicr.  wic  ich  glaube.  nicht 
in  einer  Geringschatzung  des  dramatischen  Elements.  Die  populitrcn 

Personen  der  Weihnachtsgeschichte  waren,  auBer  Maria  und  Joseph 

mit  dem  Kindc :  der  verkUndigende  Engel ,  die  lobsingendcn  Engel- 

schaaren.  die  Hirten.  die  Drei  Kr»nigc  und  Herodes.  Sic  hat  auch 

Bach,  soweit  es  der  Text  des  Evangeliums  zulieB.  dramatisch  ein- 

geflihrt.  Von  einem  Chor  der  Hohenpricstcr  und  Schriftgclchrtcn 

muBtc  er  eincn  befremdenden  und  verwirrenden  Eindruck  beflirch- 

ten.  da  diese  Personen  als  solche  fllr  die  Ereignisse  bci  Christi 

21    H.-G.  Y-\  S.  Ml.         22.  H.-fi.  Vs.  S.  197. 
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Geburt  nichts  bedenten :  und  er  wollte  sich  eben  gair/  im  Anschau- 

ungskreise  des  Volkes  halten.  Allerdings  lieB  er  so  ein  Mittel  zu 

grCBerer  dramatischer  Lebendigkeit  unbenutzt.  Aus  der  vonvicgend 

lyrischen  Ilaltung  des  Werks  begreift  sich  endlich  auch  die  Unbe- 

kummertheit,  mit  welcher  Bach  Stttcke  wie  das  Wiegenlied  oder  den  . 

Preisgesang  auf  Christus  den  KOnig  an  Stellen  einsetzte ,  wohin  sie 

dem  Verlaufe  der  Handlung  nach  nicht  gehtirten.  Er  stellte  sich  mehr 

auf  den  Standpunkt  der  Kirchencantate ,  bei  welcher  die  Begeben- 

heiten  des  Evangeliums  als  bekanut  vorausgesetzt  und  die  daher  ge- 

wonnenen  Anregungen  nach  rein  musikalischen  oder  sonstigen  Rtick- 

sichten  ausgenutzt  werden. 

Nach  der  Bcschaffenheit  des  Stoffcs  muB  man  das  Weihnachts- 

Oratorium  in  drei  Abschnitte  zerlegen.  Die  ErzUhlung  von  der  Ge- 

burt und  deren  Verkttndigung,  die  eigentliche  Weihnachtsgeschichte, 

wird  in  den  ersten  drei  Theilen  behandelt.  Der  vierte  gilt  dem 

N'amenstage  Jesu,  der  fttnfte  und  sechste  den  Drei  Kimigen.  Bach 
hat  das  ganze  Werk  in  kenntlicher  Weise  dadurch  zu  einer  Einheit 

zusammengeschlossen,  daB  er  den  ersten  Choral  des  ersten  Theiles 

am  SchluB  des  letzten  in  der  Form  einer  glanzcnden  und  festlichen 

Choralfantasie  wiederkehren  laBt.  Ubrigeus  haben  die  Abschnitte 

doch  ihren  besonderen  Charakter.  In  den  ersten  drei  Theilen  waltet 

die  Weihnachtsstimmung  am  intensivsten.  Dies  wird  zu  einem  er- 

heblichen  Theile  durch  die  Chorale  bewirkt ,  die  weit  zahlreicher 

eingestreut  sind  als  in  den  letzten  drei  Theilen  und  fast  alle  sich  als 

die  bekanntesten  Weihnachtslieder  darstellen.  Die  Melodie  »Gelo- 

bet  seist  du.  Jesu  Christ «  kommt  zweimal  vor,  »Vom  Himmel  hoch« 

dreimal.  •Frtiblieh  soil  mein  Herze  springen«  und  »Wir  Christenleut" 

je  einmal :  auBerdem  noch  das  Adventslied  »Wie  soil  ich  dich  em- 

pfangen«,  mit  der  Melodie  »0  Haupt  voll  Blut  und  Wnnden«  tief- 

sinnig  vermahlt,  und  die  neunte  Strophe  von  » Ermuntre  dich .  mein 

schwacher  Geistw.23)  Die  Mehrzahl  ist  einfach  vierstimmig  gesetzt, 

aber  mit  sinnreicher  Verwendung  der  Kirchentonarten.  Die  Melodie 

23j  B.-G.  V*  S.  37  und  1 10,  S.  47,  06  und  «0,  S,  124,  S.  120,  S.  30,  S.  59. 

DuB  die  Strophe  »Brich  an,  du  schtines  Morgculieht«  zu  dem  Kistscheu  Liedo 

-Ermuntre  dich,  mein  schwueher  Geist  -  gehiirt,  hat  L.  Krk  bemerkt  Bachs 

luehrstiinmige  ChoralKesange.  Erster  Theil.  S.  115.  Nr.  27  . 
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»0  Haupt  voll  Blut  und  Wunden«  hat  Bach  phrygisch  harmonisirt 

und  hierdurch  jeden  Zweifel  Uber  die  Absicht  ihrer  Einfilhrung  aus- 

geschlossen.  Wenn  fan  zweiten  Theil  die  Melodie  »Vom  Himmel  hoch« 

mit  der  achten  Strophe  des  Gerhardtschen  Liedes  »Schaut,  schaut, 

was  ist  fttr  Wunder  das?«  auftritt,  zeigen  ihre  Harmoiiien  mixolydi- 

sche  Anklange  und  der  lctzten  Strophe  des  Liedes  » FrOhlich  soil 

mein  Herze  springen« ,  welche  als  vorletzter  Choralsatz  des  dritten 

Theiles  zu  einer  theilweise  gewiB  von  Bach  selbst  herstammenden 

Umbildung  der  Melodie  »Warum  sollt  ich  mich  denn  gramen«  ge- 

sungen  wird.  ist  das  niixolydische  Geprage  in  deutlichst  erkennbarer 

Weise  gegeben.  Beide  Male  aber  zeigt  sich  der  Charakter  demttthi- 

ger  Innigkeit  welchen  die  Chorale  durch  diese  Behandlung  erhalten. 

durch  den  Zusaminenhang  aufs  schbuste  bedingt  und  ist  von  tiefer 

Wirkung. 24  Im  Gegensatze  zu  der  Matthiius  -  Passion  kommt  in- 

dessen  einmal  im  Weihnachts  -  Oratorinm  audi  ein  einstimmiger 

Choralgesang  vor.  Als  der  Evangelist  erziihlt  hat:  »Und  sie  gebar 

ihren  ersten  Sohn  und  wickelte  ihn  in  Windeln  und  legte  ihn  in  cine 

Krippe .  denn  sie  batten  sonst  keinen  Raum  in  der  Herberge «  ent- 

wickeln  zwei  Oboen  mit  den  Bassen  und  der  Orgel  ein  reizendes 

Tonbild  zartlicher ,  schUchterner  Innigkeit .  in  welches  der  Sopran 

die  sechste  Strophe  von  »Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ«  still  hinein- 

ftigt  wahrcnd  zwischen  die  einzelnen  Zeilen  recitativische  Betrach- 

tungen  des  Basses  treten.2y  Choralsatze  wie  man  sie  sonst  bei  Bach 

nicht  zu  finden  pflegt  schlieBen  den  ersten  und  zweiten  Theil.  Die 

Chorale  treten  audi  hier  im  einfach  vierstimmigen  Satze  auf ,  aber 

mit  Zwischen-  und  Nachspielen  der  Instrumente.  welche  auf  Motiven 

oder  doch  Ankliingen  des  ersten  StUcks  des  jedesmaligen  Theiles 

beruhen.  Dort  ist  es  die  dreizehnte  Strophe  des  Liedes  ̂ Vom  Hira- 

mel  hoch«.  hier  die  zweite  Strophe  des  Gerhardtschen  Gedichts  »Wir 

singen  dir.  Immanuel  -  zu  welcher  aber  nicht  die  ursprUugliche  Melo- 

die » Erechienen  ist  der  herrlich  Tag«  benutzt  ist,  sondern  ebenfalls 

die  Melodie  »Vom  Himmel  hoch«:  um  den  Text  anzupaBsen  muBte 

24  S.  hieriiber  Winterfelds  einuige  Auseinandersetzuugen  Ev.  K.  Ill, 

8.  349,  Hqu  und  302  ff.  Es  verechlagt  nicbts ,  daC  er  zu  dem  ersten  der  beidcn 

Gesiinge  einen  t'alschen  Text  aunahm. 
25j  Der  Anfang  des  Textes  derselben  lautet  librigens:  -Wer  will  die 

Liebe  recht  erhohu-. 
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Bach  das  abschlieBende  •  Hallelujah"  weglassen.  Die  Absicht,  £n- 

fang  undEnde  auch  musikalisch  auf  einanderzu  beziehen.  trittauch 

im  dritten  Theil  zu  Tage ;  hier  bildet  nicht  ein  Choral  das  Ende. 

sondern  der  Anfangschor  wird  —  ein  bei  Bach  seltener  Fall  —  wie- 

derholt.  Der  funfte  und  sechste  Theil ,  der  Geschichte  von  den  hei- 

ligen  drei  Kbnigen  gewidniet  steht  an  rausikalischera  Werthe  hinter 

den  ersten  drei  Theilen  nicht  zurUck.  Die  lyrischen  Chore  sind 

kunst-  und  schwungvoll.  Inter  den  Sologesangen  ist  ein  Terzett  im 

dramatischen  Stil  :»Ach,  wann  wird  die  Zeit  erscheinen«},  und  ein 

viersritnmiges  fugirtes  Recitativ  (»Waa  will  der  HOlle  Schrecken 

nun«)  von  hervorragender  Bedeutung.  Dagegen  hat  es  Bach  unter- 

lassen,  die  zu  Grunde  liegende  Begebenheit  in  der  Weise  seiner 

Passionen  grlindlich  auszunutzen.  Der  cantatenhafte  Charakter  tritt 

mehr  noch ,  als  in  den  ersten  drei  Theilen  hervor.  Auch  liegt  das 

eigenthtimlich  Weihnachtliche  mehr  uur  in  der  allgemeinen  Haltung 

der  Musik,  als  in  den  Choraleu.  Die  beideu  hauptsachlichen  Weih- 

nachts-Lieder  der  Leipziger  Gemeinde  »Vom  Himmel  hoch«  und  »Ge- 

lobet  seist  du,  Jesu  Christ' 2f')  kommen  nicht  wieder  vor.  Unter  vier 

Choriilen  ist  Uberhaupt  nur  einer  Gerhardts  »Ich  steh  an  deiner 

Krippen  hier«  ein  wirkliches  Weihnachtslied,  einer  »Dein  Glanz  all 

FinsterniB  verzehrt-  ein  Epiphanias-Gesang,  die  andern  beiden  sind 

ohne  bestimmt  ausgepragten  festlicheu  Text  und  auch  Hire  Melodien 

(»Gott  des  Himmels  und  derErden»  und»OHaupt  voll  Blut  und 

Wunden«;  keine  Weihnachtsmelodien.  In  dem  Epiphanias-Gesange 

hates  Bach  fiir  zweckdienlich  gehalten ,  den  Text,  in  dem  Choral 

»Zwar  ist  solche  Herzensstube «  die  Melodie  etwas  abzuandern. 27 

Am  wenigsten  vom  Charakter  einer  kirchlichen  Festmusik  besitzt 

der  vierte  Theil.  Der  biblische  Kern  besteht  nur  aus  einem  einzigen 

Verse  des  Lucas-Evangeliums  2, 21) .  welcher  von  der  Beschneidung 

und  Namengebung  Jesu  berichtet.  Aus  ihm  unmittelbar  lieB  sich 

nicht  viel  StoflF  gewinnen.  Aber  auch  auf  die  Vermittlung  der  Litur- 

26j  S.  S.  106  f.  dieses  Bandes. 

27 j  Ereterer  ist  die  secliste  Strophe  von  Arnschwangers  »Nun  liebe  Seel, 

nun  ist  es  Zeit«  ,  das  Original  lautet :  »Dein  Glanz  all  FinsterniB  verzehr,  Die 
triibe  Nacht  in  Licht  verkehr«.  In  letzterem  muGte  Bach  die  SchluBtUne  der 

beiden  letzten  Zeilen  des  Abgesanges  wiederholen,  urn  Text  und  Musik  zu- 
sauiuienzupassen. 
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gie  hat  Bach  fast  verzicbtet.  Kein  Weihnachtslied,  ja  liberhaupt 

kein  wirklicher  Choral  komiut  vor.  Allerdings  sind  dem  Texte  zwei 

Strophen  Ristscher  Kirchenlieder  eingeftigt .  die  fiinfzehnte  Strophe 

des  Liedes  »Hilf,  Herr  Jesu.  laB  gelingen«  als  SchluBgesang  in  der- 

selben  Form,  welche  die  ersten  beiden  Theile  an  dieser  Stelle  haben : 

die  erste  Strophe  des  Liedes  »Jesu  dn  mein  liebstes  Leben«  als  ein 

in  zwei  selbstandige  Satze  zerschnittenes  Sopranarioso  mit  contra- 

punctirendeni  Bass-Recitativ. iH)  Beide  Male  hat  Bach  aber  nicht  die 

gebrUuehlicheu  Kirchenmelodien,  sondern  andere,  arienhaften  Cha- 

racters, benutzt,  die  man.  da  sie  sonst  nirgends  vorkommen ,  Uingst 

und  mit  Grund  tlir  Bachs  eigne  Erfindungen  halt.  Tx\  Dieser  Theil 

tragt  daher  mehr  nur  das  Geprage  einer  religiiisen  Composition ,  er 

ist  von  hohcr  Anmnth  und  Lieblichkeit ,  muli  aber  eine  bestimmtc 

kirchliche  Haltung  erst  durch  seine  Stellung  im  Zusammenhange  des 

ganzcn  Werkes  empfangen.  Ich  habe  schon  mehre  Male  darauf  hin- 

zuweisen  gehabt,  daB  Bach  in  der  mittleren  Leipziger  Periode  die 

Neigung  zeigt,  seine  Kirchenmusik  in  eine  Art  religioser  Hansmusik 

hiuliber  zu  leiten ,  oder ,  wie  man  zuwcilen  audi  umgekehrt  sagen 

kann,  die  von  ihm  gelibte  und  geliebte  geistliche  Hausmusik  zur 

Hohe  kirchlichen  Stiles  zu  erheben. 30)  Der  vierte  Theil  des  Weih- 

nachts  -  Oratoriums  ist  ein  neues  ZeugniB  fllr  diese  Tendenz.  Ein 

Zug,  dnrch  welchen  sie  auch  im  Einzelnen  hen  ortritt,  ist  trotz  seiner 

Unscheinbarkeit  bemerkenswerth.  In  der  Strophe  des  SchluBge- 

sanges  beginnt  Rist  siimmtliche  Zeilen  mit  demjenigen  Namen,  den 

zu  feiern  der  Tag  bestimmt  ist :  » Jesu .  richte  mein  Beginnen .  Jesu. 

bleibe  stets  bei  mir«  u.  s.  w.  Bach  Hndert » Jesu «  in  »Jesus«.  Rist 

redet  den  Hciland  betend  an ,  Bach  spricht  einen  frommen  Wunsch 

aus  und  geht  erst  in  der  letzten  Zeile  ebenfalls  zum  Gebet  Uber. 

Man  sieht,  es  ist  dasselbe  Verfahren  wie  in  der  Umdichtung  der 

tVllher  besprochenen  Cantate  »Ich  bin  vergnligt« 3I! .  Spuren  eines 
freieren  Schaltens  mit  kirchlichem  Gut .  worin  cben  bei  Bach  die 

Hinneigung  zu  einer  hauslich-erbaulichen  Empfindung  merkbar  wird, 

2S)  B.-G.  V*.  S.  150  ff.  undS.  158  f. 
29)  Seit  Winterfeld;  s.  (lessen  E.  K.  III.  S.  354  f. 

30)  S.  S.  304  f.  dieses  Bandes;  vergl.  270  ff.  und  2h5  ff. 

31)  S.  S.  274  f.  dieses  Bundes. 
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tinden  sieh  ttbrigens  ira  Weihnachts-Oratorium  auch  sonst:  absicht- 

licfa  habe  ieh  deshalb  auf  die  kleincn  oder  grtfBeren  Freiheiten  auf- 

nierksam  gemacht.  die  er  sich  bei  den  Choralsiitzen  »Ich  will  dich 

mit  FleiB  bewahren« ,  »Wir  singen  dir  mit  deinem  Heer»,  »Deiu  Grlanz 

all  FinsterniB  verzehrt«  und  »Zwar  ist  solche  Herzensstube«  erlaubt 

hat.  Ob  aber  liach  einem  andeni  als  dem  eigenthllmlieh  beschaffe- 

iien  vierten  Theile  ein  Stuck  hatte  einftigen  mogen,  wie  die  Sopran- 

arie  »Fl«Bt  mein  Heiland«  mit  dem  doppclten  Echo  ciner  zweiten 

Sopranstimme  und  einer  Oboe,  darf  man  bezweifeln.   Zwar  hat, 

wenn  irgend ,  am  Weihnachtsfest  die  kindliehe  Naivetiit  ihr  Kecht. 

und  es  ist  rllhrcnd  zu  sehen  .  wie  der  ernste .  gedankenvolle  Meister 

sich  so  ganz  von  dieser  Festempfindung  hinnehmen  laBt,  daB  er  einer 

solchen  Spielerei  in  seinem  Werke  Plate  gonnt.  Auch  hat  er  das 

Echo  nicht  in  seiner  natlirlichen  Erscheinnng  cinfach  copirt,  sondern 

es  in  freiererWeise  als  Kunstmotiv  aufgefaBt.  Er  weehselt  nicht  nur 

zwischen  dem  Echo  der  Singstimme,  das  auch  die  Worte  wieder- 

giebt,  und  dem  der  Oboe,  welches  nur  tbnt,  also  zwischen  dem  nahe- 
ren  und  fcrneren  Widerhall .  sondern  er  laBt  sie  auch  die  Rollen 

tauschen,  so  daB  diese  zuerst,  jene  hernach  antwortet,  ja  an  den 

Hanptschlllssen  verstummt  die  Hauptstimme  und  das  Echo  redet  un- 

aufgefordert.  Aber  dennoch  hat  die  Composition  einen  traulich  ge- 

mtithvollen  Zug,  ahnlich  der  (lurch  eine  Campanella  begleiteten  Arie 

"Schlage  doch,  gewttnschte  Stunde«:,2j,  und  gehbrt  deshalb  mehr  in 
die  Hausandacht.  Befremden  ktfnnte  die  Idee  des  Echos  auch  wohl 

auBerdem  noch  eiTegen.  Mit  einem  Widerhall  untcrhUlt  man  sich  ira 

Freien ,  aber  an  welchcm  Orte  sollen  wir  uns  die  in  der  Arie  be- 

schlossene  Unterhaltung  mit  Jesus  vorstellen  ?  Aufanglich  stand  die 

Arie  in  der  Gelegenheitscantate  zum  Geburtstage  des  Churprinzen. 

Dieses  Drama  per  musica  behandelt  die  ErzHhlung  von  Hercules  am 

Scheidewege.  Xachdem  Wollust  und  Tugend  ihre  Uberredung  be- 

gonnen  haben,  singt  Hercules,  der  einstweilen  noch  nicht  weiB.  was 

er  thun  soil : 

Treues  Echo  dieser  Orten, 

Sollt  ich  bei  den  St  huieichelworten 

32;  S.  S.  :«I5  dieses  Bandes. 

Spitta,  J.  8.  Back,  II. 
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SUBer  Leituug  irrig  sein? 

Gieb  inir  doch  zur  Antwurt:  Ncin! 
Echo  Nein! 

Oder  sollte  das  Ermahnen. 

Das  ao  maucher  Arbeit  nah, 

Mir  die  Wege  besser  batmen? 

Aeh  so  sage  lieber  Ja! 

Echo :  Ja ' 

liier  ist  die  Situation  eine  solclie .  daB  an  das  Vorhandcnsein  ernes 

Echo  gedacht  werden  kann.  Hiitte  Bach  die  Arie  nur  tun  ihrer  an- 

muthigeu  Musik  willen  in  das  Weihnachts-Oratoriuin  Ubertragen  and 

dabei  aus  der  sie  bedingenden  Scenerie  herausgelost ,  so  ware  das 

uuzweifelhaft  eine  Geschtnaeklosigkeit  gewesen.  Er  hat  diesellic 

aber  uicht  begangen.  Die  Person  der  Kirchenarie  ist  die  Braut  des 

Hohenliedes.  welche  herausgegangen  ist  ihren  Geliebten  zu  sucheu. 

Urn  sich  Uber  die  Kichtigkeit  dieser  Deutung  zu  vergewisseru ,  muB 

man  auf  dcu  Ursprung  soldier  Echo-Gedichte  zurllckgehen.  Er  findet 

sich  in  Friedrich  Spees  »Trutz  Nachtigall«.  In  einem  der  lieblichsten 

Gedichte  dieser  Sainmlung  »spielet  die  Gespons  Jesu  im  Wald  mit 

einer  Echo  oder  Widerschall  < :  M) 

Der  schbne  Friihliug  solum  begunnt. 

E8  war  im  halben  Marzen, 

Da  seufzet  ich  von  Seelengrund, 

Der  Braud  mir  selling  vom  Herzen. 

Icb  Jesum  rief 

Aus  Heroes  tief. 

Aeh  Jesu!  that  ich  klagen: 

Da  hurt  ieh  bald 

Audi  aus  dem  Wald 

Ach  Jesu!  deutlich  sagen. 

Dnrch  eine  Mengc  von  Ausrufen  uud  Fragen  wird  dieses  Spiel  in  an- 

nuithigster  Weise  durchgefllhrt.  bis  es  danu  endlich  heiBt: 

Wohlan,  wohlan,  o  Widerschall, 

Weil  einmal  dieh  hab  t'uuden, 
Ich  spieleu  will  mit  dir  im  Ball 

HinfUrder  manche  Stunden. 

33t  Trutz  Nachtigal.  Ciillen,  1*14'.».  S.  10  ff.  —  Die  folgende  Strophe  ist 

die  iwcite,  im  ganzeu  ziihlt  das  tiedieht  zwauzig  Strophen. 
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Der  Ball,  so  tlir 

Dann  komuit  von  mir. 

Soli  heiOen  JESUS  Name, 

Der  Ball,  so  du 

Sollt  schlagen  zu. 

Soil  sein  audi  JESUS  Name. 

Die  Echo-Spielerei  wurde  alsdann  imter  den  Dichtcrn  beliebt.  Auch 

Franck  hat  das  Motiv  mehrmals  benutzt :  in  einem  .>Geistlichen  Echo 

mit  der  girrenden  Turteltaube« M)  ist  die  Aulehnung  an  Spee  augen- 

$cheiiilieh.  Was  oben  von  den  Bestandtheilen  der  weltlichen  Can- 

taten  Bachs  gesagt  wurde.  daB  sie  durch  Ubertragung  ins  geistliche 

Gebiet  ihrer  eigentliehen  Heimath  zurttckgegeben  seien ,  bewalu- 

heitet  sich  an  der  Echo-Arie  des  Weihnachts  -  Oratorinms  aneh  noch 

in  andrer  Weise:  die  Quelle  fllr  derarrige  Gebilde  flieBt  auf  dem 

Gebiete  geistlieher  Pocsie.  DaB  Bach  und  wer  den  Text  der  Arie 

zu  einem  geistlichen  parodirte  Spees  Gedicht  gekannt  und  sich  mit 

BewnBtsein  an  dasselbe  augeschlossen  haben ,  halte  ich  fllr  wahr- 

scheinlich.  schon  deshalb,  weil  es  auf  eine  Verherrlichung  des  Na- 

meus  Jesu  hinausfllhrt  und  um  diesen  eben  sich  der  vierte  Theil  des 

Weihnachts-Oratoriums  bewegt.  Sicherlich  bildet  zu  ihm  die  Bach- 

sche  Composition  ein  ebenbUrtiges  GegenstUck.  — 

Am  Osterfeste  batten  in  der  protestantischeu  Kirche  die  drama- 

tisirten  Evangelienlectionen .  wenngleich  sie  viel  weniger  allgemein 

geworden  waren  als  in  der  Passionszeit .  doch  einen  bescheidenen 

Platz  von  Alters  her  gehabt.  Dies  erkUirt  sich  daraus,  daB  das 

Osterevangelium  die  unmittelbare  Fortsetzung  der  Passiousgeschicbtc 

bildet.  Wir  besitzen  Oster-Compositionen  in  dem  Stil  der  alteren 

Passionen  von  den  Dresdener  Capellmeistcm  Scandelli  und  Schtttz, 

auch  in  Vopelius'  Leipziger  Gesangbuch  von  1681  befindet  sich  eine 

solche,  die  also  urn  jene  Zeit  in  Leipzig  noch  gesungen  sein  muB. 

aber  um  ein  bedeutendcs  frllher  entstanden  ist.  Der  Text  ist  harmo- 

nistisch.  die  musikalische  Behandlung  bemerkenswerth ,  indem  der 

Evangelist  nicht  durch  einen  Tenor,  sondern  einen  Bariton  darge- 

stellt  wird  und  die  Reden  der  einzelnen  Personen  mehrstimmig  Bind : 

34)  Geist- und  weltliche  Poesien.  Erster  Theil.  S.  sof.  Man  vergl.  Holies- 

Hed  Salomonis  2,  14:  »Meine  Taube  in  den  Felsliichern ,  in  dou  Steinritzen, 

zeige  mir  deiue  Gestalt,  laC  mieh  hOren  deine  Stimme.» 

27' 
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Christus  singt  vierstfmmig  die  Ubrigen  zweistimmig.3*    Aber  schon 

zu  KuhnaiiR  Zeit  war  diesc  Osterlcetion  nicht  mehr  im  Gebraueh, 

ebensowenig  ist  zu  sagen  an  welcher  Stelle  des  Gottesdienstes  man  sie 

eingcftlgt  gehnbt  hattc.  Dagegen  entwickelte  sich  in  dem  sogenannten 

geistlichen  Concert  des  17.  Jahrhunderts  eine  Forni .  welche  durch 

Ausscheidung  aller  erzahlenden  Partien  sich  der  musikalisch  -  dra- 

matischen  Scene  naherte.  Schtttz  und  Hammerschmidt  haben  diese 

Form  erfolgreich  gepflegt.  Von  Hamnierschmidt  giebt  es  ein  kleines 

Osterdrama.  Dialogus  betitelt,  welches  aus  Worten  der  Evangelisten 

zusammcngestellt  ist  und  die  Hauptmomente  der  Anfcrstehungsge- 

schichte  vorflihrt. w)   Maria  Magdalena ,  Maria  Jacobi  und  Salome 

Marc.  16,  1)  sind  zum  Grabe  Christi  gekommen.  um  den  Leichnara 

zu  salben.  Nach  einer  Einleitungssinfonie  beginnt  ihr  dreistimmiger 

Gesang:  »Wer  witlzct  uns  den  Stein  von  des  Grabes  Thttr,  denn  er 

ist  sehr  groB'N  Darauf  die  zwei  MUnner  in  gliinzenden  Kleidern: 

»Was  suehet  ihr  den  Lebendigen  bei  den  Todten  1  Er  ist  auferstanden 

und  ist  nicht  hier«   Luc.  24,  5  und  6).   Die  Franen  klagen:  »Sie 

haben  den  Herrn  weggenommen  aus  dem  Grabe ,  und  wir  wissen 

nicht.  wo  sie  ihn  hingelegt  haben «  ̂Joh.  20,  2).  Die  Antwort  giebt 

ein  Chor  mit  dem  Oster-HymnuR :  Surrerit  Christus  hodie  Ilumano 

pro  solamine.  Alleluja.  Dies  ist  gleichsam  die  erste  Scene :  die  an- 

dcre  spielt  zwischen  Maria  Magdalena  und  Christus  (Joh.20.  13  und 

15— 17  .  Sie  klagt  und  bittet  nun  allein:  »Sie  haben  meinen  HeiTen 

weggenommen,  und  ich  weiB  nicht.  wo  sie  ihn  hingeleget  haben. 

Herr,  hast  du  ihn  weggetragen  ,  so  sage  mirs .  wo  hast  du  ihn  hin- 

geleget. so  will  ich  ihn  suchen«.  Der  auferstandene  Jesus  gesellt  zu 

diesen  Worten  seine  Fragen :  »Weib .  was  weinest  du  ?  wen  suchest 

du  ? « ,  nnd  singt  dann  langsam  und  bedeutungsvoll :  » Maria ! «  Nnn 

erkennt  sie  ihn  und  bricht  in  den  Ausruf  »Rabbuni«  aus,  den  sie  viele 

Male  wiederholt,  wahrend  er  ihr  den  Auftrag  giebt .  den  JUngern 

seine  Auferstehnng  nnd  bevorstehende  Himmelfahrt  zu  verkllnden. 

Mit  dem  wiederkehrenden  Chore  Surrexit  CAmta*  schlieBt  das  kleine 

Werk.   Es  gehort  zu  der  Zahl  derjenigen,  mit  welchen  sich  in 

35)  Vopclius,  S.  311  —  305.  Cber  das  muthmaBliche  Alter  dieser  »Aufer- 

stehung.-  macht  Mittheilungen  Wintorfeld  Ev.  K.  II,  S.  53fi. 

36  Hammerschmidt.  Musikalisehe  Andaohten.  Freiberg  IB4ii.  Nr.  7. 
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Dcutschland  das  Oratorium  vorbildetc.  Obgleich  zuverlassig  tlir  den 

kirchlichen  Gebraueh  geschrieben ,  hat  es  docb  kaum  ctwas  speciell 

kirchliche8  in  sich :  das  Surrexit  ist  nicht  mit  der  ihm  eignen ,  son- 

dern  ciner  ueugeschaflencn  Weise  eingeflihrt,  also  mehr  nur  als  ge- 

eignetcr  Text  aufgcfaBt,  wie  solches  Hammerschmidt  und  Sehlitz 

hatitig  thun :  bedeutsame  Polyphonie  wird  nirgends  bemerkbar .  ab- 

gerundcte  Melodicn  ebenfalls  nicht ,  wohl  aber  mancherlei  scharfe, 

dramatische  Accente.  Dieses  Stuck  ist  in  nianchem  Betracht  dem 

Bachschen  Oster-Oratorium  nahe  verwandt.  Auch  in  diesem  fehlen 

die  erzahlendeu  Zwischenglieder ,  nur  die  Personcn  Maria  Jacobi, 

Maria  Magdalena,  Petrus  und  Johannes  treten  selbstredend  auf. 

Choral  fchlt  ebenfalls,  und  was  der  Chor  zu  singeu  hat,  ist  mit  Bach- 

sehcm  MaBc  gemessen  von  auffallender  Simplicitat.  Aber  der  Text 

bestcht  nicht  aus  Bibclworten  soudern  nur  ans  madrigalischer  Dich- 

tuug.  Der  Zuschnitt  dcs  ganzeu  Werks  nach  italianischer  Art  ist  in 

die  Augen  springend.  Auf  den  Titcl  »Oratorium«  —  freilich  nicht  im 

Hiiudelschcn  Sinne  —  hat  unter  alien  Bachschen  Compositionen 

diese  das  grbBestc  Anrecht. 

Der  Text,  dcssen  Verfasser  wir  nicht  kcnnen,  ist  dllrftig.  Das 

Schonste  und  Bedeutungsvollste  des  Auferstehungsberichts,  alles  das 

was  wir  als  Inhalt  dcs  Hammcrschmidtschen  Dialogue  eben  mitge- 

theilt  haben ,  hat  in  ihm  keine  Venvcndung  gefunden.  Er  beginnt 

mit  cinem  Duett  des  Petrus  und  Johannes,  die  durch  die  Frauen  von 

Christi  Auferstehung  in  KenntniB  gcsetzt  sind  und  nun  voll  Freude 

zum  Grabe  laufcn  urn  sich  selbst  zu  Uberzeugen  (nach  Joh.  20.  3 

und  4  .  Dort  machen  ihnen  Maria  Jacobi  und  Maria  Magdalena 

VonvUrfe.  daB  nicht  auch  sie  den  Leichnam  hUtten  salben  wolleu, 

urn  dadurch  ihrer  Liebe  zum  Heilaude  Ausdmck  zu  geben.  Die 

Manner  entschuldigen  sich :  ihre  Halbung  habe  in  >gesalzenen 

Thi-anen  und  wehmuthsvollem  Sehnen«  bestanden.  Beides,  erklaren 

die  Frauen,  sei  nun  glUcklicherweisc  unnothig.  Darauf  singt  Maria 

Jacobi : 

Scole,  deine  Spccereien 

Sollen  nicht  mohr  Myrrhen  sein. 

Dcnn  ullcin 

Sich  mit  Lorbeerkriiuzen  schuiiicken 

  Schicket  sich  ftlr  dein  Erquicken. 37 

37)  So  lautete  der  Text  in  seiner  anfanglicheu  und  verstiiudlicheren  Fassung. 
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Sie  betrachten  die  lcerc  Gruft.  Johannes  fragt,  wo  der  Pleiland 

sein  mbge ,  worauf  Maria  Magdalena  etwas  sagt ,  was  die  Manner 

liingst  wissen : 

Er  ist  vom  Tode  auferweckt. 

Wir  trafen  einen  Engel  an, 

Der  hat  ant  solches  kund  gethau. 

Petrua  richtet  seine  Aufnierksamkeit  auf  das  SchweiBtucli  (nacb 

Job.  20,  7]  and  knUi>ft  daran  unter  Erinnerung  an  die  bitteren 

Thrilnen,  die  er  wegen  seiner  Verleugnung  Jesu  geweint  bat,  eine 

gescbmacklose  Betrachtnng.  Dann  iiuBern  die  Frauen  ihre  Sehn- 

sucht,  Jesns  baldigst  selbst  so  seben.  Jobannes  freut  sicb.  daB  der 

Heiland  wiedcr  lebt:  ScbluBchor: 

Preis  und  Dank 

Bleibe  Herr  dcin  Lobgesang. 

Hull  und  Teufel  siud  bezwungen, 

Ihre  Pl'orten  sind  zerstort, 
Jauchzet,  ihr  erlosten  Zungen, 

DaB  man  Bfl  im  Hininud  hurt. 

Eroffnet.  ihr  Himinel.  die  priichtigen  Bogen, 

Der  LiJwc  von  Juda  koimur  siegend  gezogen. 

DaB  Bach  sicb  einen  solchen  Text  gcfallen  lieB,  erregt  Befreniden. 

Die  Passionsgescbiclite  batte  er  in  monunientalen  Werken  vcrkorpert. 

er  wuBte  daB  die  » Auferstchung«  in  altkirchlicher  Wcise  trllber  in 

Leipzig  geaungen  war,  denn  er  kannte  und  benutzte  Vopelins'  Ge- 

sangbuch. 3S)  Man  sollte  meinen.  dies  ware  Grund  genug  fltr  ibn 

gewesen,  aueb  seineraeits  die  Auferstehnngsgeschichte  nacb  den 

Worten  der  Evangelisten  in  entsprecbender,  wtirdiger  Weise  zu  be- 

bandeln.  Ein  Jugendwerk  liegt  nicht  vor,  die  Fonnen  zeigen  den 

vollgereiften  Meister,  es  laBt  sicb  audi  aus  den  Handscbriften  er- 

kcnnen,  daB  das  Werk  etwa  urn  1736  componirt  sein  rauB. 39]  Ich 

finde  nur  in  der  Ordnung  des  Leipziger  Gottesdienstes  eine  Erkla- 

rung.  Ftlr  ein  umfassendes  Werk  im  Stile  der  Jobannes-  und 

Mattbauspassion  lieB  er  keinen  Raum.  In  der  Vesper  wurde  das 

Magnificat  aufgefUhrt,  des  Vonnittags  war  nur  zur  einer  Musik  im 

Umfang  einer  Cantate  Zeit ,  die  auch  nicht  zweitbeilig  sein  durfte, 

36  S.  S.  L08  und  15  dieses  Bandes.         39  s.  Anhang  A  Nr.  48. 
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da  nach  der  Predigt  immer  noch  das  Sanrtus  musicirt  werden  muBte. 

Augenscheinlich  wollte  Bach,  der  Weihnachts-,  Passions-  uud  Him- 

melfahrts-Mysterien  schrieb,  das  Osterfest  nicht  ubergehen.  Da  er 

den  evangelischen  Bericht  in  der  Ansdehnung  wie  es  ihm  wlmschens- 

werth  erschienen  sein  wird  und  wie  er  bei  Vopelius  behandelt  ist, 

nicht  componiren  konnte,  mag  er,  start  ein  Fragment  darans  zu  neh- 

men,  die  Form  eincs  italiSnischen  Oratoriums  vorgezogen  haben,  an 

welche  man  von  vorn  herein  mit  andem  Ansprllchen  herantrat. 

In  den  Osterspielen  war  der  Wettlauf  des  Petrus  nnd  Johannes 

zum  Grabe,  von  dem  im  Johannes  -  Evangelium  20,  4  berichtet 

wird.  ein  mit  Behagen  ausgefUhrtes  Moment ;  Petrus  tritt  in  diescr 

Situation  als  der  schwiichcre ,  unbedeutendere  auf.  Ich  halte  es 

nicht  fur  zufHllig,  daB  Bachs  Werk  mit  einem  weit  ausgesponnenen 

Duett  der  zum  Grabe  laufenden  Jlinger  beginnt.  auch  niclit  flir  zu- 

fallig,  daB  dem  Petrus  der  Tenor  und  dem  Johannes  der  Bass  zuer- 

theilt  ist,  wiihrend  doch  in  der  Johannes-  und  Matthiiuspassion  Pe- 

trus Bass  singt.  Die  volksthumliche  Anschauung.  durch  welche  diese 

hauptsaehlichste  Handlung  des  Werkes  getragen  wird,  hat  Bach 

spjitcr  dadurch  etwas  verdunkelt,  daB  er  das  Duett  zum  vierstim- 

migcn  Chor  umarbeitete:  der  Vorgang  an  sicli  erlaubt  freilich  zu 

denken,  daB  mit  den  beiden  Jllngem  und  den  beiden  Marien  auch 

noch  andre  Anhanger  Jesu  zum  Grabe  eilen. 40)  Was  die  Kirch- 

lichkeit  des  Bibelwort  und  Choral  verschmiihcnden  Textes  anbelangt, 

so  beruht  sie  freilich  nur  darauf.  daB  er  sich  mit  einem  fllr  die  Kirche 

sehr  l)edeutungsvollen  Ereignisse  beschUftigt.  Ilier  muBte  Bachs 

Musik  das  meiste  und  beste  hinzuthun.  GroBartigkeit  und  Tiefsinn. 

wie  in  der  Cantatc  »Christ  lag  in  Todesbanden<cr  oder  auch  nur  jencn 

schwungvollen  Frllhlingsjubel  der  weimarischen  Cantate  »Der  Him- 

mel  lacht«  darf  man  natUrlich  nicht  crwarten ,  da  hierzu  im  Texte 

alle  uud  jede  Veranlassung  fehlte.  Bach  hat  dem  Ganzen  eincn 

jugendlich  frbhlichen  Charakter  zugeeignet,  wie  ihn  etwa  die  Wortc 

W]  Danus  daB  Bach  in  den  spiitcr  goschriebcncn  8timmen ,  welche  diese 

Uinarbeitimff  enthalten,  und  auch  in  der  Partitur  die  Namen  der  vier  Persouen 

nicht  anmerkte,  sonderu  dieses  nur  in  den  alteren  Stimmen  gethan  hat,  darf 

man  nicht  schlicfien ,  er  habe  die  dramatische  Fiction  nachher  aufgegeben. 

Ohne  sie  sind  das  erste  nnd  zweitc  Recitativ  absolut  unverstandlich. 
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"Laeheii  und  Scherzen  Begleitet  die  Herzen  Deun  miser  Heil  ist 

auferweckt«  an  die  Hand  gaben.  Eine  Sinfonie  aus  zwei  Instru- 

mentalsiitzen  bestehcud,  bictet  mit  dem  ersten  GesangstUcke  zu- 

sammeu  die  complete  Form  ernes  Instrumentalconcerts  dar.  Unter 

den  Alien  zeichnet  sick  die  des  Petrus  aus,  ein  mild  wiegender 

Schlummergesang,  wie  sic  Bach  gem  schrieb.  Merkwlirdiger  Weise 

stimmt  ihr  Hauptgedanke  mit  dem  Anfangc  des  SchluBgesanges  der 

Caflee-Cantate  ttberein,  die  Bach  gegeu  1 732  compouirte.  Fttr  die 

lieitere  Grundstimmung.  in  welcher  cr  das  Oster-Oratorium  vcrfaBte. 

dUrfte  dieses  immerhin  bezeichneud  sciu.  Der  SchluBchor.  frei  in 

der  Form  der  franzosischen  Ouverturc  gchalten.  fesselt  durch  seinen 

breiten  und  prachtigen  ersten  Theil ;  hiernach  ist  das  Fugato  von 

einer  befremdlichen  Kllrze  und  verraag  eine  tiefere  Wirkung  nicbt 

hervorzubringen.  4,J  — 

Im  Himmelfahrts-Oratorium  ist  dagegen  Bach  der  altliturgischen 

Form  treu  geblicben.  Der  geschichtliche  Stoff  war  hier  von  so  ge- 

ringem  Umfange ,  daB  cr  sich  in  den  knappen  Kahmen ,  den  die 

Ordnung  des  Gottesdieustes  am  Himmelfahrtstage  gewahrte.  bequem 

einfttgen  licB.  Die  biblische  ErzHhlung  ist  nach  Luc.  24,  50 — 52, 

Apostelgeschichte  1,  9—12  und  Marc.  10,  19  harmonistisch  zusam- 

meugesetzt.  Die  feststehenden  Gemeindelieder  »Nun  freut  each, 

lieben  Christen  g  meino  und  »Christ  fuhr  gen  Himmel«  **]  hat  Bach 

nicht  benutzt;  nachdem  Christi  Himmelfahrt  erzUhlt  ist,  tritt  die 

vierte  Strophe  des  Kistschen  Liedes  »Dn  LebensfUrst,  Herr  Jesu 

Christ«  ein,  und  am  Schlusse  die  letzte  Strophe  von  Sacers  »Gott 

tlihret  auf  gen  IIimmel«.  Wer  die  madrigalischen  Texte:  einen 

Chor,  zwei  Recitative,  zwei  Arien,  gemacht  hat,  ist  nnbekannt. 

Audi  Uber  die  Zeit  der  Entstehung  des  Werkes  laBt  sich  genaues 

nicht  sagen.  Der  Stil  zeigt  den  Meister  in  seiner  vollsten  Kcife. 

man  darf  also  annehmen  daB  das  Himmelfahrts-Oratorium  mit  denen 

fttr  Weihnachten  und  Ostein  zusammeu  in  die  dreiBiger  Jahre  des 

Jahrhuuderts  fallt.,;l;    Ahnlich  wie  im  Weihnachts-Oratorium  steht 

41 1  Das  Oster-Oratorium  ist  herausgegeben  B-G.  XXR 

42]  8.  S.  107  dieses  Baudes.         43;  Das  Autograph  zeigt  die  ZUge  von 

Baehs  spaterer  Handschrift,  giebt  aber  weiter  keiue  Anhalteputikte  zur  chro- 

nologischcn  Bestimmung.    Horausgegeben  ist  das  Work  B.-G.  II,  Nr.  11.  Ich 
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am  Anfnug  eiu  madrigalischcr  Chor  in  italiUnischer  Arienform.  am 

Ende  eine  Choral fantasic.  Der  Anfaugschor,  welcher  anch  hier  eine 

Dbertragung  aus  ciner  Gelcgenheitsinusik  scin  dlirfte  44j ,  ist  in  seiner 

Verbinduug  von  licdhaft  cinfachem  nnd  polyphon  complicirtem  StU 

ein  MusterstUek :  ununterbrochen  stromen  in  der  Oberstimine  die 

jubelndeu  Melodien  in  ttbersiehtlichster  Periodisirung  dabin.  nnd 

doch  entfalten  die  tieferen  Stimmen  das  reiehste  selbstiindige  Leben. 

An  den  madrigalischen  Sologesiingen  fUllt  es  anf,  daB  sie  nicht 

kirchlich  betrachtend  sonderu  dramatisch  gedacht  Bind.  In  der 

Altarie  nnd  dem  vorhergeheuden  Bassrecitativ  wird  Jesus  gebeten, 

noch  uiclit  aus  dem  Kreise  der  Seinigen  zu  scheiden,  in  der  Sopran- 

arie  trostet  man  sieh  damit.  daB  Jesus,  obgleich  gen  Himmel  auf- 

gefahren,  den  Seinigen  doch  geistig  nahe  bleibe.  In  der  Matthaus- 

Passion  machte  sich  an  einer  einzigen  Stelle  nur  (»Gebt  mir  meineu 

Jesum  wieder«)  dieselbe  Anschauung  geltend  uud  erschieu  dort  nieht 

gauz  gereehtfertigt.  Die  Arien  des  Weihnachtsoratoriums  »Frohe 

Hirtcn  eilt.  ach  eilet«  und  »Schlafe,  mein  Liebster«  batten  in  volks- 

thllmlichen  Brauchen  ihren  Grund.  Eine  dramatische  Erweiterung  des 

einfachen  evangeliscben  Bcrichts  im  Sinnc  der  geistlichen  Spiele 

muB  man  aucb  in  diesen  Sologesaugen  des  Himmelfahrts-Oratoriums 

erkennen.  Wirklich  findct  sich  cine  solche  Enveiterung  in  einem 

mittelalterlichen  Himmelfahrtsspiele,  wo  erst  Petrus  (vrgl.  das  Bass- 

recitativ bei  Bach  und  danu  Maria  die  Mutter  Jesu  'vrgl.  die  Alt- 

arie bei  Bach  liber  den  Abscbied  des  Erlosers  klagen.45]  Beide 

Arien  sind  von  herrlichem  Wohlklang  gcsiittigt:  mit  ergreifendcr 

Inbrunst  redet  die  erste .  eine  zauberisch-lichte  Verklartheit  athmct 

die  zweite.  In  dem  zwischen  dieser  und  dem  ersten  Choral  be- 

stehenden  Gegensatze  offenbart  sich  Bach  wieder  als  poesievoller 

Colorist.  Der  Choral  »Nun  licget  alles  unter  dir«  bewegt  sich  in 

moglichst  tiefer  Tonlage.  die  Arie,  welche  der  Bassinstrumente 

entbehrend  nur  von  Floten,  Oboe,  Violiuen  und  Bratschen  begleitet 

bcmerke,  daB  die  kiinigl.  Bibliothek  zu  Berlin  aucu  eine  autographc,  beziffei-te 
Orgelatimme  aufbewahrt,  welche  bei  der  Herausgabe  unbonutzt  geblieben  ist. 

44;  Ich  schlieBe  dies  aus  Takt  B9 — HI  und  121  —  123  der  Sopraustiunue. 
Die  Syncopen  sclieinen  eiuem  uialeriachen  Zwecke  haben  dienen  zu  solleu.  dor 

dann  dureh  die  Parodirung  des  Textcs  undeutlich  geworden  ist. 

45;  Mone,  Siliauspiele  des  Mittelalters.    Erster  Band.    S.  201  f. 
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wird.  schwebt  hoeh  im  lichten  Raum  —  dort  das  Bild  der  zurliek- 

bleibenden  Erdenkinder .  hier  die  verklUrte  Gestalt  des  aufschwe- 

benden  Gottessohnes. 

IX. 

Nach  den  Mysteries  bleiben,  am  den  weiten  Umkrei*  der  Tha- 

tigkeit  Baehs  als  Kirchencomponist  wiihrend  der  Jabre  1723—1734 

zu  sehlieBen,  noeb  seine  Motetten  zu  betracbten  Ubrig.  Die  Beur- 

theilung  derselben  wird  dureb  mancbe  HuBere  Umstande  ersebwert. 

Mebre  der  Motetten  sind  verloren  gegangen  oder  wenigstens  ver- 

sebwnnden:  manebes  liluft  nnter  Baebs  Namen  urn.  was  wahrschein- 

licb  nicht  von  ilim  herstammt:  die  wenigsten  der  nnzweifelhaft 

echten  existiren  nocb  in  Baehs  Handsehrift,  ziun  Theil  sind  sie  sogar 

sehr  ungeuUgend  Uberliefert :  nur  von  einer  einzigen  kennen  wir  die 

Entstehungszeit. »]  Diese  einzige  gehort  aber  in  den  Lcbensab- 

schnitt  von  1723—1734,  und  da  audi  die  meisten  tibrigen  den  Cha- 

rakter  hbehster  Keife  tragen,  so  dUrften  sie  ibr  zeitlicb  nieht  allzu- 

fern  stehen. 

Jedenfalls  bat  iibrigens  Bacb  sieh  nicht  erst  in  Leipzig  der 

Motetteneompositiou  zugewendet.  Wer  sieh  scbon  so  frlih  and  so 

grllndlicb  mit  kirchlicher  Gcsangsmnsik  bcsehaftigte,  wie  er  es  iu 

Mithlhausen  and  Weimar  that,  konnte  an  der  Motette,  dieser  trotz 

aller  L'mbildungen  and  MiBhandlungen  ininier  doeh  noch  lebendigeu 
und  auch  fiir  die  damalige  kircblicbe  Praxis  unentbehrlicben  Form, 

nieht  vorubergehen.  Es  ist  sogar  nicht  unwahrscheinlicb.  daB  sieh 

in  einer  Motette  »Unser  Wandel  ist  im  HimmeU  eine  solche  frllhe 

Composition  Baehs  erhalten  bat.  Der  Text  ist  aus  der  Epistel  des 

23.  Trinitatis - Sonntags  genommeu  Philipper  3,  20  und  21):  die 

Composition  zerfKllt  in  zwei  Fugen ,  deren  erster  ein  kurzer  honio- 

phoner  Satz  vorausgeht.  zwischen  beide  Fugen  ist  die  zweite  Strophe 

des  Chorals  oHerr  Gott,  nuu  schleuB  den  Himmel  auf«  einfacb  vier- 

stimmig  gesetzt  eingeschoben.  Im  Orgelbllchlein  hat  Bacb  dieselhe 

Melodie  behandelt,  obgleicb  in  etwas  verHndcrter  Gestalt:  dies 

wtlrde  aber  gegen  den  weimarischen  Ursprung  nichts  beweisen .  da 

I   S.  Alibiing  A,  Nr.  40. 
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Bach  auch  in  der  Leipziger  Zeit  von  einer  nnd  derselben  Melodie 

(z.  B.  »Warum  sollt  ich  mich  denn  gramen« ,  »Helft  mir  Gotts  Glite 

preisen«}  verschiedene  Fonnen  zur  Verwendung  zieht.  Der  vier- 

stimmige  Satz  des  Chorals  erinnert  an  den  Stil  der  Lucas- Passion. 

In  den  Fugen  sind  die  Srimmeu  hier  nnd  da  etwas  sorglos.  auch 

wohl  nicht  ganz  gescliickt  gefUhrt ,  im  allgemeinen  aber  bilden  sie 

flieBende,  lebendig  nmsikaliscbe  StUcke,  eines  Bach  nicht  nnwilrdig. 

Namentlieh  gilt  dies  von  der  zweiten  Fnge :  sie  zeigt  eine  nahe  Ver- 

wandtschaft  mit  dem  Fngensatze  »Herr,  hOre  meinc  Stimme i  ans  der 

weimarischen  Cantate  >»Aus  der  Tiefe  nife  ich  Herr  zn  dir«  2; .  Nicht 

nnr  Tonart  und  TcmpoUberschrift  sind  dieselben,  der  Charakter  des 

Themas,  die  ganze  dnrchgehende  Bewegung  haben  eine  anffallende 

Ahnlichkeit,  nnd  wie  in  der  Cantate  das  »Flehen«,  so  wird  in  der 

Motette  das  »WaIlen<  in  etwas  handgreiflichcr.  Teleinannscher  Weise 

gemalt.  Der  Ansgang  des  in  der  Cantate  vorhergehenden  Satzes 

stimint  wiederum  mit  dem  SchlnB  der  ersten  Fuge  der  Motette 

ziemlich  Uberein.  Einige  Stellen  derselben.  wo  der  Singbass  den 

Tenor  Uberschreitet  nnd  doch  als  Grnndlage  der  Harmonic  gedacht 

werden  muB.  machen  es  wahrscheinlich ,  daB  anf  einen  seehzehn- 

fUBigen  Basso  ron/intw  gerecbnet  ist.  3j 

Im  Cultus  der  Thomas-  nnd  Nikolai-Kirche  zn  Leipzig  hatte  die 

Motette  ihren  bestimmten  Platz  am  Anfang  des  Frtth-  nnd  Vesper- 

Gottesdienstes  nach  dem  Orgelpraeludium.  AuBerdem  wnrde  zu- 

weilen  an  den  hohen  Festtagen  unter  der  Communion  eine  Motette 

gesungen.  immer  geschah  dies  am  Palmsonntag  nnd  Grllndonnerstag. 

Nur  wenn  die  Orgel  nicht  gespielt  werden  durfte  blieb  die  Motette 

fort.  Es  waren  auch  auBerkirchliche  Vcranlassungen  zur  Motetten- 

composition  vorhanden,  namentlieh  warden  sie  (lurch  Trauerfcier- 

lichkeiten  geboten,  und  eine  der  Bachschen  Motetten  verdankt  in 

der  That  der  Beerdigung  des  Rectors  Johann  Heinrich  Ernesti  gest. 

2   .S.  Band.  I.  S.  115.  a;  In  Sthumen ,  die  nm  1  Sno  gesehrieben  sein 

niujren,  in  der  Bibliothek  der  Leipziger  Singakademie.  I  berschrift :  »3fotetto 

di  Jiach".  Auf  demselben  Bogen  stent  noeh  ■oKcct-  qunmodo  moriturv  von 

Gallus  und  »Tristis  est  anima  mea«  von  Knhnan.  Obgleich  also  ein  Vorname 

nicht  hinzngefiigt  ist,  so  stent  doch  aufier  Zweifel .  daB  wenigatens  der 

Schreiber  der  Stiramcn,  deren  Vorlage  im  Mnsikalienarchiv  der  Thomasschule 

befindlich  gewesen  sein  wird.  Sebastian  Bach  gemeint  hat. 
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10.  October  1729)  ilirc  Entstehung.  Indessen  hat  Bach  dieselbe, 

vvie  er  es  aucb  bci  andern  Gelegeuheitsmusiken  zu  tbun  pflegte, 

spater  eineiii  gottesdienstlichcn  Zwecke  angepaBt.  Die  Stelle. 

welche  die  Motette  ira  Cnltus  einnahm,  bedingte  natlirlicb  ibre  Aus- 

dehnung:  betrachtlich  konnte  sic  niclit  sein.  da  die  Motette  nor  eine 

einleitende  Bestiinmung  hatte.  Viele  der  Bacliscben  Motetten  sind 

aber  iu  so  gewaltigen  Verhaltnissen  ;angelcgt  und  mit  so  vollstiin- 

diger  Erschopfung  einer  bestinmiten  kircblielien  Grundempfindung 

durchgeftthrt,  daB  sie  zur  Kinleitnng  des  Gottesdienstes  nicht  gedient 

haben  kbnnen.  Man  niuB  sie  vielmehr  als  Stlicke  ansehen,  welebe 

vor  der  Predigt  anstatt  der  Cantate  aufgcftihrt  worden  sind.  und 

daB  Bach  dcrgleieben  zuweilen  getban  bat  dttrfen  wir  aus  seincn 

eigneu  Worten  schlieBen  (8.  S.  75). 

Die  Motette  Bachs  wurzelt  in  seinen  Cantateu  und  wic  diese  in 

seiner  Orgehnusik.  Hierdurch  wird  ihr  bcsonderes  VerhiiltniB  zur 

Gattung  gekennzeichnet.  Mit  der  Motette  des  17.  Jabrbunderts  steht 

sie  nur  in  einem  mittelbaren  Zusammenbange.  Diese  bildete  sich 

unter  dem  Einflusse  der  concertirenden  Gesangsniusik  und  spiegelt 

die  halbentwickelten  Formen  derselben  im  Einzelnen  und  Gauzen 

ziemlicb  vollstiindig  zurtlck4 ...  Soweit  aucb  Bachs  Cantateu  sich 

auf  dieselbe  stUtzen ,  ist  ein  Gemeinsames  vorhanden.  Was  aber 

Bach  fllr  seine  Cantateu  nicht  gebraucben  konnte  :  die  dramatiscben 

Keime,  wifi  sie  in  Schlltz*  und  Hammerschmidts  geistlicbeu  Coucerten 
und  Madrigalen  vorliegen,  und  aucb  in  die  gleicbzeitige  Motette 

Eingaug  fanden,  davon  sind  aucb  seine  Motetten  frci.  Wenn  au- 

drcrscits  in  jener  die  Formen  der  Orgehnusik  kaum  mebr  als  an- 

dcutnngsweise  bemerkbar  werden,  so  bat  sich  dieselbe  bier  mit 

gauzer  Kraft  geltend  geiuacbt.  .Sie  bat  den  Stil  im  ganzen  be- 

srininit.  die  Eigenthiimlichkeit  der  Melodiebildung,  die  Uberall  auf 

die  Gesetze  der  hannonischen  Fortschreitung  gcgrUndcte  Polyphonic 

sind  durch  sie  bcdingt,  sie  hat  im  besondern  bewirkt.  daB  der  Cho- 

ral seine  voile  Bedeutung  zurttck  gewann.  Bachs  Cantatcn  haben 

sich  uns  als  eine  centrale  Kunstform  dargcstellt.  in  wclche  alles  ein- 

ging  was  an  Icbeusfahigeu  und  fortbildungswUrdigeu  Elementen  in 

der  musikalischen  Formenwelt  jener  Zeit  vorhanden  war.  Aucb 

1   S.  Band  I.  S.  53  ff. 
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die  Motette  ist  durch  die  Bachsche  Cantate  aufgczehrt.  dann  aber 

aus  derselben  nicht  sowohl  ncu  herausgeboren  als  vielmehr  nur 

wieder  losgelost  worden.  Weniger  eine  selbstandige  Kunstgattung. 

als  em  Absenker  der  Bachschen  Cantate  stcht  sie  da. 

Soweit  sich  bei  der  Unvollstandigkeit  des  Materials  ein  SchluB 

wagen  laBt  entspricht  anch  die  Aufeinandcrfolge  der  bctreftenden 

Vorgiinge  diesem  VerhaltniB.  Der  Name  Motette  findet  sich  bei 

Bach  znerst  auf  wirkliche  conccrtirende  Kirchenmusik  angewandt,  ' 
namlieh  auf  die  Rathswechsel  -  Cantate  von  1708;  auch  das  Auto- 

graph der  Cantate  »Aus  der  Tiefe  rufc  ich  Herr  zu  dir«,  eben  derje- 

nigen  also,  an  welche  die  Motette  »Unser  Wandel  ist  im  Himmel« 

lebhaft  erinnert,  soli  diese  Bezeichnuug  flthren.  Der  Grund  ist  zu- 

nUchst  im  Texte  dieser  Werke  zu  suchcn,  doch  ware  die  Ubertra- 

gnng  der  Bezeichnung  unerklarbar,  wenn  Bach  nicht  von  dem  Ge- 

danken  geleitet  gewesen  ware ,  die  Motettenform  mit  der  concerti- 

renden  Musik  zu  verschmelzen. *)  Wir  begegnen  sodann  einem  wirklich 

motettenartigen  Choralsatze  zuerst  in  den  weimarisehen  Cantaten 

•Ich  hatte  viel  BeklimmemiB«  und  »Himmelskonig,  seiwillkommen«,0) 

dann  in  dem  ersten  ZwischenstUck  des  groBen  Magnificat  »Vom 

Himmel  hoelV ,  dann  in  der  Behandlung  der  vierten  Strophe  der 

Ostercantate  »Christlag  in  Todesbanden*,  ferner  in  dem  zweiten  Satze 

der  Cantate  »Gottlob  nun  geht  das  Jahr  zu  Ende« 7) .  Diescn  letzteren 

hat  man  spUter  als  selbstandiges  Werk  hingeatellt ,  nachdem  er  in 

ciner  Weise  Uberarbeitet  war,  daB  der  Continuo  ganz  wegfallen 

konnte. *)  In  der  Folgezeit  hat  Bach  auch  die  Cantaten  »Aus  tiefer 

Noth  schrei  ich  zu  dir«  und  »Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein«  durch 

•"»  S.  Band  I,  S.  311  und  444.  Die  Benennung  Motette  liberliefert  fllr  die 
Cantate  »Aus  der  Tiefe-  der  Autographen-Katalog  von  Aloys  Fuchs,  der  sich 
abschriftlich  auf  der  Lcipziger  Stadtbibliothek  bcfindet. 

»i  S.  Band  I,  S.  527  f.  und  533. 

7)  S.  S.  im,  223  und  265  dieses  Bandes. 

8)  Ilandschriftlich  auf  der  Amalienbibliothok  im  Joachimsthalschen  Gym- 

nasium zu  Berlin.  Nr.  24  und  31.  Aufschrift:  "Choral.  |  vSey  Lob  und  PreiG 

mit  Ehren.  |  vom  Hcrrn  |  Bach.«  Statt  der  ersten  Strophe  von  •Nun  lob,  mein 

Seel,  den  Herren*  ist  hier  also  die  flinfte  Strophe  untergelegt.  Durchgreifende 

Anderungen  sind  an  mehren  Stellen  vorgenommen,  namentlich  ist  die  SchluB- 

partie  eine  ganz  andre  geworden.  Man  mOehte  deshalb  Bach  selbst  als  Ober- 
arbeiter  annehmen,  wenn  nicht  verschiedene  Ziige  bedenklich  machten. 
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motetteuartige  Choralchore  eingeleitet  '-\ ,  welcheebenfallshernachals 

selbstiindige  Wcrke  verbreitet  wordeu  siud 10  .  Aberauch  Bibelsprllche 
in  Motettenforni  finden  sich  in  den  Cantaten.  Ein  solcher  crbffuet  die 

Weihuachts-Cantate  »8ehet,  welch  eine  Liebe«n),  ein  andrer  »Weun 

aber  jener  der  Geist  der  Wabrheit  koinnien  wird«  steht  in  der  Mittc 

einer  Musik  znm  Sonntag  Cantate  (»Es  isteuch  gut,  daBich  hingehe«). 

Durchaus  in  demselben  Htil  geschrieben  ist  nun  audi  alles  das,  was 

Bach  an  fllr  sich  bestehenden  Motettencompositioncn  uns  hinterlasseu 

hat.  Als  Text  client  entwederdas  Bibelwort  allein,  oder  das  Bibelwort 

in  Verbinduug  mit  dera  Choral,  oder  es  wird  diesen  beidcn  noch  ein 

geistlicher  Arientext  hinzugefltgt,  endlich  genligt  audi  vvohl  ein  Arien- 

text  allein.  Sammtliche  Texte  sind  deutsch.  Da  zum  Eingange  des 

(lOttesdienstes  audi  noch  wahreud  Bachs  Zeit  in  Leipzig  nieistens 

lateiuische  Motetten  gesungen  wurdcn ,  so  konute  er  sich  leicht  an- 

geregt  t'Uhlen  solche  ebenfalls  zu  eomponircn.  Im  Jahre  1767  horte 
noch  jemand  im  Weihnachts-FrUhgottesdienst  eine  lateiuische  zwei- 

ehorige  Motette  von  Bach  >  niit  tiefer  Erschlitterung  seines  ganzen 

\Vesens«  uud  mciute.  nichts  konne  der  Hoheit,  Erhabenheit  uud 

Pracht.  die  dariu  herrsche.  gleichkonimeu. 12)  Sie  aber  sind  sanunt- 

lich  verloren  gegangcii.  FUr  vier  Stimmen  gesctzt  existirt  jetzt  nur 

noch  eine  einzige  Motette,  es  ist  der  117.  Psalm  »Lobet  den  Herru. 

alle  Heiden  c  ,:t,  ein  groBartiges  Work,  das  nach  alter  Art  in  eineui 

Zuge  fortstrouit.  nur  der  abschlieBcnde  Hallelujah-.Satz  sondert  sich 

ab.  Fiinfstimniige  Motetten  giebt  eszwei,  sie  haben  beide  einen 

Choral  zum  Hintergrunde .  allerdings  in  sehr  versehiedener  Weise. 

In  der  einen  siud  die  Worte  aus  Jesus  Sirach  50,  24 — 20  coiupo- 

nirt :  Nun  danket  alle  Gott.  der  groBe  Dinge  thut  an  alien  Enden, 

der  uns  vom  Mutterleibe  an  lebendig  erhiilt  und  thut  uus  alles  gutcs. 

Er  gebe  uns  ein  iYohliehes  Herz  und  verleihe  inimerdar  Frieden  zu 

9)  B.-G.  VII,  Nr.  :js  und  I.  Nr.  2. 

10,  In  einer  Itaudsthrift  Auriculas  auf  der  Amalienbibliothek  Nr.  :»7.  3S. 

Dera  Choralsatze  »Au8  tiefer  Notln  folgt  noch  das  iu  derselbeti  Cautate  be- 
findliche  Terzett. 

11)  S.  S.  215  dieses  Baudes.  12)  Gerber.  N.  L.  I.  Sp.  222  f. 

13]  Er  ist  urn  1S2I  in  Partitur  und  Stiniraen  bei  Breitkopf  und  Hartel  in 

Leipzig  ersehieneu.  Als  Vorlage  soil  Bachs  Originalhandsehrift  gedient  haben. 

welche  aber  bis  jetzt  nicht  wieder  aufzufinden  gewesen  ist. 
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unserer  Zeit  in  Israel.  Und  daB  seine  Gnade  stets  bei  uns  bleibe 

und  erlbse  uns,  so  lange  wir  leben.«  Bekanntlich  hat  Martin  Kinckart 

in  den  ersten  beiden  Strophen  des  Liedes  » Nun  danket  alio  Gott « 

diese  Stelle  versificirt.  Das  Kirchenlied  ist  es  denn  auch,  was  der 

Motette  die  Grundempfindung  gegeben  hat.  Sie  schlieBt  nicht  nur 

mit  der  einfach  gesetzten  dritten  Strophe  desselbeu  ab,  sondcru 

durchwebt  auch  ihren  ersten  Abschnitt  mit  Anklsingen  an  die  erste 

Zeile  der  Kirchenmelodie.  Dieses  Verfahren  dllrfte  die  Vermuthung 

begrUnden.  die  Motette  sei  urn  das  Jahr  1730  entstanden,  da  Bach 

es  auch  in  den  Cantaten  liebte.  Theile  von  Choralmelodien  als  freie 

Motive  zu  benutzen.  n)  Wie  sehr  er  bei  Composition  der  Motette  in 

dem  Gedanken  an  das  Kirchenlied  lebte ,  geht  auch  daraus  hervor, 

daB  er  einmal,  offenbar  unwillkUrlich.  die  Bibelworte  mit  den  Lied- 

worteu  vertauschte :  er  componirte  namlich  :  ->der  groBe  Dinge  thut 

an  ima  und  alien  Enden«,  so  heifit  es  in  der  That  bei  Rinckart,  aber 

nicht  bei  Jesus  Sirach.  »*]  Die  andre  flinfstimmige  Motette  zeigt  uns 

Johannes  Francks  tiefinniges  Lied  »Jesu  meine  Freude«  in  alien 

sechs  Strophen.  Hire  musikalische  Darstellung  ist  naturlich  eine 

maunigfalrige.  Die  erste  und  letzte  Strophe  siud  in  ibrer  Haraioni- 

siruug  Ubereinstimmende  Werstimmige  Siitze  »simp/ici  sfi/o«.  wie 

Bach  derartige  Gebilde  selbst  zu  neunen  pflcgte  w)  ■  obgleich  die 

unteren  Stimmeu  reiches  Lebeu  und  Uberschwaugliche  Iunigkeit 

athmeu.  Zu  derselben  Setzart  mlissen  auch  die  fUnfstimmige  zweite 

uud  die  vierstimmige  vierte  Strojjhe  gerechnet  werden,  obgleich  die 

Unterstimmen ,  uamentlich  in  der  vie rten  Strophe,  ein  noch  indivi- 

duelleres  Lebeu  merken  lasseu  und  auch  pragnante  malerische  Zllge 

enthalteu.  Die  flinfte  Strophe  ist  aus  der  Grundtonart  E  moll  her- 

aus  nach  A  moll  gesetzt,  da  Bach  den  Cantus  Jirmus  in  den  Alt 

legen  wollte :  zwei  Soprane  uud  Tenor  contrapunktiren  mit  meist 

selbstandig  erfundeueu  Tonreihen,  die  aber  zu  jeder  Zeile  verschie- 

dene  sind ,  so  daB  doch  im  Ganzen  eine  andre  Form  entsteht  als 

diejenige.  welche  wir  Choral fantasie  nannten  und  in  deu  Cautaten 

hiiufig  angewendet  findeu.  Ganz  frei  ist  die  dritte  Strophe  behan- 

delt.  welche  die  Choralzeilen  ntir4im  allgemeiuen  als  Motiv  nimmt. 

14]  S.  S.  28S  f.  dieses  Battdes.  15;  Die  Motette  ist  bisher  nicht  ver- 

offentlielit.    S.  Anhang  A,  Nr.  50.         16  S.  Band,  I,  8.  5o(>,  Aumerk.  .'i4. 
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ohne  sich  an  dercn  Melodieschritte  und  Ausdehuung  streng  zu  bin- 

den.  Auch  wechseln  imitatorischer  und  homophoner  Stil,  ja  selbst 

dan  Unisono  wird  nicht  gescheut  urn  ein  Bild  zu  vollenden,  das  an 

Kraft,  Mannigfalrigkeit  und  Eigenthllmlichkeit  in  Bachs  Motettcn 

nicht  seines  gleichen  hat.  An  ibni  tritt  die  frliher  schon  envahnte 

Ahnlichkeit  mit  Buxtehudes  Choraleantate  -Jesu  meine  Frcude«  am 

greiftmrsten  hervor,  17)  freilich  komrat  die  weiche  und  zahme  Grund- 

empfindung  des  Hlteren  Kllnstlers  gegen  dicse  trotzige  Kraft  und 

wilde  Kampfeslust  nicht  auf.  Zwischen  die  sechs  Choraistrophen 

hat  nun  Bach  auf  Gruud  von  BOmer  8,  v.  1,  2,  0,  10  und  II  frei- 

erfundene  funf-  und  dreistimmige  Tonbilder  eingefUgt ,  deren  crstes 

in  Bezug  auf  den  musikalischen  Stoff  wieder  mit  dem  letzteu  ttber- 

einstimmt. ,s)  In  ihnen  predigt  cr  mit  apostoliseher  Glaubenseifrig- 

keit  die  Bedentung  des  Erlosungswerkcs  Christi.  Die  dem  dogma- 

tischen  Gehalte  des  Textes  entsprechende .  kirchlich  allgemeiner 

gelialtene  Empfindnngsweise  dieser  Satze  erfrihrt  in  den  Choral- 

stroplien  jedesmal  die  directe  Anwendung  auf  das  Glaubensleben 

des  Christen.  So  erseheint  in  dem  groBartigen  Werke  der  Kern  des 

protestantischen  Christenthumes  vcrkorpert.  Die  Lehre  Luthers  in 

ihrer  ganzen  Strenge  und  Reinheit  bringt  Bach  mit  der  Macht 

innerster  Uberzeugung  zum  Ausdruck.  Aber  cr  verbindet  mit  der 

dogmatischen  Bcstimmtheit  und  Schiirfe  die  innigste  persbnliehe 

Hingabe  an  Christus.  Wie  sich  in  ihm  die  kirchlichen  Parteien 

seiner  Zeit.  Orthodoxie  und  Pietismus,  aufhcben,  tritt  ans  keinem 

andern  seiner  Werke  prUgnanter  hervor.  Selbst  wenn  wir  nichts 

weiter  Uber  Bachs  Stellung  zu  den  kirchlichen  Streitigkeiten  wllBten. 

so  mUBte  die  aufmerksame  Betrachtung  dicser  Motettc  hinreichen. 

urn  das  Richtige  zu  erfassen.  n)  Sic  ist  darum  recht  ein  Werk  >»fltr 

jede  ZeiK  an  keinen  bestimmten  Tag  des  Kirchenjahres  gebunden. 

Die  auBere  Vcranlassung  fUr  sie  gab  indessen  doch  vielleicht  der 

achte  Trinitatis-Sonntag.  dessen  Epistel  ebenfalls  dem  8.  Capitel  des 

Romerbriefs  entnommen  ist.    NatUrlich  war  sie  nicht  fur  die  Ein- 

1")  S.  Band  I,  S.  305  ff.  IS  DaB  auch  Michael  Bach  den  Choral 
»Jesu  meine  Frcude«  zum  Mittelpunkt  einer  Motette  inachte,  ist  Band  I,  S.  6t> 

envahnt.  Es  ist  ein  schlichtes,  doppelchoriges  Stiick  in  einem  Satze,  welches 

aber  Sebastian  doch  vielleicht  im  Sinue  hatte,  als  cr  an  die  Composition  ging; 

die  Tonart  ist  hicr  wie  dort  E  moll,  19  S.  Band  I.  S.  363  ff. 
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leitung  des  Gottesdienstes  gedacht ,  sondern  als  Ersatz  fur  die  con- 

eertirende  Kirchenmnsik  zwischen  der  Lection  des  Evangeliums  und 

der  Predigt.  *») 

Die  noch  ttbrigeu  vier  Motetten  sind  fttr  Doppelchor  gesetzt. 

Unter  ihnen  befindet  sich  die  oben  schon  envUhnte ,  welche  Bach 

zur  Beerdigung  des  Rector  Ernesti  componirt  hat.  Sie  besteht  aus 

zwei  Abschnitten  ttber  Rbmer  8 ,  v.  26  und  27 ;  nur  der  erste  ist 

doppelchorig  gestaltet,  der  zweite  eine  vierstimmige  Fuge.  Spater 

hat  Bach  noch  die  dritte  Stroi>he  des  Chorals  »Komm  heiliger  Geist. 

Herre  Gott«  angefttgt :  darnach  ist  also  die  Motette  wohl  zum  Pfingst- 

feste  benutzt,  doch  kOnnte  sie  anch  dem  vierten  Trinitatis-Sonntage 

gedient  haben,  dessen  Epistel  der  Text  entnommen  ist.  Eine  andre 

dieser  Motetten  beginnt  rait  einem  Tonstttck  ttber  Psalm  149,  v. 

1 — 3  Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied«i ,  das  nicht  weniger  als 

151  Takte  faBt.  Dann  folgt  die  dritte  Strophe  des  Chorals  »Nun 

lob  mein  Seek  zwischenspielartig  unterbrochen  von  Satzen  des 

ersten  Chore,  denen  ebenfalls  ein  znsammenhangender  Text  zu 

Grunde  liegt ;  derselbe  ist  nach  dem  metrischen  Schema  des  Rist- 

schen  Liedes  »OEwigkeit,  du  Donnerwort«  gedichtet,  aber  in  der 

Composition  wird  die  zugehiirige  Choralmelodie  nicht  berttcksichtigt. 

Nun  kommt  ein  neuer  Doppelchor  ttber  Ps.  150,  v.  2,  und  endlich 

eine  vierstimmige  SchluBfuge  ttber  v.  t>  desselben  Psalms.  Das 

Werk  ist  offenbar  eine  Ncujahrsmnsik.  2<)     Fine*  dritte  Motette 

2o;  Die  Motette  ist  als  Seb.  Baehs  Werk  angezcigt  in  Breitkopfs  Ver- 

zeichniB  von  Nenjahr  1764,  S.  5.  Handschriftlich  anf  der  Amalienbibliothek 

Nr.  H>,  12  und  30.  Es  sind  dies  Copien  niit  mancherlei  Schreibfehlurn,  die 

aber,  weil  die  Prinzessin  Amalia  ihre  Musikalien  groBentheils  durch  Vermitt- 

lung  Kirnbergers  sammelte,  librigens  eine  bedentende  Zuverliiasigkeit  haben. 

Vertfffentlicht  in  Partitnr  bei  Breitkopf  und  Hartel  -Motetten  von  Johann  Se- 

bastian Bach*  Nr.  5.  Der  Text  hat  hier  mancherlei  Modernisirungen  erfahren , 

Bach  hat  das  Gedicht  treti  in  seiner  Originalgestalt  componirt,  wonach  Band  I, 

S.  305,  Anmerk.  41  zu  berichtigen  ist.  Auch  die  Benennungen  der  einzelnen 

Stiicke  and  Tempobezeichnungen  sind  niit  Ausnahme  des  Wortes  »Choral«  liber 

den  Strophen  I,  2,  4,  H  und  eines  »Andante«  Uber  dem  dreistimmigen  Gesange 

„So  aber  Christus  in  euch  ist«,  moderne  Zuthaten. 

21  Zu  beiden  Motetten  befinden  sich  die  Autograpbe  auf  der  konigl. 

Bibliothek  in  Berlin.  Herausgegeben  sind  sie  bei  Breitkopf  und  Hartel  als 

Nr.  1  und  6  der  obengenannten  Sammlung,  aber  mit  unechten  Tempobezeich- 

nungen und  vielen  textlichen  Entstellungen ,  welche  wohl  auf  J.  G.  SchiHit, 

Shitta  .  J.  9.  Baoh.  11.  2S 
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»Ftirchtc  dich  nicht.  ich  bin  bei  dir«  hat  Jesaias41.  v.  10  und  43,  v. 

1  zum  Texte :  zu  letzterem  Verse  wird  der  Satz  wieder  vierstimmig. 

so  zwar  daB  die  drei  untern  Stimmen  ihn  als  Fugato  durchftlhren, 

wShrend  der  Sopran  die  zwei  ietzten  Strophen  deB  Gerhardtsehen 

Liedes  »Warum  sollt  icb  mich  denn  gramen«  singt.  Das  fllr  die 

Wortc  » Denn  icb  babe  dich  erloset«  erfundene  chromatische  Haupt- 

thema  des  Fugato  weist  auf  den  Kreuzestod  Christi  hin.  Der  innigen 

Melodie  des  Chorals  hat  Bach  von  der  drittletzten  Strophe  an  eine 

cigenni&chtigc  AbUnderung  zn  Theil  werden  lassen :  als  ihre  Tonart 

erscheint  nunmehr  E  dur,  wahrend  sie  in  A  dnr  beginnt.  Hierdurch 

wird  sie  noch  viel  entschiedener,  als  ini  Weihnachts-Oratorium i2, , 

in  das  Gebiet  des  Mixolydischen  hineingezogen.  Der  Schmerz  Uber 

Christi  Leiden  verschmilzt  so  mit  der  deinttthigen  Hingabe  an  die 

Person  des  Erlosers  zu  einem  Empfindungsbilde .  das  dem  vorher 

ausgedrttckten  Gottvertrauen  eine  tiefe.  echt  protestantische  Be- 

grtlndung  giebt.  Von  seiten  der  Form  angesehen  haben  wir  hier 

wieder  eine  Choralfantasie .  wie  sie  Bach  in  seiner  Orgelmusik  aus- 

gebildet  hatte.  Darin  liegt  aber  zngleich  audi.  daB  Sopran  und 

untere  Stimmen  sich  nicht  als  zwei  dramatische  Factoren  gegenttber- 

treten,  sondern  ihr  poetisch-musikalischer  Inhalt  in  eine  allgemeinere 

kirchliche  Empfindung  aufgelbst  ist.  DaB  sich  durch  diese  Behand- 

lungsart  und  Anschauung  Sebastian  Bach  von  seineni  Oheim  Johaun 

Christoph.  der  zum  Theil  denselben  Bibeltext  und  ebenfalls  mitein- 

geflochtener  Choralmelodie  zu  einer  Motette  gestaltet  hat,  scharf 

untcrscheidet .  ist  frtlher  schon  auseinandergesetzt  worden. 23)  Zu 

Thomascantor  von  1810— lb'2'6,  zurlickzufuhren  aind.  Unter  dem  zweiten  Ab- 

schnitt  der  letzteren  Motette  stent  in  der  autographen  Partitnr :  -Der  2.  Vertu* 

ist  wie  der  erete,  nur  daB  die  Chiirc  umwechseln  und  das  lste  Chor  den  Choral, 

das  2te  die  Aria  singen«.  Der  zweite  Vers  sollte  vermuthlich  die  vierte 

Strophe  des  Chorals  sein,  doch  wird  Bach  gefunden  liaben.  daG  auf  diese  Weise 

der  Satz  zu  lang  werde,  denn  in  den  Originalstimmen  findet  sich  die  Umwech- 

selung  nicht.  Freilich  erscheint  nun  der  AnschluB  des  folgenden  Psaluiverses 

innerlich  weniger  uiotivirt. 

22]  Vrgl.  S.  414  dieses  Bandes.  23y  S.  Band  I.  S.  »2  f.  —  Angezeigt 

als  Seb.  Bachs  Werk  ist  die  Motette  in  Breitkopfs  VerzeicliniC  von  17t>4,  S.  5, 

herausgegeben  in  der  Breitkopf  und  Hartelschen  Sammlung  als  Nr.  2.  Hand- 

schriftlich  auf  dor  Amalienbibliothek  Nr.  15—17  nebst  einer  eigenhandigen 

Bemerkung  Kirubergers ,  die  sich  auf  den  Ursprung  des  benutzten  Chorals 

bezieht. 
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der  letzten  der  doppelchOrigen  Motetten  endlich  hat  Bach  einen 

geistlichen  Arientext  benutzt  und  sich  hier  selbst  des  Chorals  ent- 

halten.    Der  Text  besteht  aus  zwei  Strophen,  sie  lauten : 

Komm  Jesu,  komm,  mein  Leib  ist  miide, 

Die  Kraft  verschwindt  je  niehr  und  mehr, 

Ich  sehne  mich  nach  deinem  Friede. 

Der  saure  Weg  wird  mir  zu  schwer ; 

Komm,  komm,  ich  will  mich  dir  ergeben, 

Du  bist  der  rechte  Weg,  die  Wahrbeit  und  das  Leben. 

Drum  schlieO  ich  mich  in  deine  Hande 

Und  sage  Welt  zu  guter  Nacht, 

Kilt  gleich  mein  Lebenslauf  zu  Ende. 

Ist  doch  der  Geist  wohl  angebracht ; 

Er  soli  bei  seinem  SchOpfer  schweben 

Weil  Jesus  ist  und  bleibt  der  wahre  Weg  zum  Leben. 

Diese  Worte  dttrfte  der  unbekannte  Dichter  zum  Zwecke  der  Com- 

position eigens  gemacht  haben.  Dem  Gemeindegesange  k&nnen  sie 

nicht  bestimmt  gewesen  sein,  weil  ihr  Metrum  zu  keiner  der  bis 

1750  entstandenen  protestantischen  Choralmelodien  paBt.  Auch  ist 

die  in  Arienform  gehaltene  Musi k  zur  zweiten  Strophe  augenschein- 

lich  Bachsche  Originalcomposition.  Die  erste  Strophe  wird  in 

doppelchOriger  Behandlnng  entwickelt  und  bietet  ein  ebenso  groB- 

artiges  wie  tief  rtihrendes  Bild  innigsten  Sterbeverlangens. 24) 

In  der  Entwicklung  einer  gewtthnlichen  Motette  herrschte  der 

Grundsatz ,  die  einzelnen  Abschnitte  oder  Zeilen  des  Textes  in  f  li- 

ghter Art  durchzuarbeiten ,  ohne  daB  jedoch  kttrzere  homophone 

SUtze  ausgeschlossen  gewesen  wUren.  Bei  doppelchbngen  Motetten 

24:  Angezeigt  als  Seb.  Bachs  Werk  in  Breitkopfs  VeraeichniB  von  1764, 

s.  5,  herausgegeben  bei  Breitkopf  und  Wind  als  Nr.  4,  aber  mit  umgedichte- 
tem  Texte.  Die  bandschriftliche  Partitur  der  Amalienbibliothek  Nr.  18—21 

muB  aus  Stimmcn  zusammengetragen  sein ,  denn  Uber  dem  An  fang  steht  So- 

prano Chorum ,  was  der  gedankenlose  Copist  offenbar  aus  Soprano  Chori  I  mi 

verlesen  und  zwecklos  auch  in  die  Partitur  tlbertragen  hat.  In  einer  Hand- 

schrift  der  Gottboldsc*hen  Bibliothek  zu  KOnigsberg  i.  Pr.  Nr.  13569  steht  die 
Motette  mit  demselben  Texte,  nur  lautet  das  erste  Wort  der  zweiten  Strophe 

»Drauf«,  was  wenn  es  das  ursprtingliche  ware  anzoigen  wtlrde,  daB  dasGedicht 

an  sich  mehr  als  zwei  Strophen  gezahlt  hatte.  In  einer  andern  daselbst  be- 
findlichen  und  von  Schicht  revidirten  Handschrift  steht  der  Text  so  wie  in  der 

Breitkopf-IIiirtolschen  Ausgabe,  man  ahnt  also,  woher  die  Umdichtung  stammt. 
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dagegen  geschah  die  Entwicklung  durch  das  Alterairen  der  Chor- 

massen.  welche  als  geschlossene  Ganze  einander  gegenttbertraten 

and  nur  bei  Haupteadenzen  sich  zu  vereinigen  pflegten.  Hierdurch 

wurde  der  Raum  fUr  thematische  DurchfUhrnngen  sehr  beschriinkt. 

es  giebt  viele  vortreffliche  Motetten  des  17.  Jahrhunderts,  die  gar- 
ments derart  aufweisen.  Auch  Sebastian  Bach  hat  diesen  Grundsatz 

befolgt.  Mitjener  durchdringenden  Scharfe,  die  alien  Erecheinun- 

gen  bis  auf  den  tiefsten  Gniud  ging  und  sie  bis  in  die  letzten  Con- 

sequenzen  verfolgte,  hat  er  niemals ,  wie  es  bei  altera  Compouisten 

h&ufig  zu  finden  ist,  seine  Sangerschaar  in  einen  hohcrn  und  tiefern 

Chor  getheilt ,  auch  nur  selten  und  in  ganz  besondrer  Weise  eine 

mehr  als  vierstimmige  Fuge  angebracht.  Jenes  fllhrte  leicht  die 

Gefahr  mit  sich ,  daB  die  Ch<5re  zu  einer  Masse  zusammenflossen ; 

eine  Fuge  mit  gleichmiiBiger  Betheiligung  aller  Stimmen  bedeutete 

eine  bewuBte  Verleugnung  des  waltenden  Gestaltungsprincips,  war 

nicht  sowohl  eine  Vereinigung  zu  einem  Ganzen,  als  eine  Auflosung 

von  zwei  Factoren  in  acht.  Wo  einmal  bei  Bach  ein  fugirter  Sat£* 

vorkommt,  an  dem  sich  alle  acht  Stimmen  betheiligen.  wie  in  »Komm 

Jesn.  komm«  Ton  Takt  44 — 57  und  in  »Der  Geist  hilft «  von  Takt 

76 — S4  und  124  ff.,  geschieht  es  immer  so,  daB  die  einzelneu  Stim- 

men der  Chore  in  Kesponsion  gesetzt  sind.  Das  Eigcnthttmliche  von 

Bachs  Stil  tritt  in  den  doppelchiirigen  Motetten  am  deutlichsten  hervor, 

weil  er  hier  am  andaneradsten  zur  Homophonie  gezwnngen  war. 

Ich  be hal te  den  Ublich  gewordenen  Ausdruck  bei,  nur  um  die  Nega- 

tion der  imitatorischen  Schreibart  anzndeuten.  Ein  geringeres  Ma& 

von  melodischer  Bewegtheit  der  einzelnen  Stimmen  soil  er  nicht 

bezeichnen.  Eben  diese.  welche  in  den  homophonen  Partien  nicht 

weniger  auffallend  ist  als  in  den  fugirten,  kllndet  am  untrUglichsten 

den  Ursprung  des  Bachschen  Motettenstiles.  Aus  dem  Wesen  der 

Singstimme,  welche  auch  in  den  einfachsten  Bewegungen  und 

hauptsachlich  in  ihnen  der  nnnierklich  vermittelten  verschiedensten 

Starkegrade,  Farbungeu  und  Xuanceu  fahigist,  sind  diese  Tonreihen 

nicht  geschOpft,  sondern  aus  der  Vorstellung  eines  Organs,  das  die 

Geftohlsdynamik  nur  durch  die  wechselnden  Grade  HuBerlicher  Be- 

wegtheit innerhalb  einer  unveranderlichen  Tonstiirkc  zur  lebendigen 

Erscheinung  bringen  kann.  Orgelartig  sind  die  auf  und  ab  und 

durcheinander  fluthenden  GUnge  vielfach  sogar  bis  in  das  einzelnste 
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ihrer  Gestalt  hinein.  Der  Mangel  im  melodischen  und  rhythmischen 

Ausdrucksvermiigeu  ftihrt  bei  der  Orgel  naturgemiiB  zu  einem 

stfirkeren  Hervortreten  der  lediglich  harmonischen  Wirkungen. 

We'nn  Jobann  Christoph  Bach  and  andre  seiner  Zeit  durch  homo- 
phone Satze  wirken  wollen.  so  tritt.  wie  einfach  sie  auch  imraer  sei, 

in  der  Oberstimme  eine  Melodie  dennoch  stets  faBbar  hervor.  Bei 

.Sebastian  Bach  finden  sich  Partien.  die  wie  der  Anfang  der  Motette 

»Singet  dem  Herrn«  nur  ale  melodisch  gekrauselte  Harmonien- 

Fluthen  verstiindlich  werden.  Die  erstannliche  Ktthnheit  der  Stim- 

menftihrung  hat  in  dieser  Anschaaung  ihre  Begrllndung  and  einzige 

Berechtignng.  Die  groBen  mit  sicherster  Ix)gik  entwickelten  har- 

monischen Verhaltnisse  gewiihren  die  festen  Ausgangs-  und  End- 

Punkte.  zwischen  welchen  die  einzelnen  Stimmen  in  rttcksichtslosem 

Drange  sich  ausleben.  Iieibungen  and  ZusammenstoBe,  ja  gele- 

gentlich  selbst  iiberschreitungen  der  elementaren  Kegeln  der  Stimm- 

ftthrung  —  man  sehe  die  Octavenfortschreitungen  der  HuBersten 

Stimmen  in  Takt  26—27  der  Motette  »8inget  dem  Herrn«  —  werden 

nicht  gescheat ,  wenn  nur  die  harmonische  Folge  im  groBen  ver- 

stiindlich ist.  Man  soli  merken ,  daB  tiberall  Leben  und  Bewegung 

herrscht,  aber  von  der  deutlichen  Wahrnehmung,  wie  die  Bewegung 

aich  vollzieht.  hangt  die  Wirkung  der  Bachschen  Motetten  an  vielen 

Stellen  keineswegs  ab.    Stimmenverbindungen.  wie 

1.  Chor. 

2.  Chor. 

oder: 

*  *      0  •  A0 

mm 

25  Motette  -Singet  dem  Herrn«  T.  72. 
koiuin«  T.  150  ff. 

26  Motette  •Komm  Jesu, 
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hatte  Bach  sonst  nicht  gesehrieben.  Ebenso  bringt  er  klangliche 

Steigerungen  auf  orgelgemaBem  Wege  hervor.  Die  vieretimmigen 

Fugen,  Chorale  oder  Arien  am  Schlnsse  der  doppelchbngen  Motetten 

reprasentiren  glcichsam  das  voile  Werk.  Wenn  in  der  vom  ereten 

Chore  ausgeflthrten  Fuge  »Die  Kinder  Zion  sein  frohlich«  aus  nSinget 

dem  Herrn«  zur  Verstfirkung  der  Thema-Einsatze  allmahlig  mehr 

und  mehr  Stimmen  des  zweiten  Chors  zutreten,  so  ist  dies  einiger- 

mafien  dem  Yerfahren  zu  vergleichen,  ira  Fortgang  eines  Orgel- 

stttckes  ein  verstarkendes  Register  nach  dem  andern  zuzuziehen. 

DaB  es  in  jener  Zeit  wie  Uberall  so  auch  in  Leipzig  gewohnlich 

war  die  Motette  mit  der  Orgel  oder  sonst  einem  untersttitzenden  In- 

strumente  zu  begleiten,  ist  an  einer  andern  Stelle  berichtet  worden.27) 

Es  ist  die  Frage,  wie  Bach  sich  diesem  Gebrauche  gegenUber  ver- 
halten  hat.  Wenn  er  seine  Motette  ans  der  Kirchencantate  loslOste. 

ihren  Stil  in  erkennbarster  Weise  dem  Orgelstile  nachbildete  und 

kein  Bedenken  trug  den  Tenor  durch  den  Bass  Ubersteigen  zu  lassen, 

obgleich  der  Bass  als  continuirliche  Grundstimme  zu  denken  ist: 

wenn  sich  ChoralstUcke  der  Cantaten  wie  »Aus  tiefer  Noth  schrei  ich 

zu  dir«  und  »Ach  Gott  vom  Uimmel  sieh  darein«  mit  theilweise  sogar 

seibstandigem  Generalbass  unter  dem  Kamen  »Motetten«  verbreiten 

durften,  so  scheint  die  Antwort  auf  die  Frage  um  so  weniger  zwei- 

felhaft ,  als  sein  Schttler  Kirnberger  das  Mitgehen  der  Orgel  aus- 

drUcklich  bezeugt.  Wirklich  findet  sich  auch  zu  dem  Psalm  »Lobet 

den  Herrn  alle  Heiden«  eine  Orgelbegleitung  angegeben  und  fUr  die 

Motette  »Der  Geist  hilft  unsrer  Schwachheit  auf«  liegt.  sogar  eine  von 

Bach  selbst  geschriebene  bezifferte  Orgelstimme  vor.  Sie  kann 

natUrlich  nur  fur  den  kirchlichen  Gebrauch  des  Werkes  bestimmt 

gewesen  sein.  Die  Aufftihrung  bei  der  Beerdigungsfeierlichkeit 

fand  vor  dem  Trauerhause  statt;  hierzu  mOgen  die  ebenfalls  vor- 

handenen  andern  Instrumentalstimmen :  zwei  Violinen,  Bratsche, 

Violoncell  ftlr  den  ersten,  zwei  Oboen,  Taille,  Fagott  fUr  den  zweiten 

Chor,  verwendet  worden  sein,  wobei  es  unbestimmt  bleibt,  ob  diese 

neben  der  Orgel  auch  in  der  Kirche  mitgewirkt  haben ,  oder  nicht. 

Die  Orgelstimme  ist  sehr  interessant.  Einerseits  liefert  sie  den  vom 

Componisten  selbst  geflthrten  Beweis.  wie  bequem  sich  einer  doppel- 

27-  S.  S.  1 09  flf.  dieses  Bandes. 
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chorigen  Motette  Bachs  ein  Generalbass  anftlgen  lafit,  ohne  daB  der- 

selbe  irgendwie  selbstandig  wird :  die  Stimme  enthiilt  nur  ein  ein- 

ziges  Sechzehntel .  welches  nicht  zugleich  in  den  Singbassen  vor- 

handen  ist.  Andrerseits  macht  auch  die  Bezifferung,  welche  bei 

figurirten  Stellen  nur  den  Grundharmonien  unbekUmmert  selbst  um 

erhebliche  Reibungen  naehgeht,  deutlich,  von  welcher  Anschauung 

beherrscht  Bach  seine  Singstimmen  fuhrte.  Sieht  man  auf  das  Ver- 

haitniB  der  beiden  Singbiisse  zu  einanderT  so  erscheint  es  der  Weise 

seb  r  ahnlich,  wie  Bach  in  den  Cantatenchoren  dem  Singbasse  den 

Instrumentalbass  zugesellt.  Die  Basse  beider  Churc  an  Stellen  wo 

sie  znsammentreten  im  Einklange  oder  der  Octave  zu  fuhren,  war 

auch  vor  ihm  tlblich.  Wie  aber  bei  Bach  sich  manchmal  der  eine 

Bass  auf  kurze  Weile  von  dem  andern  trennt  um  irgend  eine  bedeu- 

tendere  Wendung  auszufUhren  und  dann  wieder  mit  ihm  zusammen- 

flieBt  s.  »Singet  dem  Herrn«  T.  122  ff.j,  wie  er  die  figurirten  Ton- 

reihen  desselben  in  vereinfachten  Gangen  mitmacht  ;s.  das  erstere 

der  obigen  Notenbeispiele,  ferner  »Ftirchtc  dich  nichta  T.  34,  »Komm 

Jesu,  komm«  T.  60),  wie  sogar  einmal  von  einem  der  Chore  der  Bass 

allein  eintritt,  nur  um  eine  vollstHndige  Harmonie  zu  erzielen  s. 

Rirehte  dich  nicht«  T.  57) ,  das  alios  zeigt  weder  £inheit  noch 

Zweiheit  in  der  Stimmftlhrung ;  es  ist  ein  freies  Schalten  mit  den 

disponibeln  Stimmen  nach  dem  augenblicklichen  BedUrfniB,  das  wir 

ebenso  in  der  Behandlung  des  Continuo  gegenttber  dem  Siugbasse  in 

den  CantatenchOren  bemerken.  Freilich  bildet  hier  der  Continuo 

dnrch  das  ganze  Stttck  die  absolut  grundlegende  Stimme,  wahrend 

in  den  doppelchorigen  Motetten  diese  Rolle  bald  dem  einen ,  bald 

dem  andern,  bald  auch  beiden  Bassen  zufUllt.  Aber  Bach  konnte 

auf  jene  Schreibart  doch  nur  gerathen ,  wenn  ihm  das  Bild  seiner 

begleiteten  CantatenchOre  vorechwebte.  Betrachtet  man  ferner  die 

in  den  Motetten  vorkommenden  Fugensatze,  so  sind  nicht  wenige 

derselben  derartig  angelegt,  daB  nicht  eine  Htimme  ganz  allein  mit 

dem  Thema  anhebt,  sondern  es  wird  durch  andre  Stimmen  zugleich 

die  stlltzende  Harmonie  hergestellt.  So  ist  es  in  dem  zweiten  Ab- 

schnitte  der  Motette  >Jesu  meine  Freude«  (»die  nicht  nach  dem 

Fleische  wandeln«)  :  gesungene  Harmonien  umgeben  den  Anfang  der 

Fuge,  aus  welchen  sich  dann  mehre  und  mehre  reale  Stimmen  her- 

ausheben.    In  der  Fuge  » sondern  der  Geist  selbst  vertritt  uns  aufs 
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beste«  aus  der  BegrabniBniotette  wird  das  vom  Sopran  des  ersten 

Chors  angcstiminte  Thema  dureh  alle  Ubrigen  Stimmen  desselben 

beglcitct.  Der  Fuge  -die  Kinder  Zion  sein  frtfhlich  tlber  ibrem 

KOnigc*  aus  «Singet  dem  Herrn«  stellt  sich  anfanglich  der  ganze 

zweite  Chor  in  harmonischen  Massen  gegenliber .  bis  er  nach  and 

nacb  in  den  unwiderstehlich  einherbrausenden  Tonstrom  hineiuge- 

zogen  nnd  endlich  ganz  von  demselben  fortgerissen  wird.  Die 

Fngensiitzc  der  Oantatcn  pflegt  aber  Bacb  ebenfalls  tiber  oder  in  den 

begleitenden  Harmonien  des  Generalbasses .  anch  wohl  andrer  In- 

strumente.  aufzubauen.  Es  mbge  der  Eingangschor  der  Cantate 

•Wer  sich  selbst  erhohct*'^)  verglichen  werden  und  man  wird  ein 
ungefahres  Gegenbild  der  zuletzt  angeftthrteu  Motertenfuge  haben. 

Man  erkennt.  wic  die  EigenthUmlichkeiten  von  Bachs  concertirender 

Musik  bis  in  die  Eiuzelheiten  hinein  sich  in  den  Motetten  wieder 
h'ndeu. 

Trotzdem  ist  die  Frage  Uber  die  Begleitung  der  Bachschen  Mo- 

tetten hiermit  noch  nicht  erledigt.  Zwar  wenn  in  Breitkopfs  ge- 

druckteni  VerzeichniB  von  1704  einige  dieser  Werke  unter  dem  Titel 

wMotetten  ohne  Instruments  aufgeflihrt  sind.  so  beweist  das  wenig. 

Denn  wie  aus  der  folgenden  Seite  des  Verzeichnisses  zu  ersehen  ist. 

wurdeu  unter  diesem  Titel  auch  Compositionen  mit  Begleitung  der 

Orgel  begriffen,  der  Plural  »Instrumente «  ist  demnach  in  seiner  ge- 

nauesten  Bedeutung  zu  nebmen.  Auch  daB  bei  den  Bachschen 

iSttlckeu  die  Orgel  nicht  ausdrucklich  erwahnt  wird,  darf  noch  nicht 

veranlassen.  ihre  Mitwirkung  in  Abrede  zu  stellen.  denn,  wie  frllber 

gezeigt  ist.  verstand  man  sie  sehr  hauhg  als  etwas  selbstverstand- 
liches  mit.  Es  handelt  sich  natttrlieh  nicht  darum .  daB  die&elbe 

nothwendige  harmonische  Erganzungen  zu  gewiihren  gehabt  habe. 

Die  Frage  ist  uttr .  ob  die  Beschaffenheit  des  Vocalstiles  nicht  eine 

solche  ist .  daB  er  allein  dureh  den  Zutritt  des  Orgelklanges  seine 

Berechtigung  erhalt.  Schwerer  wiegt  schon  der  Umstand.  daB  unter 

den  Originalstiramen  der  Motette  »Singet  dem  Herrn« ,  die  Ubrigens 

vollstiindig  erhalten  sind ,  eine  Orgelstimme  sich  nicht  findet.  Und 

gewichtiger  noch  ist  das  ZeugniB  Ernst  Ludwig  Gerbers .  der  1 767 

eine  doppelchOrige  Motette  in  Leipzig  horte  und  dabei  bemerkt.  daB 

2S  B.-O.  X.  Nr.  47. 
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die  Thomasschttler  diese  Bachschen  Conipositionen  »ohne  einige 

Begleitung  abzusingen  pflegtena.  Dieser  Ausdruck  kaiin  nicht  miB- 

verstanden  werden  and  deutet  zugleich  aaf  eine  scIiob  laager  herr- 

schende  Gewohaheit  hia.  Es  stehen  sich  also  i»  dieser  Angelegen- 

heit  eiaaader  widersprechende  Zeugnisse  gegenllber. 

Darch  Bachs  Kanstscbaffen  zieat  sich  die  Teadeaz ,  alles  was 

deu  Forniea  aa  Nebensachlichem  uad  Uberflttssigem  aahaftet  abzu- 

stoBen.  die  Ausdrucksmittel  aaf  das  uaerlaBlieh  aothweadige  zn 

bescbriiaken.  das  materielle  ia  moglichsteni  Grade  za  vergeistigea. 

Es  war  diese  Teadeaz .  welche  iha  veraalaBte  ia  dea  Vioiia-  uad 

Gamben-Sonaten  mit  obligatem  Clavier  die  Generalbass-Harmonien 

fast  ganzlich  auszumerzen,  Sonaten  und  Saiten  gar  fUr  Violiue  uad 

Violoacell  alleia  ohne  jegliche  Begleitaag  zu  schreibeu.  Seine 

Vorgaager  conipoairten  Motettea  lieber  mit  selbstandigeni  Coatiaao 

als  ohne  eiaen  solchen.  Von  ihra  selber  liegt  einstweileu  nur  ein 

einziges  Werk  vor.  bei  welchem  der  Contiauo  weaigsteas  theilweise 

zar  Vervollstaudigang  nothweadig  ist :  es  ist  der  Psalm  »Lobet  den 

Herrn  alle  Heiden«,  die  Motetteasatze.  welche  ursprttaglich  Caataten 

angehiiren,  kommen  hier  nicht  in  Betracht.  Im  ttbrigen  wird  alles 

zar  Zeichaung  des  Toabildes  erforderliche  von  den  Singstimmen 

allein  geleistet.  Es  ist  nun  wohl  denkbar,  daB  Bach  sich  von  jener 

spirituellen  Neigung  soweit  ftthren  lieB ,  seinen  Motetten  aaoh  die 

Beimischang  derjeaigea  Tonqualitat  uad  somit  diejenige  Klangfarbc 

zn  eatziehen.  ia  welcher  ihr  Stil  eigentlich  wurzelt.  Er  hUtte  damit 

aichts  anderes  gethan .  als  was  bei  den  Solosonaten  fur  Violine  und 

Violoncell  geschehen  ist.  deren  Stil  ebenfalls  weniger  im  Wesen 

dieser  Instrumente  als  in  dem  des  Claviers  und  der  Orgel  begrilndet 

runt.  Hierbei  muB  man  sich  nur  eines  gegenwHrtig  halten.  daB 

Bachs  Phantasie  dnrchaus  im  Orgelklange  lebte  und  er  beim  Htfren 

der  unbegleiteten  Motetten,  wie  der  Sonaten.  jedenfalls  zu  ihrer 

klanglichen  Ersclieinung  dasjenige  viel  lebendiger  hinzuempfand, 

was  ihnen  ursprttnglich  das  Leben  gegeben  hatte  und  abgetrennt 

von  ihnen  nur  noch  als  ein  feiner  Dunstkreis  um  sie  schwebt.  Mit 

Sicherheit  kilnnen  die  Motetten  ihre  Wirkung  allein  untcr  Orgelbe- 

gleitung  thun.  Ohne  diese  wird  die  richtige  Wttrdignng  derselben 

zunachst  von  der  Leichtigkeit.  mit  der  ihre  technischen  Schwierig- 

kciteu  Uberwunden  werden .  und  von  dem  Grade  abhangcn.  bis  zu 
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welehem  die  Singstimmen  den  rahigen  FluB  der  Orgelmusik  sich 

aneignen  kOnnen,  dann  aber  auch  da  von,  in  wie  weit  es  dem  Horer 

gelingt,  seine  Phantasie  mit  der  Orgelstimmung  ganz  zu  erfUHen 

und  aus  ihr  zu  erganzen,  was  den  Tonwerkzeugen  selbst  unerreich- 

bar  bleibt. 

Ubrigens  sind  Bachs  Motetten  die  einzigen  unter  seinen  Ge- 

sangscompositionen,  welche  zu  keiner  Zeit  vollig  aus  dem  Musik- 
leben  verechwunden  waren.  Die  Thomascantoren  nach  ihm  haben 

sie  stets  in  Ehren  gehalten  und  sie  singen  lassen,  wenn  auch  gewiB 

nicht  immer  mit  Vorliebe.  Rochlitz  erinnerte  sich  aus  seiner  Tho- 

manerpraxis  namentlich  an  die  Motetten  »Singet  dem  Herrn«,  »Der 

Geist  hilft  unsrer  Schwachheit  auf«  und  aSei  Lob  und  Preis  mit 

Ehren«,  freilich  mit  einigermafien  gemischten  Empfindungen,  denn 

die  Sehwierigkeit  dieser  Werke  hatte  dem  Knaben  manche  Pein  ver- 

ursacht. 29)  Als  Mozart  1789  nach  Leipzig  kam,  lieB  ihm  der  Cantor 

Doles  die  Motette  »Singet  dem  Herrn«  vorsingen ,  und  entzllckte  ihn 

damit  so  sehr,  daB  er  alles  dnrchstudirte ,  was  damals  die  Thomas- 

schule  noch  an  Bachschen  Motetten  besaB.  Dann  kam  eine  Zeit, 

wo  es  schien ,  als  wtirde  Bach  wieder  zu  allgemeinerer  SchUtzung 

gelangen,  das  Rad  des  Geschicks  hatte  die  Speiche  des  ehrwtlrdigen 

Vaters,  die  eine  Weile  weit  unten  gewesen,  wieder  hinauf,  ja  auf  den 

hOchsten  Punkt  gebracht.«M)  Es  war  die  Zeit,  welche  Forkels 

Schrift  Uber  Bach  hervorrief ;  sie  ging  allerdings  rasch  vorliber. 

Doch  daB  man  die  Motetten  auch  nachher  nicht  vergaB,  bezengtihre 

von  Schicht  1802  und  1803  besorgte  erste  VerOffentlichung  durch 

den  Stich.  AuBerhalb  Leipzigs  scheinen  sie  sich  wenigstens  in 

Sachsen  einigermaBen  verbreitet  zu  haben ,  was  nattlrlich  war,  da 

ein  guter  Theil  der  sachsischen  Cantorenstellen  von  frUheren  Alumnen 

der  Thomasschule  besetzt  gehalten  wurde.  In  Zittau  sang  Marschner 

als  Knabe  Bachs'che  Motetten  unter  Friedrich  Schneider  als  Chor- 

prSfectem,  und  in  einem  handschriftlichen  Choralbuch  des  sUchsi- 

scben  Dorfes  Nieder-Wiesa  vom  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts 

29;  Rochlitz,  FUr  Freunde  der  Tonkunst,  II  (Dritte  Aufl.},  S.  134  f.  —  Die 

Motette  »Wie  sich  ein  Vater  erbarmet* ,  welche  er  auCerdem  noch  nennt,  ist 

nichts  anderes,  als  der  iweite  Abschnitt  von  »Singet  dem  Herrn-.  Es  scheint, 

daD  man  dieses  umfangreiche  Werk  damals  nur  sttickweise  vorgetragen  hat. 

30i  Rochlitz,  a.  a.  0.  S.  130  f. 
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443  '  — findet  sich  gar  der  Text  der  Motette  Komm  Jesu,  komm«  mit  einer 

neu  erfundenen  Melodie  versehen  und  zum  Choral  umgewandelt. 3I) 

X. • 

Es  ist  eine  Uberreiche  Erate ,  welche  wahrend  der  Jahre  1 723 

— 1734  auf  dem  Felde  der  Kirchenmusik  von  dem  Genius  Bachs 

gezeitigt  wurde.  Sie  legt  das  beredteste  und  verlaBlichste  ZeugniB 

daftir  ab,  wie  ganz  sich  Bach  in  seinem  Elemente  ftthlte.  DaB  er 

gTade  in  den  reifsten  Mannesjahren  auf  den  Posten  des  Thomascan- 

tors  gelangte,  muB  man  demnach  nicht  weniger  als  eine  glUckliche 

FUgung  bezeichnen,  als  ihm  seine  Berufungen  nach  Weimar  und 

Cothen  flir  die  erste  freie  Entfaltung  und  beschauliche  Vertiefung 

seines  Wesens  auf  das  zweckm&Bigste  zu  statten  kamen.  Gegen- 

tiber  den  Ergebnissen  dieses  elfjahrigen  Leipziger  Wirkens  geht  die 

Bedeutung  der  Unzulanglichkeiten  und  Widerwartigkeiten,  welche 

sein  Amt  im  Gefolge  hatte,  von  selbst  auf  ihr  richtiges  bescheidenes 

MaB  zurllck.  Bach  schatzte  auch  wirklich  seine  Lage  als  eine  glin- 

stige  und  fUhlte  sich  wie  wir  gleich  sehen  werden  sogar  aufgelegt 

das  Lob  Leipzigs  zu  singen.  Der  Schritt  ins  Ungewisse,  den  er  in 

des  Hdchsten  Namen  gewagt  hatte ») ,  war,  ob  es  ihm  auch  zu  Zeiten 

anders  schien .  dennoch  geglllckt.  Fttr  die  Darstellung  seines  Le- 

bens  und  Schaffens  muB  es  geboten  erecheinen,  in  dieser  Periode 

Bachs  Thiitigkeit  flir  die  Kirchenmusik  als  die  alles  Ubrige  zurUck- 

drangende  Macht  in  ganzer  Breite  zur  'Geltung  zu  bringen,  nur  so 

kann  sich  Licht  und  Schatten  auf  der  Bahn  seiner  Entwicklung  rich- 

tig  vertheilen.  Deshalb  soil;  auf  die  zahlreichen  nebenher  entstan- 

denen  Instrumentalcompositionen  hier  nicht  eingegangen  werden. 

Ihre  Betrachtung  wird  am  Schlusse  des  Ganzen  die  passendere 

Stelle  finden ,  um  so  mehr  als  Bach  bis  zu  seinem  Ende  nicht  auf- 

horte,  grade  in  dieser  Beziehung  hochbedeutendes  zu  produciren. 

Anders  liegt  die  Sache  mit  den  Gelegenheitscompositionen  for  Ge- 

sang  und  Instrumente.  Die  groBere  Zahl  derselben  fallt  ebenfalls 

in  die  frUhere  Leipziger  Zeit;  sie  hangen  auBerdem  zum  Theil  mit 

31)  S.  Jakob  und  Richter,  Reformatorisches  Choralbuch. .  Berlin,  Stuben- 

rauch.    Zweiter  Theil,  Nr.  918. 

1)  S.  S.  35  dieses  Bandes. 
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<len  Kirchencompositionen  bo  eng  znsanimen.  daB  schon  deshalb  eine 

Beleuchtung  derselben  an  diesem  Orte  gefordert  wjire. 

Die  Gelcgenheitseompositionen,  welche  bestimmt  waren  ein 

einmaliges  wichtiges  EreiguiB  im  Leben  einer  einzelnen  Person  oder 

irgend  einer  offentliehen  Anstalt  feierlich  zu  begehen.  sind  gcistliche 

and  weltliche.  Zu  jenen  gchoren  demnach  auch  die  Trauungsmu- 

sikeu  »Dem  Gerecliten  rauB  das  Licht  immer  wieder  aufgehen«  and 

>  Herr  Gott ,  Beherrscher  aller  Dinge  - ,  die  Trauercantate  auf  den 

Herrn  von  Ponickau  »lch  lasse  dich  nicht«  [1727  ,  die  BegrabniB- 

Motette  fur  den  Rector  Ernest!  >Dcv  Geist  hilft  unsrer  Schwachheit 

auf.  (1729)  und  die  Stormthaler  Orgelweih-Cantate  (1723  .  wogegen 

die  jHhrlich  wiederkehrenden  Rathswahlmusiken  und  die  auf  be- 

sondere  kirchliche  Feste  geschriebenen  Compositionen .  welche  man 

in  gewissem  Sinne  ja  auch  Gelegenbeits-Cantaten  nennen  konnte, 

liier  nicht  mit  einbegrifTen  sein  sollen.  Von  den  angefUhrten  Werken 

ist  frlther  schon  die  Rede  gewesen .  ̂veil  sie  theils  auf  Rathswahl- 

Cantaten  zurllckzufllhren,  theils  zugleicb  in  ihrcm  ganzen  Umfangc 

znm  kirch lichen  Gebrauch  verwendet  worden  sind.  sj 

Wir  wissen.  daB  auch  ein  Theil  der  Marcus  -  Passion  nur  Uber- 

tragung  einer  Gelegenheitsmusik  ist.  -\  Die  Passion  als  solche  exi- 

stirt  nicht  mehr,  abcr  die  benutzte  Composition  hat  sich  vollstiindig 

erhalten  als  Trauennusik  auf  den  Tod  der  Konigin  -  ChurfUrstin 

Christiane  Eberhardine.  Schon  aus  diesem  Grunde  mllBte  sie  fur 

sich  gewllrdigt  werden.  Sie  verdient  solches  aber  auch  deshalb, 

weil  sie  ihren  eignen  kirchcnpolitisehen  Hintergrund  hat.  Christiane 

Eberhardine.  aus  dem  markgrHflichen  Hause  von  Brandcnburg- 

Bayreuth.  war  mit  Friedrich  August  seit  1693  vermahlt.  Als  ihr 

Gemahl  1697  sich  auf  den  polnischcn  KOnigsthron  gesetzt  und  den 

katholischen  Glauben  angenommen  hatte.  war  sie  der  cvangelischen 

Kirche  treu  geblieben.  Sie  trug  kein  Verlangen  nach  Ehreu,  die  sie 

um  den  Preis  ihrer  Religion  hatte  erkaufen  mttssen :  wenn  sie  sich 

auch  nicht  dauemd  weigern  konnte.  den  Titel  einer  Ki'migin  zu 
fUhrcn,  so  hat  ihr  FuB  doch  nie  das  polnische  Reich  betreten.  Schon 

vorher  ihrem  Gemahl  durch  (lessen  VcrhiUtniB  mit  der  Griifin  Ko- 

2,  S.  S.  29S,  299.  243  f..  4:<3.  194  ff.  dieses  Bandes. 

:«  S.  8.  334  f.  dieses  Bandes. 
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nigsmark  entfrenidet,  trennte  sie  sich  jetzt  vbllig  von  ihni  und  lebte 

still  zu  Pretzsch  bei  Wittenberg.  Es  blieb  ihr  nicht  erspart  aucb 

den  Thronfolger,  ihren  Sohn,  dessen  erste  Erziehung  sie  geleitet 

hatte,  1717  von  dem  Glaaben  seiner  Vater  abtrttnnig  werden  zu 

sehen.  Eine  wie  lebendige  Herzenssache  und  festgegrUndete  Uber- 

zeugung  aber  ibr  die  protestantische  Lehre  war,  das  bewies  sie  bei 

dieser  Gelegenheit  von  neuem  durcb  einen  Brief,  in  welchem  die 

bibelkundige  Frau  die  Irrthttmer  der  katholischen  Lehre  nachzn- 

weisen  sucht,  und  den  Sohn  »um  seiner  eignen  armeu  Seele  und  um 

seiner  annen  Mutter  willen,  die  er  sonst  mit  Herzeleid  in  die  Grube 

bringen  werde,  beschwbrt,  sich  wieder  zu  der  evangelischeu  Wahr- 

heit  zu  kehren«.  *)  Durch  den  Cbertritt  zum  Katholicismus  ver- 

loren  die  sachsischen  ChurfUrsten  die  fuhrende  Stellung,  welche  sie 

seit  der  Reformation  im  protestantischen  Deutschland  eingenommeu 

hatten,  und  die  nun  mehr  und  mehr  an  Preufien  Ubergiug.  Be- 

denklicher  war  fllr  den  Augenblick  die  in  die  Bevolkerung  hinein- 

getragene  religiose  Aufregung.  Zwar  gab  der  Fttrst  mehrfach  be- 

ruhigende  Versichemngen ,  dafi  sein  Religionswechsel  eine  rein 

persiinliche  Angelegenheit  sei  und  im  Lande  alles  beim  Alten  blei- 

ben  werde ,  er  bemUhte  sich  auch  nach  Kraften  diese  Versicherungen 

wahr  zu  machen.  Aber  das  sacbsische  Volk  war  zu  eifrig  prote- 

stautisch,  als  daB  es  nicht  argwbhnisch  jede  Bewegung  beobachtet 

hatte,  welche  das  Eindringen  des  Katholicismus  zu  begllnstigen 

oder  auch  nur  zu  gestatten  schien.  Auf  dem  Landtage  des  Jalircs 

1718  kam  es  zu  sehr  nachdrticklichen ,  ja  heftigen  Anklagen  und 

Forderungen  sei  tens  der  sachsischen  St&nde.5)  Glaubenseifrige 

protestantische  Prediger  thaten  das  ihrige,  die  Aufregung  und  den 

HaB  zu  schilren.  Die  im  Jahre  1702  erhobenen  Bedenken  des  Leip- 

ziger  Kaths  wegen  der  lateinischen  Bestandthcile  des  dortigen  Cultus. 

die  ihn  dem  kathoh'schen  allzu  ahnlich  machten fi) ,  erscheinen  unter 
diesen  Vorgangen  in  einem  besonderen  Lichte.  Ein  Jahr  vor  dem 

Tode  der  Konigin  hatte  der  religiose  Fanatismus  sogar  zu  Mord  und 

4  Der  Brief  ist  vollatiindig  mitgetheilt  bei  Fureter,  Friedrich  August  IL 

Potsdam,  Riegel.  1839.  ̂ .  245—249. 
5)  Gretschel,  Geschichte  Sachsens.  II,  8.  589  ff. 

6)  8.  8.  94  f.  dieses  Bandes. 
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Aufruhr  geftlhrt.  Der  Archidiaconns  an  der  Kreuzkirche  zu  Dres- 

den. M agister  Joachim  Hahn.  wurde  am  21.  Mai  1726  (lurch  einen 

vou  ihm  zum  Lutherthum  bekehrten  Katholiken .  der  nachher  Uber 

sein  Seelenheil  in  Unruhe  gerieth,  erstochen.  Die  That  rief  einen 

ungeheuren  Tumult  hervor.  welcher  das  nachdrtlcklichste  Auf- 

treten  der  bewaffneten  Macht  erforderte. r  In  diesen  Verhalt- 

nissen  war  es  natlirlich.  daB  die  sHchsische  Bevblkerung  mit  der 

Empfindung  besonderer  Ehrfnrcht  und  Liebe  auf  die  standhafte 

kOnigliche  Dulderin  blickte,  und  von  ihrem  pltftzlichen  Hinscheiden 

tief  schmerzlich  bewegt  wurde.  Die  angeordnete  allgemeine  Lan- 

destrauer  dauerte  vom  7.  Sept.  bis  zum  6.  Januar. 8;  Am  17.  Oc- 

tober ehrte  die  Stadt  Leipzig  die  edle  Verstorbeue  durch  eine  groB- 

artige  Offentliche  Trauerfeierlichkeit:  die  Stille,  mit  welcher  man 

sechs  Jah re  spate  r  die  Trauerzcit  fllr  das  Ableben  des  Kimigs  vor- 

tlbergehen  lieB,  erscheint  ihr  gegenUber  beredt  genug.  Als  im  Jahre 

1 697  nach  der  polnischen  Konigswahl  ein  Te  deum  in  den  sSchsischen 

Kirchen  angeordnet  worden  war.  hatten  die  Gemeinden  nach  dem- 

selben  mit  unzweideutiger  Demonstration  Luthersche  und  andre 

]>rotestantische  Kraftlieder  angestimmt. •)  Mit  einem  kirchlich  pro- 

testirenden  Accent  wurde  auch  jetzt  die  Trauerfeierlichkeit  fttr  die 

Ktinigin .  welche  ihrem  Glauben  treu  geblieben  war .  ausgeftlhrt. 

Das  von  Bach  componirte  Gedicht  umgeht  zwar  vorsichtig  alios 

andre,  woran  der  Kttnig  etwa  Anstofi  nehmen  konnte.  aber  die 

KOnigin.  »>das  Vorbild  groBer  Frauen«  als  die  »Glaubenspflegerin«  zu 

preisen,  laBt  es  sich  doch  nicht  nehmen. 

Ein  eigentlich  kirchliches  GeprSge  trug  die  Feier  nicht:  sie 

war  nach  Art  der  akademischen  Redeacte  eingerichtet  und  fand  in 

der  UniversitUtskirche  statt .  wie  sie  denn  ttberhaupt  auch  von  der 

Universit&t  ausging. 10  Bei  solchen  Gelegenheiten  pflegten  nicht 

Cantatentex^e  in  der  modernen  madrigalischen  Form,  sondern  latei- 

nische  Oden  componirt  zu  werden.  Zur  Geburtstagsfeier  des  Her- 

zogs  Friedrich  von  Gotha  hatte  auch  Bach  1 723  schon  eine  lateinische 

'i  Gretschel,  a.  a.  0.  S.  592  f.  —  Picander  besanfr  das  EreigniC  in  einem 
schwUUtig-wasaerigen  Gedicht  I.  Theil,  S.  212—231;. 

8}  S.  Anhang  A,  Nr.  23.  9  Gretschel,  a,  a.  0.  S.  475. 

10)  Was  behufs  dieser  Feier  gedmckt  wurde.  namlich  1)  die  lateinische 

Einladung  durch  den  Rector  der  Universitat .  2;  der  Text  der  Gottachedschen 
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Ode  gesetzt.1'}  Die"  allgemeine  Theilnahnie.  auf  welche  bei  der 
Trauerfeieriichkeit  gerechnet  werden  konnte ,  muBte  diesesmal  den 

Gebrauch  der  deutschen  Sprachepassenderscheinen  lassen.  Gottsched, 

welcher  seit  einigen  Jahren  an  der  Universit&t  Vorlesungen  hielt  und 

Senior  der  Deutschen  Gesellschaft  war.  verfaBte  die  Ode ;  man  kann 

derselben  zwar  nicht  groBen  Schwung  und  Gedankenreichthum, 

aber  doch  eine  wlirdige  Haltung  und  correcte  Sprache  nachrtlhmen. vi) 

In  der  Composition  zerfiel  sie  in  zwei  Theile.  von  denen  der  erste 

vor,  der  andre  nach  der  Trauerrede  gesungen  wurde.  Die  Rede  • 

hielt  Hans  Carl  von  Kirchbach,  »des  Kttniglichen  und  Churfllrstlichen 

Oberberggerichts  zu  Freyberg  Assessor*. 

Bach  vollendete  die  Composition  erst  am  15.  October,  also  nur 

zwei  Tage  vor  dem  Traueractus.  Da  doch  auch  die  Stimmen  aus- 

geschrieben  werden  muBten,  so  sieht  man  an  diesem  Falle .  mit  wie 

wenigen  Vorbereitungen  derartige  musikalische  Aufftthrungen  vor 

sich  gingen. 13)  Er  hat  dem  Werk  Cantatenform  gegeben.  indem  er 

die  Textstrophen  zu  Chftren ,  Recitativen  und  Arien  geschickt  zer- 

legte.  Es  scheint  dies  fllr  derartige  Zwecke  eine  Neuerung  gewesen 

zu  sein ,  da  ein  Berichterstatter  eigens  erwahnt ,  die  Ode  sei  »nach 

italianischer  Art  componirt  gewesen.  Die  italianische  Art  trat  auch 

in  der  Benutzung  des  Clavicembalo  hervor,  welches  Bach  selbst 

spielte.  und  womit  er.  wie  es  in  der  itali&nischen.  Oper  geschah.  die 

Recitative  und  Arien  begleitet  haben  wird :  die  Orgel  hat  dann  wohl 

Ode,  wie  er  in  der  Kirche  unter  die  Anwesenden  vertheilt  wurde,  3,  die  Lob- 

und  Trauer-Rede  gehalten  von  Hanna  Carl  von  Kirchbach,  4;  eine  Trauer-Ode 

von  M.  Samuel  Seidel  —  alles  das  findet  sich  in  einein  Bande  vereiuigt  auf  der 

ktinigl.  (Jffentlichen  Bibliothek  zu  Dresden  [Hist,  Saxon,  c.  232  .  —  Den  Verlauf 

der  Feier  beschreibt  Sicul,  Das  thranende  Leipzig.  1727. 

11/  S.  S.  38  dieses  Bandes. 

12  Sie  wurde  in  ausgefeilter  Gestalt  wieder  abgedruckt  in  »Oden  der 

Deutschen  Gesellschaft  in  Leipzig-.  Leipzig.  1728.  S.  79  ff. 

13j  Am  SchluG  der  autographen  Partitur  steht:  »Fuie  SDO.  ao  1727.  d. 

15.  Oct.  J  S  Bach.«  Auf  dem  Titel  hat  Bach  als  Tag  der  Aufflihrung  den 

18.  October  angegeben.  DaC  er  sich  hier  im  Datum  geirrt  hat,  ist  nach  Auf- 
findung  des  Originaldrucks  der  Ode,  welcher  den  17.  October  angiebt  ;s.  oben 

Amuerk.  10  ]  unzweifelhaft.  Hatte  die  Feier  aus  irgend  welchen  Griinden 

urn  einen  Tag  verschoben  werden  milssen,  so  wUrde  Sicul  in  seiner  ausfUhr- 
lichen  Beschreibung  dessen  jedenfalls  Erwiihnung  gethan  haben.  Dies  zur 

Berichtigung  und  Erganzung  des  Vorworts  von  B.-G.  XIII,  3. 
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nur  bei  den  Chbren  mitgewirkt.  Die  Mittefstellung,  welche  das 

Werk  zwischen  kirchlicher  und  weltlicher  Musik  einnahm .  indem 

es  sich  jeder  Bezugnahme  auf  Gott  und  jeder  Benutznng  des  Chorals 

enthalt,  dnrchweg  nur  eine  Menschenperebnlichkeit  feiert,  aber  doch 

im  Kirchenranm  zu  Gehiir  gebracht  wurde ,  erhalt  hierdurch  ihr 

musikalisches  Merkzeichen  •«] .  Die  veretorbene  KOnigin  hatte  Musik 

sehr  geliebt.  Der  anspachische  Capellmeister  Btimler  war  von 

J  723— 1725  in  ihrem  Dienste  gcwesen,  auch  beachied  sie  zur  8om- 

•  nierzeit  oftmals  Mitglieder  der  Dresdener  Capelle  zu  sich.  ,5j  Dies 

mag  den  Componisten  noch  besonders  angeregt  haben.  Die  Musik  der 

Trauerode  reiht  sich  dem  vorzttglichstcn  an,  was  Bach  gemaeht  hat. 

In  den  breitathmigen  Zugen  des  ersten  Chora,  welcher  durch  die  Vcr- 

wendung  von  Gamben  und  Lauten  eine  voile  aber  umflorte  Farbe  er- 

hUlt ,  spricht  sich  eine  dem  SchluBchore  der  Matthauspassion  ver- 

wandte  Empfindung  aus.  Nur  herrseht  im  Chor  der  Trauerode,  eben 

weil  er  ein  Eingangschor  ist,  noch  eine  stiirkere  schmerzliche  Erregt- 

heit.  Sie  redet  mit  geschiirften  Accenten  auch  aus  dem  zweiten  Reci- 

tativ,  welches  die  Instrumente  mit  Glockenklangen  begleiten :  die  hohe 

FlOte  beginnt,  dann  schlieBen  sich  naeh  der  Tiefe  zu  immer  mehr 

Instrumente  in  verschiedenartigen  Tontiguren  an,  zuletzt  auch  in 

langsamen  Pulsen  der  Bass ,  in  eigenthUmlich  schanrigen  Modula- 

tions fluthet  dieses  Klangmeer  weiter ,  bis  es  allgemach  verhallt. 

Das  bescheidenere  Vorbild  hierfilr  findet  sich  in  der  weimarischen 

Cantate  »Komm  du  stifie  Todesstunde«,  bei  Gelegenheit  deren  auch 

ttber  die  asthetische  Berechtigung  dieser  Malerei  gesprochen  ist11). 

Im  weiteren  Verlauf  der  Trauerode  wird  die  Empfindung  immer  ge- 

faBter,  die  Chore  nameutlich  werden  schlichter  und  nihigcr,  der 

letzte  ist  gar  ganz  einfach  liedhaft.  Was  hier  der  Dichter  prophezeit : 
* 

Doch  Kimigin  du  stirbest  nicht, 

Man  weiB,  was  man  an  dir  beseasen, 

Die  Nachwelt  wird  dich  nicht  vergessen, 

hat  sich,  obzwar  in  etwas  andrer  Weise,  als  dort  gemeint  ist,  erftlllt. 

Bachs  Kunst  ist  es,  die  dem  Bilde  der  frommen  Konigin  Unsterb- 

lichkeit  verliehen  hat.    Ich  glaube .  daB  ihr  das  Vorrecht,  in  dieser 

14  Sieul,  a.  a.  0.  8.  22  f.  —  Vergl.  Band  I,  S.  829. 

15  Hiller.  Lebensbeschreibnngen.  Leipzig,  17S4.  S.  56  und  197. 

16)  S.  Band  I.  9.  54.J  ff. 
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Verklarung  in  der  Geschichte  fortzuleben.  nicht  dadurch  verkiimmert 

werden  sollte .  daB  man  die  Trauerode  seit  sie  wieder  bekannt  ge- 

worden  ist  mit  einera  moderneii .  allgemein  religiosen  Texte  singt. 

Asthetisch  wiire  freilich  dagegeu  uiehts  einzuweuden  und  Bach  hat 

ja  selbst  sein  Werk  mit  anderem  Texte  flir  einen  kirchlichen  Zweck 

benutzt.  Der  scharfe  Tadel,  durch  welchen  eine  spatere  verstand- 

uiBlose  Zeit  wegen  cines  Hhnlichen  Verfahrens  mit  Handels  Trauer- 

hymne  auf  die  Konigin  Caroline  gerechtermaBen  gcrrorYen  worden 

ist,  wiirde  hier  nicht  augebracht  sein. ,7)  Handels  Musik  ist  in  ihrer 

ganzen  Herrlichkeit  and  Tiefe  nur  von  dem  zu  begreifeu,  der  sich 

bewuBt  bleibt,  daB  sie  der  frommen  Erinnerung  an  einen  geschie- 

deneu  edlen  Menschen  geweiht  ist.  An  Stelle  dieser  frei  mensch- 

lichen  Emptindung  steht  bei  Bach  auch  hier  die  enger  begranzte 

kirchliche ,  seine  Musik  redet  ja  immer  dieselbe  Sprache.  Aber  die 

glaubenstreue  Protestantin ,  welche  Bach  zu  einem  solchen  Meister- 

werk  begeisterte,  durfte  doch  auch  wohl  den  nachlebenden  Genera- 

tionen  einer  Stunde  der  Erinnerung  wiirdig  erscheinen.  — 

Eine  zweite,  noch  viel  umfangreichere ,  Trauermusik  verfaBte 

Bach  nur  ein  gutes  Jahr  spater  zu  Ehren  des  Fttrsten  Leopold  von 

Anhalt-COthen.  Mit  diesem  kunstverstandigen  Gonner  war  Bach, 

auch  nachdem  er  seinen  Hof  verlassen  hatte,  in  fortdauerndem 

Verkehr  gebliebeu.  Schon  der  ihm  erhaltene  Titel  eines  ftlrstlich 

cotheni8che*n  Capellmeisters  verpflichtete  ihn  zu  gewissen  Ehren- 

diensten.  So  componirte  er  denn  fUr  den  30.  November  1726,  den 

Geburtstag  der  Flirstin,  eine  Cantate;  ihrem  Erstgebornen.  dem 

Erbprinzen  Emanuel  Ludwig  geb.  12.  September  1726)  legte  er 

die  eben  im  Stich  erschienene  erste  Partita  seiner  »Clavierttbung« 

in  einem  eigenhandig  geschriebenen  Exemplare  in  die  Wiege, 

und  fUgte  demselben  ein  selbstverfaBtes  Widmungsgedicht  vor, 

das  sein  VerhaltniB  zu  dem  FUrstenhause  als  ein  fast  freundschaft- 

lich  gcmUthliche8  erscheinen  laBt.  Im  Mai  1727,  zur  Zeit  der 

Jubilate-Messe ,  war  der  Flirst  Leopold  in  Leipzig  und  horte  hier 

IT  G'hrysauder,  Hiindcl  II,  S.  445. — Traucrmusiken  auf  hervorragende 
Personlichkeiten  uiit  verjindertem  Text  als  Kirchencantaten  zu  benutzen  war 

unter  den  deutschen  Capellmeistern  und  Cantoren  jener  Zeit  allgemein  iiblich. 

Auch  Johann  Ernst  Bachs  Trauermusik  auf  den  Tod  des  weimarischen  Herzogs 

Ernst  August  Constantin  (1758)  erfuhr  dieses  Schicksal. 

Spitta,  J.  S.  Bach.  II.  29 
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die  Festmusik.  welche  Bach  am  1 2.  Mai  zu  Ehren  des  anwesenden 

Kimigs  auffUhrte. 17)  Es  scheint  da8  letzte  Mai  gewesen  zu  sein. 

daB  sie  einander  gesehen  haben.  Der  Tod  des  FUreten  erfolgte 

schnell  und  unvermuthet  am  19.  November  1728.  Die  Trauer- 

feicrlichkeit.  zu  welcher  Bach  seine  Composition  in  Cothen  selbst 

auffUhrte,  fand  erst  im  folgenden  Jahre  statt,  das  genauere  Datum 

wissen  wir  nicht.  Es  ist  neuerdings  sehr  wahrscheinlich  gemacht 

worden,  daB  dieses  einstweilen  verschollene  Tonwerk  groBtentheils 

aus  StUcken  der  eben  damals  componirten  Matthaus-Passion  zu- 

sammengesetzt  wurde.  Hier  lUge  demnach  ein  ahnliches  VerhaltniB 

vor.  wie  zwischen  der  Trauerode  von  1727  und  der  Marcus-Passion, 

nur  daB  diesesmal  das  kirchliche  Werk  jedenfallsdasaltere  war.1**)  — 

Ubergehend  zu  der  betrachtlich  groBeren  Anzahl  weltlicher 

Gelegenheits-Cantaten  habe  ich  zunachst  ein  Werk  nachtraglich  zu 

erwahnen,  welches  noch  in  die  COthener  Zeit  gehort.  aber  erst  ktirz- 

lich  wieder  zu  Tage  gekommen  ist.  ,9)  Da  Titel  und  Anfang  ver- 

loren  gegangen  sind,  laBt  sich  die  Bestimmung  nur  vermuthen.  So- 

viel  sieht  raan.klar.  daB  es  sich  darin  urn  eine  Verherrlichung  des 

gesammten  anhalt-cothenischen  Fttrstenhauses  handelt.  MOglich. 

daB  Bach  die  umfangreiche  Cantate,  welche  allem  Anscheine  nach 

vor  Ablauf  des  Jahres  1721  geschrieben  ist.  dem  verehrten  Hause 

zum  Jahreswechsel  widmete  und  auch  den  Text,  welcher  an  Gehalt 

18)  Sicul,  ANN AL IV  M  LIVSIEXSIVM  SECT  10  XXIX.  Leip- 

zig, 1728.  19,  Den  Nachweis  der  Ubertragung  verdauken  wir  W.  Rust;  s. 

B.-G.  XX2.  S.  X  f.  Hiernach  ist  das  von  mir  Band  I.  S.  766  gesagte  zu  be- 

richtigen.  Das  einzige  Bedenken,  welches  etwa  gegen  das  ErgebniG  der 

Rustschen  Untersuchung  vorgebracht  werden  kOnnte,  ware,  daC  Forkel.  wel- 

cher die  Trauerniusik  im  Autograph  besaC  und  auch  die  Matthauspassion 

kannte,  die  Cbereinstiinmung  nicht  beuierkt  haben  milCte.  Indessen  diirfte 

Forkels  KenutniG  der  Matthaus-Passion  immerhin  nur  eine  oberflachliche  ge- 

wesen sein,  s.  seine  Schrift  liber  Bach  S.  62.  —  Rust  fllhrt  a.  a.  0.  S.  XIV 

unter  den  vcrloren  gegangenen  Gelegenheitscompositionen  Bachs  noch  eine 

dritte  Trauer-Cantate  an  (»Mein  Gott,  nimm  die  gerechte  Seele«  mit  Berufung 

auf  Breitkopfs  VerzeichniG  von  Micbaelis  1761.  Die  Cantate  findet  sich  hier 

(S.  23  allerdings  angefilhrt,  aber  ohne  Nennung  des  Componisten. 

20)  Ich  entdeckte  es  iS76  in  der  Autographensanuulung  des  Herrn  W. 

Kraukling  zu  Dresden ,  welcher  die  Freundlichkeit  hatte,  mir  es  auf  langere 

Zeit  zur  Benutzung  zu  Uberlassen.    S.  Anhang  A,  Nr.  51. 

• 
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and  Form  viel  zu  wttnschen  Ubrig  laBt.  selbst  verfaBt  hat.  Die 

Worte  des  letzten  Recitative: 

Ja  sei  durch  mich  dero  theursten  Leopold 
Zu  vieler  tausend  Wohl  und  Lust. 

Die  unter  seiner  Gnade  wohnen, 

Bis  in  ein  graues  Alter  hold. 

Erquicko  seine  Gotterbrust. 

LaB  den  Durehlauehtigsten  Personen, 

Die  du  zu  deinein  Ruhm  ersehn, 

Auf  die  bisher  dein  Gnadenlicht  geschienen, 

Nur  im  vollkomnen  Wohlergehn 

Die  schiinste  Zeit  noch  viele  Jahre  dienen. 

Erneure  Herr  bei  jeder  JahreBzeit 
An  ihnen  deine  Gilt  und  Treu. 

drllcken  die  Bestimmung  der  Cantate  am  deutlichsten  au8.  Die 

feine  und  gedankenreiche  Composition,  in  welcher  ein  Duett 

zwischen  Alt  und  Tenor  !Es  dur  (fc)  durch  besondere  Schbnheit  hervor- 

ragt,  ist  durchweg  ftir  Sologesang  bestiramt,  selbst  der  vierstimmige 

SchluBgesang  nur  fttr  einfache  Besetzung  berechnet.  Hierin  kommt 

die  Cantate  also  mit  der  Geburtstags-  Serenade  » Durchlauchtger 

Leopold-  tiberein21)  und  beweist  abermals,  daB  Bach  in  Cttthen 

einen  brauchbaren  Chor  nicht  zur  VerfUgung  hatte.  Wie  jene  zu 

einer  Pfingst-Cantate ,  so  hat  er  diese  spater  in  Leipzig  zu  einer 

Musik  auf  den  dritten  Ostertag  («Ein  Herz,  das  seinen  Jesum  lebend 

weiB<«}  umgestaltet.  ohne  jedoch  alle  Stttcke  derselben  zu  benutzen.22; 

Ich  muB  hier  nochmals  darauf  hinweisen ,  daB  auch  die  oben  er- 

wHhnte  Cantate  ■  Steigt  freudig  in  die  Luft« .  welche  Bach  filr  den 

ersten  in  CiJthen  gefeierten  Geburtstag  der  zweiten  Gemahlin  Fllrst 

Leopolds  componirte .  spater  zu  andern  Zwecken  mehrfach  ilberar- 

beitet  ist.  »)  Die  erste  Uberarbeitung  diente  der  Geburtsfeier  eines 

Lehrers,  vielleicht  Gesners;24)  die  zweite  machte  das  Werk  zu  einer 

21)  S.  Band  I,  S.  616  f.  22]  Die  autograplie  Partitur  dieaer  Ostor- 
cantate  ist  auf  der  kfJniglichcn  Bibliothek  zu  Berlin. 

23;  Bei  Picander  I,  S.  14  heiGt  es  ausdrUcklich  :  »Bey  der  ersten  Geburths- 

Feyer  der  Durehlauehtigsten  Ftlrstin  zu  Auhalt-Cothen.  1726.«  Da  nun  der 
Geburtstag  am  30.  November  war,  die  Vermiihlung  aber  schon  am  2.  Juni  172.) 

statt  fand,  so  folgt  daraus  wohl,  daB  am  30.  Nov.  1725  die  Filrstin  nicht  in 

COthen  weilte.  —  Vrgl.  Band  I,  S.  765. 

24}  8.  S.  93  dieses  Bandes.  —  Angezeigt  in  Breitkopfs  VerzeichniB  von 

Michaelis  1761,  S.  33  unter  "Promotions-  und  Ehrentags-Cantaten*. 

29* 
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Kirchcncantate  auf  den  ersten  Adventsonntag25  .  In  Leipzig  lebte 

ein  Kechtsgelehrter.  Johann  Florens  Rivinus  'geb.  2b.  Juli  16SP, 

der  am  9  Juni  1723  zum  Professor  ordinarius  der  UniversitUt  be- 

Mrdert  war.  Er  muB  sich  schon  damals  ciner  besondern  Beliebtheit 

erfreut  haben,  denn  am  Abend  dieses  Tages  braehten  ihm  die  Stu- 

denten  cine  solenne  Serenade. i")  Mindestens  zehn  Jahre  spate r 

warteten  ihm  die  Studenten  gelegentlieli  seines  Geburtstages  wieder 

rait  eincr  Mnsik  auf :  hierzu  erlitt  die  cbthenische  Cantate  ihre  dritte 

Uberarbeitung  und  wurde  in  ihrem  ursprUnglich  weltlichen  Charakter 

wieder  hergestellt.  wj  Bach  scheint  demnacli  das  zwar  angenehmc 

aber  nicht  grade  bedeutende  Werk  besonders  lieb  gehabt  zu  haben, 

vielleicht  weil  sich  frenndlichc  Erinnerungeu  darau  knUpften.  — 

Die  weltlichen  Gelegenheite-Cantaten  Bachs  gehtiren  fast  alle 

in  das  Gebiet  der  dramatischen  Kammermusik  Es  liegt  ihnen  also 

eine  Handlnng  zu  Grunde.  die  sich  zwischen  einer  Anzahl  von 

selbstredend  auftretenden  Personlichkeiten  entwickelt.  oder  doch 

cine  Situation,  welche  sich  durch  die  Keden  verschicdener  Person- 

lichkeiten exponirt.  Wfthrend  im  allgemeinen  die  gesungene  Kam- 

rnennusik  in  der  Mitte  zwischen  kirchlicher  und  theatralischer  Ton- 

kunst  stehen  soli,  neigt  sich  diesc  Art  derselben  stUrker  der  Oper  zu. 

Naturlieh  hatten  solche  Stttcke  eine  viel  geringere  Ausdehnung  und 

glichen  mehr  nur  dem  letzten  Aufzug  einer  Oper.  Die  Stofle  und 

Personlichkeiten  wurden  ebenfalls  gern  der  antiken  Mythologie  ent- 

nommen,  wenngleich  meist  nur  allegorisch  ausgebeutet.  Dramatische 

und  Situations  -  Cbarakteristik  wurden  in  demselben  MaBe  wie  bei 

einem  BUhuenwerke  verlangt:  cs  fehlten  nur  Costumirung.  Action 

25  S.  S.  301  dieses  BaudeB. 

2H.i  Vogel,  Continuation  Derer  Leipzigischen  Jahrbticher  von  Anno  1714 

bis  1728.  Manuscript  auf  der  Leipzigcr  Stadtbibliothek.  Fol.  32b.  Hier  ist 
auch  der  Text  der  bei  dieser  Gelegenheit  musicirten  Cantate  mitgetheilt,  der 

Compouist  derselben  aber  nicht  genanut.  Winterfeld,  Ev.  K.  Ill,  262  ver- 

inuthet  Bach  als  solchen,  doch  hat  die  Vermuthung  bisher  keinerlei  Bestiiti- 

gung  crfahren.  27)  Textanfang:  »Die  Freude  reget  sich,  erhebt  die  mun- 
tern  T<me«.  Originalstimmen  auf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin.  Die 

Stiiumen  sind  nicht  mehr  vollstiindig,  der  Verlust  laGt  sich  aber  unter  so  be- 

wandten  Umsranden  verschmcrzon.  B.-G.  XII1,  S.  V,  Anmerk.  ist  hiernach 

zu  berichtigen.  —  Ubrigens  war  Bach  auch  personlieh  mit  Rivinus  befreundet. 
den  er  1  T.\:>  fiir  seinen  Sohn  Johann  Christian  zu  Pathen  bat. 
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und  Scene.  Unci  selbst  letztere  nicht  ganz.  Daraus  da8  man  diese 

Corapositionen  noch  zur  Kaimnermusik  reehnete ,  folgte  nicht .  daB 

man  sie  auch  immer  nur  im  Musikzimmer  auffllhrte.  Es  bezeichnet 

einen  wesentlichen  Untersehied  zwischen  der  MusikUbung  unserer 

und  jener  Zeit,  daB  hinsichtlich  der  Auffuhrungsorte  eine  viel 

gruBere  Freiheit  und  Mannigfaltigkeit  bestand.  Durch  viel  zahl- 

reichere  Faden  hing  damals  die  Musik  mit  dem  gesellschaftlichen 

Leben  zusammen.  Wahrend  jetzt  fast  alle  auBerhalb  des  Hauses 

gellbte  Musik,  soweit  sie  nicht  kirchliche  und  theatralische  ist,  sich 

im  Concertsaal  zusammendrangt  und  zum  Anhoren  derselben  sich 

das  Publicum  wie  zu  einem  besondern  Geschaft  versammelt,  wahlte 

man  sich  damals  auch  die  StraBe,  den  Garten,  den  Lustwald,  selbst 

den  See  oder  FlnB,  jenachdem  das  aufzuftlhrende  Tonstttck  einer 

Huldigung,  einer  Hochzeit,  einem  Geburtstage,  einem  Jagdvergntlgen 

oder  irgend  einer  andern  Lustbarkeit  gait.  Handelte  es  sich  nun 

um  ein  dramatisches  Gesangswerk,  so  wurde  der  Ort  der  AuffUhrung 

gleichsam  als  Scene  gedacht  und  die  Beschaffenheit  der  Handlung 

muBte  ihm  angemessen  sein.  Nur  ausnahmBweise  kam  es  vor,  daB 

bei  solchen  Musiken  im  Costum  agirt  wurde.  Zur  richtigen  Beur- 

theilung  des  Charakters  und  der  Wirkung  auch  der  Bachschen  dra- 

matischen  Cantaten  ist  es  nothwendig,  diese  Art  der  AuffUhrung 

stets  zu  bertlcksichtigen.  Sie  brachte  die  flir  uns  befremdliche 

Verwendung  nicht  nur  des  volleu  Chors  sondern  selbst  des  recitativ- 

und  arienmaBigen  Sologesanges  mit  Instrumenten  und  Clavier  im 

Freien  mit  sich.  Die  tibliche  schwache,  oft  nur  einfache  Besetzung 

der  Singstimmen  und  Instramente  konnte  natUrlich  jenen  weittra- 

genden  Vollklang  nicht  erzielen .  der  flir  einen  unbegranzten  Raum 

unter  freiem  Himmel  angemessen  erscheint;  man  richtete  sich  ge- 

wi8sermaBen  auch  in  Gottes  Natur  hauslich  ein.  Dennoch  war  der 

gewiegte  Componist  immer  bedacht,  die  klangliche  Erscheinung 

seines  Werkes  nach  dem  Orte  der  AuffUhrung  zu  berechnen,  und 

gewisse  Auffalligkeiten  der  betreifenden  Bachschen  Cantaten  lassen 

sich  zuverlassig  auf  diese  KUcksicht  zurllckftihren. 2s 

28)  Scheibe  Critischer  Musikus  S.  540  ff.)  friebt  sogar  bestiminte  Kegelu 

iiber  die  verschiedene  Einrichtung  derartigcr  Musiken,  jenachdem  sie  auf  dem 

VVasser  oder  Lande,  im  Zimmer  oder  Walde,  in  einer  Gartenlaube  oder  auf 

einem  mit  Biiuraen  umschlossenen  Platae  anfgeflihrt  werden  sollen. 
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Abgesehen  hiervon  unterlagen  die  dramatischen  Cantaten  scbon 

deshalb  weil  sie  zur  Gattung  der  Kammermusik  gehflrten  der  An- 

wendung  gewisser  Stilregeln.  Ihrer  Mittelstellung  gemaB  sollten 

sie  die  Gediegenheit  des  kirchlichen  und  die  leichte  Gefalligkeit  des 

thcatralischen  Stiles  in  sich  vereinigen.  Sie  zeigen  una  den  niusi- 

kalischen  Grand  und  Bodeu ,  uber  welchem  das  Handelsche  Orato- 

ri urn  sich  erhob :  der  Zusammenbang  desselben  mit  der  dramatischen 

Kammer-Cantate  verrath  sich  auch  auBerlich  dadurch ,  daB  Handel 

sein  Oratorium  Acis  und  Galatea  noch  auf  einer  wenngleich  kllnst- 

lichen.  so  doch  passend  ausgeschmUckten  Scene  zur  AuffUhrang 

brachte.  2!,j  Aber  freilich :  Handel  verktfrperte  den  Vollgehalt  der 

antiken  Mvthen  zu  Kunstwerken ,  die  fur  den  weitesten  Kreis  der 

Gebildeten  bestimmt  waren ;  bei  Bach  bildet  eine  Allegorie  das  poe- 

tische  Grundmotiv.  und  der  Zweck  des  Werks  war  einer  einzelnen 

Person  zu  huldigen  und  eine  geschlossene  kleine  Gesellschaft  zu 

ergotzen.  Wahrend  Handel  hier  auf  seinem  eigensten  Gebiete 

herrschte,  konnte  Bach  solchen  Aufgaben  gegenliber  sich  kaum  an- 

ders.  denn  als  dienstschuldiger  Musikant  vorkoinmen.  Er  hatte 

nicht  der  Uberragende  Kunstler  sein  mllssen ,  der  er  war,  wenn  er 

sich  in  der  Composition  von  dramatischen  Cantaten  hatte  befriedigt 

fUhlen  konnen.  Denn  was  es  Hiindel  in  England  ermtfglichte,  diese 

und  ahnliche  Musiken  zu  einer  Kunstgattung  ersten  Ranges  zu  er- 

hiihen :  das  tiifentliche  Concertwcsen,  das  fehlte  in  Deutschland. 

Der  einzige  Platz,  von  dem  aus  ein  Mann  mit  Bachs  umfassender 

Kunstbegabung  auf  sein  deutsches  Volk  wirken  konnte ,  war  das 

Kirchenchor.  Diese  seine  eigentliche  Bestimmung  erftillte  ihn  denn 

auch,  ihm  selbst  bewuBt  oder  unbewuBt,  bei  a  Hem  was  er  angriff. 

Das  meiste  aus  den  weltlichen  Cantaten  hat  er  hernach  ohne  durch- 

greifende  Umarbeitung  fUr  Kirchenmusiken  verbraucht,  wo  es  sich 

denn  vollstandig  an  seinem  Platze  zeigt.  Darans  folgt,  daB  es  in 

der  Originalgestalt  nicht  ganz  zweckentsprechend  gewesen  sein 

kann.  Wirklich  neigen  sich  Bachs  Kammercantaten  aus  der  ihnen 

zukommenden  Mittelstellung  merklich  naclr  Seite  des  Kirchenstiles 

hiullber.  Die  fttr  die  dramatischen  unter  ihnen  erforderte  Personal- 

nnd  Situations-Charakteristik  zeigt  in  ihrer  groBen  Scharfe  und 

29  Chry sander,  HUndel  II.  S.  26«i. 
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Gegensatziichkeit  den  mit  reifer  Uberlegung  schaffenden  Kttnstler, 

beweist  aber  doch  nichts  als  dessen  mannigfaltige  Erfindungskraft 

innerhalb  seines  eigensten  Gebietes.  Sie  entspricht  nur  einer  For- 

derung  des  dramatischen  Stils  im  allgemeineu ;  fUr  die  betreffende 

Gattung  aber  ist  sie  viel  zu  gewichtig,  zieht  die  leicbt  spielenden 

Empfindungen  ins  Schwer-Patbetiscbe  und  das  Komiscbe  ins  Gro- 

teske.  So  charaktervoll  manche  Gestalten  erscheinen,  wenn  man 

sie  miter  einander  vergleicht,  so  beweisen  sie  docb  keinesweges 

schon,  daB  Bachs  Talent  aucb  fur  die  Oper  geeignet  gewesen  ware ; 

es  ist  vielmehr  unzweifelhaft,  daB  ihm  dafUr  ein  HaupterforderniB 

fehlte :  die  durch  das  Wesen  der  Gattung  bedingte  Grundempfindung. 

Deshalbist  es  unrabglich,  Bachs  Kammercantaten  als  allgemein- 

gultige  Muster  hinzustellen.  Sie  sind  Werke  voll  Gehalt  und  Reiz, 

aber  nur  fur  denjenigen,  der  Bachs  persbnlichen  Standpunkt  sich 

aneignet.  Dies  gilt  ftir  die*nachfolgende  Betrachtung  der  einzelnen 
Werke  allemal  als  Voraussetzung. 

Wir  sahen  frtther,  wie  Bach,  von  Anfang  an  bestrebt  sein  muBte, 

sich  in  der  Gunst  der  Leipziger  Studentenschaft  festzusetzen.30) 

Ofrenbar  hangt  es  hiermit  zusammen,  wenn  wir  ihn  gleich  in  den 

ersten  Jahren,  bevor  er  noch  zur  Leitung  des  Teleraannschen  Musik- 

vereins  gelangt  war,  mehrfach  beschaftigt  finden,  studentischen 

Unternehmungen  durch  seine  Kunst  zu  helfen.  Zu  den  beliebten 

Lehrcrn  der  Universitat  gehorte  der  Doctor  der  Philosophic  August 

Friedrich  Muller,  der  am  3.  August  seinen  Namenstag  beging.  3>) 

Seine  SchUler  wollten  im  Jahre  1725  ihm  hierzu  eine  Huldigung 

darbringen ,  der  immer  bereite  Picander  verfertigte  den  Text ,  wel- 

chen  Bach  componirte. 32)  Es  war  eine  dramatische  Cantate,  ihr 

lnhalt  zeigt  an,  daB  sie  im  Freien  aufgefUhrt  worden  ist ,  und  die 

starke  musikalische  Besctzung  bestatigt  dies.    Den  dramatischen 

30  S.  S.  -<7  f.  dieses  Bandes. 

31)  MUller  war  1684  geboren  und  starb  1761.  Am  19,  October  1731  wurde 

er  auCerordentlicher  Professor.  Ober  seine  wisseuschaftlicben  Arbeiten  berich- 

teu  die  -Leipziger  Neuen  Zeitungen  von  gelehrten  Sachen*  III,  224.  519.  VI, 

654.  672.  XVII,  760.  XX,  103.  In  Ch.  E.  Hoffmanns  -Geographischem  Schau- 

Platz  AHer  vier  Thcile  der  Welt«.  Anderer  Theil.  befiudet  sich  sein  Kupfer- 

stich  —  der  Zopf-Professor  jener  Zeit,  wie  er  sein  muB. 

32  Picanders  Gcdichte  I,  8.  14(i  ff.  —  B  -G  XI2.  139  ff. 
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Apparat  lieferte  die  antike  Mythologie.  Pallas  will  zu  Ehren  des 

gelehrten  Mannes  rait  den  Musen  cin  Feat  auf  dem  Helicon  feiern. 

Es  wird  nur  beflirchtet,  daB  schlechtes  Herbstwetter  eintreten  kihinte 

(cine  Befiirchtung,  die  am  Anfang  de8  August-Monats  etwas  verl'rUht 

erscheint  ;  die  grimmigen  Winde  rumoren  schon  in  ihrem  Geftlng- 

niB  and  der  Beherrscher  Aeolus  verspricht  ihnen  baldige  Freilassung. 

lHBt  sich  dann  aber,  nachdem  Zephyrus,  der  Gott  der  lauen  Sommer- 

Hlfte,  und  Pomona,  die  Beschtltzerin  des  Obstbaus,  vergeblich  ge- 

beten  haben ,  auf  Vorstellungen  der  Pallas  herbei,  die  augenehme 

Kuhe  der  Jahreszeit  einstweilen  noch  nicht  zn  sttfren.  Den  Chor 

der  Winde  und  das  Recitativ  des  Aeolus,  womit  die  Cantate  beginnt. 

bat  Picander  nach  einer  bekannten  Schilderung  Vergils  (Aeneis  I. 

50  IF.)  gearbeitct.  Die  Winde  befinden  sich  in  einem  BergverlieB, 

wo  sie  sich  mit  einander  balgen  und  ihre  ungez&hmte  Wuth  an 

festem  SchloB  und  Kiegel  brechen.  M)  'Aeolus  selbst  freut  sich  da- 
rauf,  wenn  sie  bald  losgelassen  sein  werden. 

weun  alles  durcheinander  geht, 
wenn  selbst  der  Fcls  iiicht  sicher  steht. 

und  wenn  die  Dacher  kracheu. 

Bach  hat  sich  durch  diese  Vorstellungen  zu  Tonbildern  von  scltener 

GroBartigkeit  anregen  lassen.  Auch  fllr  das  weitere  hat  Picander 

dem  Componisten  gut  vorgearbeitet,  schone  musikalische  Contraste 

ermoglicht,  und  selbst  zur  genaueren  Charakterisirung  treffende 

Zllge  angebracht.  Die  Arie  des  Zephyrus  mit  ihrem  leisen  GeflUster 

und  zarten  Farbenreiz  gehort  zu  Bachs  lieblichsten  NaturgemUlden. 

und  Aeolus  ist  von  ihm  zu  einem  recht  wilden,  ungalanten  Tolpel 

ausgebildet.  Sein  Gebahren  eignetsich  freilich  raehr  fUr  eine  blutige 

Tragiidie,  als  fur  ein  heiteres  Garteufest,  und  wenn  nun  der  einzige 

Name  »MUller«  ihn  vcranlaBt,  die  unbandigen  Winde  in  ihrer  Hohle 

zu  beschwichtigen.34!  so  schlagt  die  Wirkung  unbeabsichtigt  ins 

33)  *Hic  caslo  rex  Aeolus  antro 

Lttctantis  ventos  tempestatrsquc  sonoras 

Jmperio  premit  ac  viticlis  et  careers  frenat. 

IUi  indignantes  magno  cum  murmure  mnnti* 

Circum  claustrafretnunt.- 

34J  -celsa  tedet  Aeolus  arc* 

Sceptra  tenens  mollitqus  anirnos  et  temperat  iras.a 
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Komische  urn. :t5)  Neun  Jahre  spiiter  brachte  Bach  bei  einer  weit 

feierlicheren  Gelegenheit  sein  Werk  nochmals  zur  AuffUhrung.  Am 

17.  Januar  1734  wurde  Friedrich  August  II  als  August  III  in  Kra- 

kau  zura  polnischen  KOnige  gekrttnt.  Dem  Festacte  der  Leipzigcr 

Universitiit.  weicher  am  19.  Februar  begangen  wurde,  muBte  dieses- 

mal  GOrner  mit  einer  lateinischen  Ode  dienen.38)  Bach  hatte  schon 

im  Januar,  als  das  Bevorstehen  der  Kronung  in  Leipzig  bekannt 

wurde.  eine  Feier  im  Musikverein  vorbereitet ,  die  denn  auch  sofort 

nach  Eingang  der  Nachricht ,  daB  die  Krthiung  vollzogen  sei .  vor 

sich  gegangen  sein  muB.  Die  ntfthige  Umdichtung  des  Textes  war 

von  ihm  selbst  besorgt  worden.  Aeolus  war  in  die  Tapferkeit  ver- 

wandelt,  die  im  ersten  Recitativ  nun  nicht  mehr  das  Kasen  der 

Winde  schildert,  sondern  die  Thaten.  welche  von  ihr  selbst  bei  Be- 

kilmpfung  und  Vertreibung  des  Gegenkiinigs  Stanislaus  und  seiner 

Partei  vollbraclit  sind.  Zephyrus  muBte  die  Maske  der  Gerechtig- 

ke it.  Pomona  die  der  Gnade  vornehmen ,  nur  Pallas  blieb  und  bittet 

den  Konig  um  Schutz  flir  die  Musen.  Mit  »August«  wurde  jetzt 

nicht  der  Professor  Muller  sondern  der  Konig  von  Polen  angeredet. 

Die  Musik  verlor  hierdurch  nattirlich  alles  dramatisch  charakteri- 

sirende.  aber  es  ist  auch  klar.  daB  Bach  hierhinein  den  Schwerpunkt 

des  Werkes  nicht  gelegt  wissen  wollte :  sonst  ware  die  Umdichtung 

eine  Verunstaltung  gewesen,  die  zu  begehen  er  um  so  weniger 

Grund  hatte,  als  ihn  keinerlei  Auftrag  zur  Veranstaltung  seiner 

Feier  niithigte.37^ 

35;  E.  0.  Lindner,  Zur  Tonkunst,  S.  129  meint,  die  Arie  »VVie  will  ich 

lustig  lachen«  habe  eiuen  wilden  Humor,  gegcn  den  der  gepriesene  Polypbem 
Hiiudel8  fast  auf  das  Niveau  des  gewtfhnlichen  italiiinischen  HurTo  zurilcksinke. 

Ich  verstebe  nicht,  wie  man  derart  das  Ganze  liber  dem  Einzelncn  vcrgessen 

kann.  Die  Griifie  des  untibertroffenen  HUndelschen  Pastorals  beruht  in  der 

vollkommenon  Harmonie  zwischen  Gogenstand  und  musikalischer  AusfUhrung. 

Bach  hat  starkero  Mittel  aufgeboten,  aber  Garten-Pavillous  schmllckt  man 
nicht  init  Kirchthlirmen. 

36  Mittag,  Leben  und  Thaten  Friedrich  Augusti  III-  Leipzig.  1737.  8. 
333  f.  Anmerk. 

37;  Dor  Origiualdruck  des  Textes  befindet  sich  auf  der  kbniglichen  (iffent- 
lichen  Bibliothek  zu  Dresden,  Hist.  Pblon.  t>72,  17.  DaG  Bach  der  Dichter  ist. 

geht  aus  der  Fassung  des  Titels  klar  hervor.  Den  Dichter  namhaft  zu  machen. 

versiiumte  man  bei  solchen  Gelegenheiten  nicht,  viel  eher  den  Compohisten. 
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Eine  andere  Gelegenheit  sich  den  Studenten  dienlich  zu  er- 

weisen  fand  Bach  im  Jahrc  1726.  Gottlieb  Kortte,  ein  im  Jahre 

1698  zu  Beescow  in  der  Lausitz  geborener  Gelehrte,  der  zuerst  in 

Leipzig  Theologie  und  Philologie,  hernach  aueb  in  Frankfurt  an  der 

Oder  Rechtswissenschaft  studirt  hatte,  proinovirte  am  11.  Dec.  17*26 

in  Leipzig  zum  auBerordentlichen  Professor  der  Recbte.  Seine  schon 

in  jeneu  Jahren  envorbenen  umfasaenden  Kenntnisse  wie  auch  seine 

Personlichkeit  lieBen  ihn  bereits  jetzt  als  eine  Zierde  der  Universit&t 

erscbeiuen.  In  der  kurzen  ihm  noch  beschiedenen  Lebenszeit  bat 

er  sich  offenbar  als  eine  solche  bew&hrt  und  sein  fruher  Tod  —  er 

starb  am  7.  April  1731  —  »\vurde  von  der  studirenden  Jugend.  bei 

welcher  er  in  groBem  Applansu  gestanden.  und  alien,  welchen  seine 

grUndlicbe  Gelehrsamkeit  bekannt  gewesen ,  gar  sehr  bedauert.  «3S) 

Der  Promotions-Actus  fand  natlirlich  in  den  Rilumlichkeiten  der 

Universitat  start,  und  dieser  Scene  gemafi  sind  die  Personen  der 

aufgetuhrten  dramatischen  Cantatc  nur  Allegorien:  FleiB,  Ehre, 

GlUck.  Dankbarkeit.  Bach  stattete  seine  Musik  pom]>haft  uus, 

componirte  sic  aber  nicbt  ganz  neu?  sondern  benutzte  das  erste  der 

Brandenburgischen  Concerts  39j  dessen  dritten  Satz  er  gewandt, 

wenn  auch  mit  einiger  genialischen  Liissigkeit,  zum  Ekigangschor 

umarbeitete.  Das  zweite  Trio  der  dein  Concert  angehangtcn  Tanz- 

stUcke  wurde  als  Ritornell  des  Duetts  angebracht.  Die,  soweit  jetzt 

noch  zu  entscheiden,  zwar  selbststandige  Alt-Arie  hat  Meuuett- 

Rhythmus  und  erinnert  mit  den  leise  hineinklingenden  fanfarenhaf- 

ten  Siitzchen  der  vereinigten  Geigen  und  Bratscben  an  die  zweite 

Gavotte  der  Orchesterpartie  aus  C  dur.40;  Das  gauze  Werk  wird 

durch  einen  Marscb  eriiffnet.  wie  man  ihn  zur  Begleitung  feierlicher 

Auf-  und  Abzitge  damals  zu  maclien  pflegte,  d.  h.  mehr  nur  cine  zur 

Danui-  daG  fiir  das  Datum  eine  Liicke  gebissen  ist,  sieht  man,  daB  der  Text 

gedruckt  wurde,  ehe  man  deu  Tag  der  Krimuug  wuCte.  —  Er  ist  witgetheilt 
Anbang  B,  X,  2. 

38]  Leipziger  Neue  Zeitung  von  gelebrten  Sacheu  XVII,  8.  2«4.  Das 

November-StUck  der  Acta  Erwlitorum  von  1731  en t bait  in  einein  Elogium 

Cortii  seine_  Biograpbie ,  welcbc  fiir  spatere  Darstellungen  als  Quelle  gedient 

bat.  Dazu  nocb  Sicul,  Leipziger  Jabr-Gcscbichte.  1720.  S.  92,  127,  212. 

Korttes  Schriften  siud  moistens  pbilologischen  lnhalts  Ausgaben  von  Ciceroa 

Episteln,  Sallust.  Lucan  u.  8.  w.). 

39^  S.  Band  I,  S.  73s  f.  40  8.  Band  I,  S.  749. 
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zweitheiligen  Marschform  erweiterte  Fanfare,  als  ein  melodisch 

pr&gnantes ,  straff  gegliedertes  Tonbild :  der  Marsch  in  Erlebachs 

groBer  Huldigungsmusik  von  1705  ist  ahnlich  beschaffen.41!  Spater 

hat  Bach  die  -Cantate  mit  verandertem  Text  zur  Namenstag-Feier 

des  Kbnigs  August  III.  (3.  August]  wieder  aufgefUhrt. 42) 

Dieselbe  oder  eine  verwandte  Bestimmung  wie  die  Musik  fUr  • 

Kortte  scheint  die  Cantate  »Siehe  der  Hllter  Israelu  gehabt  zu  haben. 

Sie  war  fUr  vier  Stimmen,  starkes  Orchester  und  Cembalo  gesetzt, 

ist  aber  verloren  gegangen.43) 

FUnf  Monate  nach  Korttes  Promotion  ging  eine  neue  Studen- 

tenfeierlichkeit  mit  Bachscher  Musik  vor  sich.  Der  KOnig  August  II. 

langte  am  3.  Mai  1727  in  Leipzig  an,  um  sich  wiihrend  der  Jubi- 

late-Messe  dort  eine  Weile  aufzuhalten.  Am  12.  Mai  war  sein 

Geburtstag.  Da  er  Anfang  des  Jahres  zu  Bialystock  in  Polen 

eine  schwere  Krankheit  zu  ttberwinden  gehabt  hatte,  gedachte 

der  Leipziger  Patriotismus  sich  zur  Feier  des  Geburtstages  auBer- 

gewohnlich  anzustrengen.  Am  Morgen  war  Festactus  in  der  Uni- 

versitatskirche  mit  einer  lateinischen  Ode  von  GOrners  Composition 

und  einem  Te  Deum  unter  Kanonenschttssen  und  Glockengelaut. 

Des  Abends  aber  nach  6  Uhr  ttihrten  die  dem  akademischen  Convict 

angehUrigen  Studenten  vor  dem  Logis  des  Ktinigs,  der  wie  gewtfhn- 

lich  im  Apelschen  Hause  am  Markte  'Nr.  17)  wohnte,  eine  drama- 
tische  Cantate  auf;  zu  dieser  hatte  Bach  die  Musik  gesetzt  und 

dirigirte  sie  personlich.  Die  Musik  ist  verloren  gegangen :  das  Ge- 

dicht  hatte  ein  gewisser  Christian  Friedrich  Haupt  verfertigt.  Pican- 

ders  diensteifrige  Feder  ruhte  auch  nicht ;  er  lieB  ein  Festgedicht  in 

Alexandrinern  los.  Die  Stadt  war  illnminirt.  DaB  auch  FUrst  Leo- 

pold den  Tag  in  Leipzig  anwesend  war,  wurde  oben  schon  bemerkt.44) 

41;  S.  Baud  1,  S.  347.  42j  DaB  es  wirklich  August  111.  und  nicht 

August  II.  war,  sieht  man  aus  dem  Tenor-Recitativ  »lhr  Frohlichen,  herbei*. 

Die  hier  angedeuteten  kriegeriaclien  Ereignisse  passen  uur  auf  August  III. 

und  sollen  offenbar  die  Unruhen  wiihrend  der  erBten  .lahre  seiner  Kegierung 

sein.  lm  Jahre  1733  wurde  tlbrigens  zum  Namenstage  des  Konigs  eine  Pi- 

candersehe  Cantate  ■Frohei  Yolk,  vergnllgte  Sachsen«  aufgefUhrt  (s.  Picanders 

Gediehte,  IV,  S.  14  ff .  ,  die  Bachsche  Parodie  also  wahrscheiulich  erst  spater. 

—  B.-G.  XX2,  S.  73  ff.  43  In  Breitkopfs  VerzeichniB  vonMichaelis  1761, 

S.  33  steht  sie  unter  "Promotions-  und  Ehreutags-Cantaten». 

44  Sieul  Das  frohlockende  Leipzig.  172S  beschreibt  die  Festlichkeiteu. 
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Aus  den  tblgenden  Jahren  sind  eigens  flir  die  Studenten  com- 

ponirte  Gelegenheitsmusiken  Baehs,  eine  einzige  ausgenommen. 

nicht  mehr  nachv.uweisen.  Von  1729  hatte  Bach  in  dem  alten  Tele- 

mannschen  Musikverein  die  solide  Stlltze ,  deren  er  ftlr  Bein  Wirken 

bedurfte.  und  zugleich  das  geeignete  Organ  fllr  solche  F&lle,  wo  es 

ihm  angezeigt  erschien,  sich  mit  musikalischen  » Aufwartungen«  be- 

merklich  zu  maehen.  Im  ersten  und  zweiten  Jahre  der  Regierung 

Augusts  III.  geschah  dieses  dem  ktfniglichen  Hause  gegenllber  we- 

nigstens  fllnfmal.  Man  kann  nicht  wohl  u in h in  .  diese  Beflissenheit 

mit  Baehs  persttnlichen  Verhaltnissen  in  Verbindung  zu  bringen. 

Am  27.  Juli  1733  hatte  er  in  Dresden  die  ersten  beiden  SUtze  der 

H  moll-Messe  dem  Kflnige  mit  der  Bitte  Uberreicht,  ihm  einen  Hof- 

titel  zu  verlcihen ,  welcher  ihn  vor  weiteren  Kninkungen  des  Leij>- 

xiger  Rathes  sichern  sollte.  Jedenfalls  wollte  er  dem  Gesuch  durch 

die  in  Leipzig  veranstalteten  Festauffllhrungen  mehr  Nachdrnck 

geben.  Von  der  im  Januar  1734  aufgefUhrten  Krtfnungscantate  ist 

oben  schon  die  Rede  gewesen.  Aber  am  5.  September  1733  bereits 

hatte  er  zum  Geburtstage  des  Churprinzen  (geb.  5.  September  1722 

eine  von  Picander  gedichtete  dramatische  Cantate  "Hercules  auf  dem 

Scheide-Wegc«  zu  GehOr  gebracht.45  Die  Zusammenkllnfte  des 

Collegium  musirum  fanden  w&hrend  des  Sommers  im  Zimmermann- 

schen  Garten  vor  dem  Thore  statt,  und  fllr  eine  Auffllhrung  im  Freien 

ist  offenbar  die  Cantate  auch  berechnet.  Die  Pcrsonen  des  Dramas : 

Hercules.  Wollust.  Tugend.  sind  vortrefflich  charakterisirt  und 

bilden  scharfere  Gegensatze  als  in  Handels  »WahI  des  Herakles«48  . 

das  gesammte  Werk  blllht  von  Frische  und  Reichthum.  Aber  als 

Ganzes  verrath  es  doch  auch  wieder  jenen  Empfindungs-Uber- 

schwang.  welcher  zu  dem  Gegenstand  und  der  Gattung  nicht  paBt. 

Wir  konnen  uns  daher  glUcklich  schatzen,  daB  es  mit  Ausnahme  des 

SchluBchors  und  der  Recitative  ganz  in  das  ein  Jahr  spater  compo- 

nirte  Weihnachts-Oratorium  Ubergegangen  ist.47)  Ein  Vierteljahr 

darauf  beging  das  Collegium  musicum  am  8.  December  1733  den 

Er  theilt  auch  den  Cantatcntext  "Entfernet  euch,  ihr  heitern  Sterne*  mit. 

welchen  Bitter  I.  447  ff.  hat  wiederabdrueken  lasaen. 

451  Picanders  Gedichte  IV,  S.  22  ff.  Die  autographe  Partitur  der  Musik 
auf  der  kimiglichcn  Bihliothek  zu  Berlin. 

40}  H.-G.  XVIII.         47j  Vrgl.  S.  404  f.  und  417  dieses  Bandes. 
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Geburtstag  der  Konigin  wiederum  init  einer  dramatischen  Cantate. 

Tdnet  ihr  Pauken.  erechallet  Trompeten.«  •  Bach  war  dieses  Mai 

aueh  der  Textverfertiger  gewescn ,  die  Composition  hatte  er  erst  am 

Tage  vorher  vollendet.4s  Jrene,  Bellona,  Pallas  und  Fama  treten 

darin  anf,  die  schbne  Musik  wurde  mit  Ausnahme  der  Arte  der  Bel- 

lona >Blast  die  wohlgegriffnen  Floten<-  und  der  Recitative  gleichfalls 

fiir  das  Weihnacbts-Oratorium  venvendet. lu)  —  Bei  der  vom  17.  Mai 

1734  bis  zum  26.  wahrenden  Anwesenheit  des  Kbnigspaares  zu 

Leipzig  scheinen  die  dortigen  Musiker  eben  so  wenig  zur  Geltung 

gekommeu  zu  seiu,  wie  bei  der  am  21.  April  1733  in  Leipzig  ge- 

schehenen  Huldigung.50;  Als  aber  Konig  und  Konigin  am  2.  Octo- 
ber 1734  die  .Stadt  wieder  besuchten  und  dieselbe  am  5.  October  den 

Jahrestag  der  Wahl  Augusts  III.  zum  ]K)Inischen  Konig  feierlich 

begehen  wollte,  wurde  Bach  Gelegenheit,  fltr  die  Studenten  eine  den 

Majestaten  zu  bringende  Abend -Musik  zu  liefern.  Es  ging  dabei 

ziemlich  eilig  her.  Der  unbekannte  Textfabrikant  schrieb  manch- 

mal  ins  Blaue  hinein  um  nur  die  ntithige  Wortmenge  zu  Stande  zu 

bringcn .  an  einer  Stelle  des  letzteu  Kecitativs  gradezu  Unsinn,  so 

dafi  sich  der  Componist  genttthigt  sah ,  verandernd  einzugreifen. 

Das  Product  wurde  halb  lyrische,  halb  dramatische  Cantate  :  welche 

Person  aber  am  Anfang  des  vorletzten  Stttckes  gemeint  ist ,  hat  der 

Poet  verschwiegen.  Eine  ganz  neue  Musik  zu  schaffen  war  in  dem 

gegebenen  Zeitraume  von  drei  Tagen  selbst  einem  Bach  unmoglieh. 

Er  benutzte  deshalb  wenigstens  zum  Theil  altere  Compositionen, 

deren  ursprUngliche  Bestimmung  wir  aber  nicht  mehr  angeben 

konnen.  Die  Originalarie  »Durch  die  von  Eifer  enttlammten  Waffen« 

fand  bald  darauf  im  Weihnachts-Oratorium  einen  Platz.  Der  An- 

fangschor  »Preise  dein  GlUcke,  gesegnetes  8achsen«  wurde  spater, 

48;  Die  autographo  Partitur  dcrsclbcn,  auf  der  kiinigl.  Bibliothek  zu 

Berlin  befindlich,  tragt  am  Schlusse  den  Vermerk  •Fine  DSGl.  1733  d.  ".  Dec* 
Der  Autor  ergiebt  sich ,  wie  bei  der  Uuidichtung  der  Aeolus-Cautate,  schon 
aus  dem  Titel  des  Originaldrueks,  welcher  sich  ehenfalls  auf  der  kOniglichen 

offentlichen  Bibliothek  zu  Dresden  befindet  [Hitt.  Saxon,  c.  296,  27".)  Er 

verriith  sich  aber  auch  in  der  ungeschickten  Fllgung  des  Toxtes  selbst  und 

uamentlich  in  einigen  thUringisch-obersiiohsischen  Provinzialismen  ,  wie  »zum 

Axen-  fiir  »zu  den  Axcn«.  »zum  Sterncn«  fUr  »zu  den  Sternen«,  »seyn«  fiir  »sind«. 

Der  Text  ist  mitgetheilt  Anhang  B,  X,  '». 
49)  Vrgl.  S.  404  f.  dieses  Bandes.       50)  Mittag,  a.  a.  0.  S.  115  und  345. 
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wie  es  scheint  in  seiner  ursprllnglichen  ktirzeren  Gestalt,  in  die 

H  moll-Messe  aufgenommen.51)  Nur  zwei  Tage  spater.  auf  den 

7.  October,  fiel  der  Geburtstag  des  immer  noch  in  Leipzig  verwci- 

lenden  Kfmigs.  Fttr  ihn  hatte  sich  Bach  durch  Composition  einer 

dramatischen  Cantate  augenscheinlich  schon  lHnger  gerllstet  and 

fllhrte  sie  denn  auch,  jedenfalls  mit  seinem  Verein,  auf.  An  Schftn- 

heit  und  Gehalt  steht  die  Musik  dem  "Hercules  auf  dem  Scheidewege « 

und  der  Cantate  zum  Geburtstage  der  Ktmigin  gleich.  Die  FlUsse 

Weichsel,  Elbe  und  Donau  preisen  ein  jeder  den  Augustus,  an 

welchcm  sie  ein  gleiches  Recht  zu  haben  glauben :  Weichsel  und 

Elbe  als  die  bedeutendsten  Flttsse  Polens  und  Sachsens.  Donau.  weil 

die  KOnigin  Maria  Josepha  eine  tfsterreichische  Prinzessin  war. 

Ihre  AnsprUche  weist  die  PleiBe.  Leipzigs  FluB,  auf  das  rechte  Ma6 

zurtlck ,  so  singen  sie  denn  zum  Schlusse  dem  Kttnige  einen  vier- 

stimmigen  GlUckwunsch ,  nachdem  sie  das  Werk  gleichfalls  durch 

einen  vierstimmigen  Gesang  und  die  Aufforderung  an  ihre  Wellen 

eingeleitet  hatten ,  dieselben  mttchten .  obgleich  es  sich  eigentlich 

zieme  »vor  Verwunderung  und  ►Schtichternheit«  nur  gelinde  zu  mur- 

meln,  freudig  an  Ufer  und  Klippe  emporrauschen.  Dieses  erste  Stuck 

ist  wieder  ein  reizendes,  romantisches  Narurbild ,  bald  leise  sehau- 

kelnd,  bald  kraftig  aufranschend  und  im  liebliehsten  Farbenwechsel 

spielend.  Bach  wiederholte  das  Werk  zum  Namenstage  des  KSnigs 

[3.  August  im  Jahre  1736  oder  1737  ;  fttr  die  Kircheninusik  hat  er 

es  soweit  ersichtlich  nicht  ausgebeutet.52  Als  Kimig  und  KOnigin 

zur  Ostermesse  173S  nach  Leipzig  gekommen  waren,  wartete  ihnen 

Bach  mit  einer  Abendmusik  auf.  welche  ihm  sogar  eine  gedruckte 

Kritik  eintrug.  Magister  Birnbaum  lieB  sich  namlich  ein  Jahr  da- 

rauf  in  einer  Bachs  Kunst  gewidmeten  Schrift  Uber  diese  Composi- 

tion also  vernehmen:  »DaB  der  Herr  Hofcompositeur  rllhrend.  aus- 

drllckend ,  nattlrlich .  ordentlich ,  und  nicht  nach  dem  verderbten 

51  Die  autographe  Parti tur,  mit  der  Uberschrift » Drama  per  Musira  arrm 

Cantata  gratulatoria* ,  ist  auf  der  kiinigl.  Bibliothek  zu  Berlin ;  ein  von  Bach 

selbst  geschriebener  Text  ist  angeheftet.  Dafi  Bach  iiltere  Musik  benutzte. 

ergiebt  sich  daraus,  daG  die  Partitur  zum  groGeren  Theile  als  Reinschrift  sich 

darstellt.  Uber  die  Feier  selbst  Mittag,  a.  a.  0.  S.  485  f.,  eiue  Stelle  auf 

welche  zuerst  Bitter  (II,  40  f.  hingewiesen  hat.  —  Vrgl.  noch  S.  404  dieses 

Bandes.         52;  B.-G.  XX^.  S.  3  ff.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  52. 
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sondern  besten  Geschmak  setze.  beweist  insbesondere  uuwider- 

sprechlich  die  von  ihra  verwichene  Ostermesse  vor  unserer  aller- 

durchlauchtigsten  hohen  Landesherrschaft  bei  Dero  hfichsten  An- 

wesenheit  in  Leipzig  Offentlich  aufgeftlhrte  Abendmusik.  welche  mit 

durchgangigem  Beifall  angenommen  worden.«M)  Die  Musik  ist 

aber  verloren  gegangen.  Endlich  suchte  auch  Bach  noch  einmal  die 

alte  weimarische  Cantate  p  Was  mir  behagt  ist  nur  die  muntre  Jagd« 

hervor,  urn  sie  im  Musikverein  zu  Konigs  Namenstag  aufzuflthren. 

Ob  Augusts  II.  oder  Augusts  III. .  erfahren  wir  freilich  nicht  bestimmt. 

wahrscheinlicher  ist  aber  das  letzte,  da  Bach  sich  wie  man  nun  ge- 

merkt  haben  wird  alle  mbgliche  MUhe  gab,  um  das  Gefallen  dieses 

Herrschere  zu  erregen. M) 

Von  Gelegenheits-Cantaten  des  Zeitraums  1723—1734,  welche 

ttffentlich  genannt  werden  kttnnen,  insofern  zu  ihnen  offentliche  Per- 

sonen  oder  Anstalten  die  Veranlassung  gaben,  ist  auBerdem  nur 

noch  die  Einweihungs-Musik  fUr  die  umgebaute  Thomasschule 

(5.  Juni,  1732  zu  nennen.55)  Private  Gelegenheitsmusiken  Bachs 

bestehen  in  einigen  weltlichen  Hochzeits-Cantaten ;  ihre  Bestiramung 

war  es  nach  altem  Brauch,  wahrend  der  Hochzeitstafel  gesungen  zu 

werden.  Sie  enthalten  nur  Sologesang.  Die  alteste  unter  ihnen  ist 

zuverlassig  die  Cantate  »Weichet  nur  betrllbte  Schatten« 56) .  sie  ge- 

hOrt  vielleicht  gar  noch  in  die  COthener  Zeit.  Johannes  Ringk  hat 

sie  uns  in  einer  aus  dem  Jahre  1730  stamraenden  Handschrift  Uber- 

liefert.  Ringk,  zu  Frankenhayn  in  ThUringen  geboren,  war  zuerst 

Schttler  Peter  Kellners  in  Grafenrode ,  eines  begeisterten  Verehrers 

Seb.  Bachs.  der  sich  viele  Werke  des  Meisters  abschrieb.  Durch 

Kellner  hat  Ringk  wahrscheinlich  die  Cantate  kennen  gelernt.  Kam 

53;  Scheibe,  Critischer  Musikus.  S.  fi«»T. 

54 )  S  Band  I,  8.  559;  in  Folge  eines  Versehens  ist  dort  "(reburtafest*  statt 

•Namensfest"  geBetzt.  —  Spate  re  luusikalisehe  Festauffiihrungen  fanden  nocli 

statt:  am  30.  April  1741,  wo  die  Studenten  den  zum  crsten  Male  in  Leipzig 

anwesenden  Churprinzen  und  Prinzen  Xaverius  cine  Abcndmnsik  braehteti 

(Text  auf  der  kOnigl.  ffflfentlichen  Bibliothek  zn  Dresden,  Hist.  Saxon,  c.  303 

und  1747,  wo  bei  erstuaaliger  Anwesenhfit  des  churprinzliehen  Ehepaares  in 

Leipzig  ein  akademischer  Actus  in  der  Pftulinerkmhe  gehalteu  wurde  Text 

ebenda.  But.  Samn.  c.  304).  Ob  aber  Bach  hierzu  die  Musik  gemacht  hat.  ist 

nicht  einmal  vermuthungs«  eise  zu  sagen.         55;  Vrgl.  S.  «»3  dieses  Bandes. 
56  B  -ft.  XI*.  S.  75  flf. 
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Kellner  als  Cantor  in  Griifeniode  zu  der  Cantate,  so  muB  es  zwischen 

1727  und  17110  gewesen  sein .  da  er  frllhestens  1727  sein  Anit  dort 

antrat. :,:  Derselbe  wirkte  aber  vorher  in  Frankenhayn ,  dem 

Heimathorte  Ringks,  wo  er  1720  die  Bachschen  Sonaten  und  Suiten 

tHr  Violine  toh  abschrieb:  ja  sehon  aus  dem  Jahre  1725  giebt  es 

eine  Kellncrsehe  Copie  einer  Bachschen  Orgelfugc :,s  .  Und  da  er 

1710  Schiller  des  Organisten  Schmidt  zn  Zella  am  Thllringerwalde 

war .  der  seit  langem  sehon  mit  Bach  in  Verbindung  gestauden  zu 

haben  scheint.5''  so  fUhren  die  Vennittluugswege  ziemlieh  weit  zu- 

rllck.0,>  Der  Text  ist  ein  anmuthiges  Frllhlingsgedieht ,  das  unge- 

zwungeu  zn  dem  LiebesfrUhling  zweier  Hcrzen  hinllberleitet  and 

dmeh  decente  Vermeidung  der  bei  Hochzeitsgedichten  hcrkomm- 

lichen  Schlttpfrigkeiten  ert'reulich  Uberrascht.  Die  Composition  be- 

schaftigt  nur  den  Solo-Sopran  and  zeichnet  sich  in  dem  ersten  Stucke 

durch  eiuen  leisen  romantischen  Hauch  aus.  Fur  die  Eutstehung; 

in  fruiterer  Zeit  sprechen  die  knappereu  Formen  der  Arien  und  noch 

ein  Umstand.  Die  sechste  der  Violinsonaten  mit  obligatem  (jlavier61) 

ist  bekanntlich  zweimal  von  Bach  umgearbeitet  und  zuletzt  mit 

einem  Allegro  versehen ,  dessen  Hauptgedanke  aus  der  C  dur-Arie 
unserer  Cantate  entnommen  ist.  lch  erwiihnte  fruher  die  brautliche 

Stimmuug,  welche  in  der  Sonate.  namentlich  in  dem  Mittelsatze 

Cantabile,  ma  un  poco  Adagio  walte.  Wahrscheinlich,  daB  Bach 

als  er  die  letzte  Umarbeitung  der  Sonate  vornahm  diese  Stimmung 

noch  nachempfand  und  hierdurch  darauf  gefllhrt  wurde,  aus  einer 

derselben  Zeit  entstammenden  wirklichen  Brautmusik  ein  Motiv  fllr 

das  letzte  Allegro  zu  bearbeiten.  Merkenswerth  ist  noch  eine  zweite 

Ubereinstimmung :  der  Hauptgedanke  der  D  dur-Arie,  welchen  im 

Vorspiel  die  Oboe  vortriigt.  tindet  sich  als  Hauptgedanke  der  Bass- 

arie  in  der  Cantate  »Liebster  Gott,  wann  werd  ich  sterbeu«  wieder.62) 

—  Von  einer  weltlichen  Hochzeits-Cautate  zum  5.  Februar  1728  ist 

57  Gerber,  L.  I,  Sp.  715.  5S,  8.  Band  1,  S.  625. 

59)  Wohl  derselbe  Schmidt,  der  sich  am  9.  November  1713  ein  Praeludium 

Bacha  abschrieb;  8.  Band  I,  S.  43o,  Anmerk.  65. 

60  Im  Graaniekseheu  Xachlasse  jetzt  auf  der  kuniglichen  Bibliothek  zu 

Berliu  befiudot  sich  in  Kiugks  Ahachrift  eine  Clavierfuge  Bachs  in  B  dur. 
offenhar  auch  ein  Werk  aua  seiner  frilheren  Zeit. 

61)  S.  Band  I,  S.  723  ft*.         62)  S.  S.  263  ff.  dieses  Bandes. 
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freilich  der  musikalische  Theil  verschollen."'  doch  knlipft  Rich  audi 

an  die  Picandersche  Dichtung  noch  allerhand  bemerkenswerthes. 

Das  angesungene  neuvermiihlte  Paar  waren  der  Leipziger  Kaufherr 

Johann  Heinrich  Wolff  und  die  Tochter  des  kitaiglich-churfUrstlichen 

Accise-Coninrigsarius  Hempel  iu  Zittau04'.  Die  Trauung  fand  urn 
1 2  Uhr  Mittags  durch  den  Archidiaconus  Carpzov  start,  und  zwar 

»auf  allergnadigsten  Befehl«  im  Sehellhaferischen  Hause.'15)  Dieses 

lag  in  der  Klostergasse  und  war  till*  geselligc  ZusaminenkUnfte  be- 

liebt:  Corner  pflegte  dort  sein  Collegium  mtmcum  zu  halteu  und  der 

HochzeitMphmaus.  bei  welehem  Bachs  Cantate  zur  AuffUhrung  kam, 

wird  ebendaselbst  vor  sich  gegangen  sein.  Als  Persouen  der  Can- 

tate traten  die  Pleifie  und  die  NeiBe  auf ;  die  Braut  scheint  sich  dem- 

nach  vor  ihrer  Verheirathung  nicht  in  Zittau  bet'unden  zu  habeu. 
Wiehtiger  als  diese  Diuge  istT  daB  Bach  spater  den  Text  zu  Ehreu 

des  Baths  der  Stadt  Leipzig  selber  umdichtete.  Aus  der  PleiBe 

wurde  Apollo  Tenor  ,  aus  der  NeiBe  Mercurius  Alt, :  sie  reprHsen- 

tiren  Wissenschaft  und  Handel,  die  beideu  Kuhuiessaulen  der  Stadt. 

Der  Text,  in  Bachs  eigner  Handschrift  erhalten,  gewiihrt  den  inler- 

essanten  Anblick,  den  Tonmeister  in  der  uillhseligen  Arbeit  des 

Verse-  und  Keime-Schmiedens  zu  bclauschen.  DaB  er  sich  aber 

herbeilieB.  in  hochsteigener  Person  und  in  Ubersclnviinglichen  Aus- 

drllcken  das  Lob  Leipzigs  zu  singeu  und  des  Bathes,  der  ihm  so  viel 

VerdruB  bereitet  hatte,  daB  er  den  Arientext  dichten  konnte : 

Mit  Lacheu  und  Scherzen 

Hit  freudigem  Ilerzen 

Verloib  ich  mein  Leipzig  der  Ewigkeit  ein. 

Ich  liabe  hier  mein**  Behausuug  erkoren 

Und  selber  den  Gottern  gesekworen. 

Hier  gerne  zu  sein, 

ist  merkwllrdig  genug.  Wenu  er  auch  die  Worte  clem  Mercur  in  deu 

63)  Friiherer  Besitzer  des  Autographs  wair  Aloys  Fuchs  in  Wien. 

H4i  Picander  II,  S.  :*79  ff.  Der  gedruckte  Text  enthalt  nur  die  Anfangs- 

buchstaben  der  Xatueu ;  uiu  Vers  und  Keiui  zu  vervollstandigen,  wolle  man 

die  Worte  »lieuipelin«  und  »Wolff«  an  den  betrcffenden  Stellen  einsetzen.  Es 

folgt  noch  ein  zweites  Gedicbt  auf  dieselbe  Feier:  »Der  Liebes-CongreG  zwi- 

schen  dem  Cupido,  Wolff  und  Uampelmann-. 

05;  Traubuch  zu  St.  Thoinae,  Jahrgang  172V  8.  172. 

SrttTA,  J.  S.  Hach,  II.  M 
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Mnnd  legt.  dergleichen  ersinnt  doch  keiner  fiber  einen  Ort.  an  dera 

er  es  selbst  unausstehlich  findet.  Diese  Parodie  ist  ein  vollgttltiges 

ZengniB,  daB  es  Bach  in  jener  Zeit  sellier  in  Leipzig  wolil  be- 

hagte.««) 
Bine  dritte  weltliche  Hoehzeits-Cantate  »0  holder  Tag.  er- 

wlluschte  Zeit«  fllr  Sopran  fltge  ich  hier  gleich  an.  obgleich  sie  viel 

spUter.  vielleicht  erst  1749  compouirt  worden  ist.  DerjungeEhe- 

uiann,  an  den  sie  sich  wendet.  miiB  ein  Gonner  der  Musik  gewesen 

seiu.  denn  es  heiBt  in  ihr: 

Hoehthcurer  Mann,  bo  fahre  ferner  fort,  ■ 

Der  edleu  Harmonic  wie  jetzt  geueigt  zu  bleiben, 

So  winl  sie  dir  dereinst  die  Traurigkeit  vertreibeu  n.  s.  w. 

Aneh  vverden  darin  die  Verachter  nnd  Verkleinerer  der  Musik  nach- 

drllcklichst  behandelt.  was  eben  1749  zeitgemiiB  erscheinen  rauBte, 

liachdem  im  Frllhling  dieses  Jahres  der  Hector  Biedermann  zu  Frei- 

berg durch  sein  Progranim  Do  vita  musica  die  Musiker  schwer  be- 

leidigt  hatte.  Wenn  man  aus  der  Sorgfalt.  ja  Eleganz,  mit  welcher 

Bach  Bein  Manuscript  herstellte,  einen  SchluB  Ziehen  darf,  so  hat  er 

der.  in  der  That  hervorragenden ,  Composition  selbst  einen  bedeu- 

tenden  Werth  beigemessen.*7)  Mit  auderm  Text,  der  uur  das  Lob 

der  Tonkunst  zum  Gegenstande  nimmt  >0  angenehme  Melodei. 

Kcin  Anmuth  .  kein  Vergnllgen  Kommt  deiner  sltBen  Zauberei  Und 

deinen  Ziirtlichkeiten  bei«  hat  Bach  die  Oantate  dann  noch  bei  drei 

verschiedcnen  Gclegcnheiteu  zum  Vortrag  gebraeht  Einmal  rich- 

tete  er  sich  mit  ihr  an  einen  SproB  der  griiflich  Flemmingschen  Fa- 

milie.  in  welcher  die  Musik  gelicbt  und  gepflegt  wurde.fis  Eine 

U6J  Das  Autograph,  einen  auf  drei  Seiten  beschriebenen  Foliobogen.  besaB 

der  Rentier  Herr  (irasnick  in  Berlin.  Jetzt  ist  es  auf  der  koniglicheu  Biblio- 
thek  daselbst.  leh  theile  das  vollstandige  fiedicht  mit  alien  verworfenen 

Lesarten  und  C'orrerturen  mit  Anhaug  B.  X,  •">. 
07  Autograph  auf  tier  koniglicheu  Bibliothek  zu  Berlin,  dessen  Papier 

iibereinstimmt  mit  einer  ebcndaselbst  befindlichen  Cembalostimme  zu  Bachs 

••Musikalischen  Opfer*.    Dieses  wurdc  1 747  eomponirt. 

(»h  So  von  dem  (ieneralfeldmarschall  Jakob  Heinrich  von  Fleminin;;  gest. 

172s  und  dem  (iouveroeur  der  Stadt  Leipzig  Joachim  Friedrieh  vonPlemming 

(gest.  1740).  —  Von  der  Parodie  ist  nur  die  theilweise  autographe  Snpran- 
stimrne  erhaltcn,  sie  bewahrt  die  konigliche  Bibliothek  zu  Berlin.  Schrift  und 

Papier  aus  Bachs  spiitester  Z«*it.  nur  der  Umsehlag.  mit  dem  Wasscrzeichen 
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Arie  ist  entlehnt.  namlich  aus  eincr  Huldigungs-Musik  voiii  Jahre 

MM.  Ein  Gllnstling  des  Grafeu  Brlilil.  Johann  Christian  Henuicke. 

der  vom  Lakaien  allmahlig  zum  Keiehsgrafeu  emporstieg,  uahni  am 

28.  September  dieses  Jahres  auf  der  ihra  als  erbliches  Lehen  ver- 

lieheneu  Besitzung  Wiederau  die  lluldiguug  entgegen.  Picander 

and  Bach  hatten  zu  diescr  Feierlichkeit  eine  Cantate  gcmacht.  in 

welcher  Scbicksal,  Glttck,  Zeit  und  der  Elster-FluB  auftreten.  und 

die  dem  Componisten  namentlieh  in  dem  sehwungvolleu .  friseheu 

Anfangs-  und  SchluBchor  und  der  originell  -anmuthigeu .  klang- 

schiinen  Alt-Arie  ausgezeiehnet  gelungen  war.  .Sie  wird  uns  uueh 

als  Kirchen  -  Cantate  wiederbegegnen. G  '  Eine  audre  Huldiguugs- 

musik,  die  sogenannte  Bauerncantate  vom  Jahre  1712,  dllrfen  vvir 

bier  nicht  einmal  streifen.  da  ihre  von  den  andern  Gelegenheits- 

Cantateu  ganz  abweichende  Art  eine  ausfiihrlichere  Besprechuug  an 

andrer  Stelle  erheischt.  — 

AuBer  den  weltlieheu  Gelegenheitsumsiken  hat  Bach  noch  eiuige 

deutsche  und  italiiinische  Kammercantaten  gcscbriebeii .  welcbe  we- 

niger  durch  iiuBere  Veranlassungen  hervorgerufen  ihre  Bestimmung 

Ubenviegend  in  sicb  selber  trageu.  Ihre  Zahl  ist  nicht  groB.  Von  an- 

dern Idea  leu  erfllllt  mochte  sich  Bach  aus  freien  StUcken  nur  selten 

veranlaBt  fllhlen  diese  Gattung  anzubauen.  That  er  es  einmal.  so 

kann  es  bei  seiuem  regen  Intcresse  fiir  die  Erzeugnisse  andrer  Per- 

sonen  und  Volker,  bei  dem  Eifer.  mit  welchem  er  friiher  die  iustru- 

mentale  Kammermusik  der  Italianer  studirt  hatte,  nicht  wuuder 

nehmen.  daB  er  auch  dem  italianischeu  Kammergesauge  seine  Auf- 

merksamkeit  zuwendete.  Davon  ist  die  Composition  italianischer 

Texte  das  Auzeicheu.  DaB  ihm  an  der  italiiiuischen  Poesie  als 

solcher  nicht  viel  gelegen  war,  bezeugt  der  I'mstand,  daB  wenigsteus 
einer  der  Texte  offenbar  der  Feder  eines  Deutscben  entstamnit.  der 

das  Italiiinische  nur  in  unvollkommener  Weise  beherrschte.  Einedieser 

Cantaten  nAttdro  dull  colle  al  pmto».  die  fur  Sopran  mit  Begleitung 

von  zwei  Fliiten,  Streichquartett  und  Bass  gesetzt  war,  ist  verloreu 

M  A,  ein  Rest  frUherer  TaffP.  Da  die  Mnsik  mit  Aitsnahine  des  voilotzten 

Recitativs  dieselhe  geblielien  ist,  so  hat  ein  eigentliclur  Verlnst  nicht  stattge- 

funden,  was  B-ii.  XX2.  S.  XIV  irrthUrolicherwetae  behauptet  wird. 
H9  B.-G.  V.  Nr.  :»»»  und  Vorwort.  -  IVr  llennieke  s.  Gretschel  III. S.  IT. 

Ein  anderes  Uedicht  auf  ihn  Meander  V.  S.  .»;•»  f. 

30' 
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gegangen.70  In  einer  andcrn  » Am  ore  traditorf*  wird  eine  Bass- 

stimme  vou  theilweise  obligatem  Cembalo  begleitet.  Dies  ist  nicht. 

wie  man  glanben  kbnnte,  eine  Nenerung  Baebs.  sondern  findet  sieh 

a  neb  bei  italiiinischen  und  in  italianischer  Weise  gebildeten  dent- 

schen  Componisten  jener  Zeit  ziemlicb  hUufig.  so  bei  Porjwra,  Conti. 

Heiniehen  nnd  andern.71  Vielmebr  verbalt  sieh  grade  Bacb  in  der 

Cembalobegleitnng .  welcbe  er  der  zweiten  Arie  seiner  Cantate  bei- 

gegeben  bat.  augenschcinlich  den  Itali&nern  naebbildend.  Seine 

Art  war  es  sonst  nicht .  eine  obligate  Stimme  Ubenviegend  in  ge- 

brocbenen  Harmonien  zu  fllhren.  ebenso  wenig  liebte  er  es  die  obli- 

gate Bebandlnng  nur  stlickweise  anzuwenden.  Die  weiten  Fonnen 

des  Werks  weisen  anf  die  Zeit  seiner  vollsten  Reife :  erst  durch  den 

von  Leipzig  ans  mit  Dresden  gepflogenen  Verkehr  lemte  er  ancb  die 

italiKnische  Gesangsmnsik  grttndlieb  kennen.7i  Die  Spuren  davou. 

namentlicb  Anklange  an  Lotti.  tinden  sieh  selbst  in  seinen  Kircheu- 
cantaten  hier  nnd  da.  Eine  Arie  des  Marziano  ans  I^ottis  Alessatidro 

Setei'o : 

I'Eu-fra  - 

• 

to, 

VO-ron-te  lal-te -  re  -  ra   sua  fron-te 

stimmt.  was  diesen  Anfang  betrifft.  in  allem  wesentlicben  mit  dem 

Anfang  der  Bassarie  ans  Bachs  Kirehencantate  »Liebster  Oott.  wann 

werd  icb  sterben*  und  der  Ddnr-Arie  der  Kammereantate  »Weichet 

nur.  betrUbte  Scbatten-  Uberein.  In  der  von  Lotti  1 7 IS  fUr  Dresden 

componirteu  Oper  L A  amnio  beginnt  die  erste  Arie  mit: 

70  Sie  wird  anpefUhrt  in  Breitkopfa  YerzeiehniG  von  Michaelis  1770.  S.  17 

71  Eine  Cantate  •La  dor,-  in  fjren>bo«  flir  eine  Siugstiuiine  mit  sehr  hril- 

lanter  Cembalo -Begleitnng  von  Heiniehen  bewahrt  die  Mnsikalii'iisainmhin?; 

des  Konign  von  Saehsm  zn  Dresden.  Die  erste  der  12  Cantaten  Porporas. 

welche  1735  in  London  ersehienen,  entliiilt  ein  Recitativ  mit  gleiehfalls  reicli 

ausgefiihrter  C'einbalo-BegleitiuiK. 

72  »Amnre  tradttor*  1st  heraustfefceben  B.-G.  XI*.  S.  93  ff.  Ein  Autograph 

fehlt.  Als  Baehs  Werk  hczeugt  in  Breitkopfa  VerzeichniG  von  Neiijahr  I7U4. 

S.  :»2. 

♦ 
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• 

also  ahnlich  dem  Anfange  der  Dmoll-Arie  im  vierten  Theil  von 

Bachs  Weihnachts-Oratorium.  Wenn  Bach  im  Strut  erat  in  principio 

seines  Magnificat  den  ersten  Satz  desselben  in  gedrangter  Fassung 

wiederholt,  so  ahmt  er  hiennit  die  italianischen  Kirchencomponisten 

nach.  Dasselbe  geschieht  in  Leonardo  Leos  Dixit  Dominus  fur 

Doppelchor  und  Insrrumcnte  (C  dur  ,  dasselbe  in  einem  fUufstitumi- 

gcn  Dixit  Lottis  ̂ Adur,.73)  Dieses  letztere  hat  Bach  auch  sonst 

noch  beim  Schaffen  seines  Magnificat  beeinfluBt.  Der  groBartige 

ChorechluB :  dispersit  superbos  mente  cordis  sui  hat  sein  Vorbild  in 

Lottis  l'untstimmigem  Chor  Conuuatmbit  in  terra  capita  multorum ; 
die  Arie  Quia  fecit  mihi  magna  ist  Uber  ein  Bassthema  gcbaut,  das 

dem  einer  Alt- Arie  in  Lottis  Werkc  ahnlich  ist : 

Es  mag  bier  daran  erinnert  werden .  dafi  cine  G  moll-Messc  Lottis 

von  Bach  wahrend  seiner  mittlercn  Leipziger  Periode  eigenhandig 

abgeschrieben  ist,  wodurch  also  auch  auBerlich  seine  Beschiiftigung 

mit  der  Mnsik  des  italianischen  Meisters  festgestellt  wird.7v  —  Bei 
einer  drittcn  italianischen  Kammercantate  Bachs  handelt  es  sich  um 

ein  wirkliches  Ereignifi.  Es  kann  aber  aus  dem  Text  nur  undeutlich 

erkannt  werden .  da  derselbe  in  unbehlllflichem ,  theilweise  fehler- 

haftem  und  sinnlosem  Italianisch  mit  Untcrmischung  einiger,  «> Hen- 

bar  aus  italiUuischen  Originaldichtern  aufgelesenen  Brock*  n  also 

jedenfalls  von  einem  Deutschen,  abgefaBt  ist.  Ein  Freund  will  in 

die  ileimath  zurlickkehren,  d.  h.  aus  Deutschland  nach  Italien.  Er 

T3,i  Beide  in  altcn  Haudschriftcn  in  der  Musikaliensammlung  des  Konigs 
von  Sachsen  zu  Dresden. 

74  S.  S  210  und  20!)  dieses  Bandes.  —  Handel  scheint  gleichfalls  dieses 

Dixit  gekannt  zu  liaben.  Das  Thema  der  Amcu-Kuge  des  -Messias"  ist  dem  der 
Lottiscbcn  SchluBfiuru  nahe  verwandt. 

75;  Die  Abschrift  befiudet  sich  auf  der  kuuigl.  Bibliotbek  zu  Berlin. 
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Bcheint  in  Anspacli  geweilt  zu  liaben  und  freut  sicli.  nuninehr  dem 

Vaterlande  wieder  dienen  zu  konnen,  nachdera  sein  Wirken  in  der 

Fremde  nicht  die  gerechte  Anerkennung  unci  UnterstUtzung  gefunden 

hat.  Doch.  meint  der  Dichter,  werde  die  ftunst  erlanchter  Personen, 

die  er  sieli  in  Anspach  erworhen  hat,  ihm  helfen,  im  Vaterlande 

groBes  zu  erreielien.  PersOnliche  Beziehungen  Baehs  spielen 

augenscheinlich  liinein.  An  einen  befreundeten  italiiinischcn  Kllnst- 

ler  zu  denken  —  in  der  markgriiflich  anspachschcn  Capelle  unter 

Pistocchi  und  Bitmler  ( 1 69B — I74.r>i  regierte  der  ital&nische  Ge- 

scbmack,  nueh  Torelli  wirkte  am  Anfang  des  Jahrliunderts  dort  — 

verbieten  aber  wohl  die  Worte  :  Tuo  saver  al  tempo  e  Teta  contrasts. 

falls  man  den  stlimpcrnden  Poeten  Uberhaupt  beim  Worte  nehmen 

darf .  Die  Composition .  fllr  Solosopran,  Flote  und  Streichquartett. 

verriith  eingehcndes  Studium  der  italiHnisehen  Kammermusik.  Die 

Misehung.  welche  der  italiiinisehe  und  der  original  Baehschc  Stil 

hier  eingegangen  sind,  maeht  sie  noch  ungleich  interessanter.  als  die 

Cantate  » Amove  t  r  adit  ore .  Ein  hesperischer  Duft  schwebt  um  die 

Melodien :  im  zweiten  Theile  der  ersten  und  in  der  ganzen  zweiten 

Arie  wild  cr  besonders  flthlbar,  wogegen  die  einleitende  Sinfonie 

(H  moll  .  ein  crster  Coneertsatz  mit  merkbarem  Anklang  an  den 

ersten  Safe  des  Violinconcerts  in  D  moll. 70  ganz  die  Bachsche 

Sprache  redet.77) 
Zu  den  dentsehen  Kammer-Cantaten  erhielt  Bach  theilweise 

wohl  durch  den  musikttbenden  Kreis  der  eignen  Familie  die  An- 

regung.  Die  sehr  ausfllhrliche  Sopran-Cantate  von  der  Vergnttg- 

samkeit  »lch  bin  in  mir  vergnllgt.  ein  andrer  mache  Grillen«  ,  die 

fllr  Anna  Hagdalena  Bach  gesehrieben  sein  konnte,  fesselt  die  Aut- 

merksamkeit  weniger  durch  besondern  musikalischen  Keiz,  als  da- 

durch  daB  sie  Uberhaupt  vorhanden  ist.7*;  Die  Musik  ist  von  be- 

baglicher  Tllchtigkeit  und  nichts  mehr.  Aber  daB  sich  Bach  be- 

wogen  fublte.  den  philisterhaft  geschwatzigen  Text  nur  zu  compo- 

niren.  charakterisirt  den  Mann,  fllr  dessen^hauslichen  Bllrgersinn 

bei  aller  erreicbten  KunstgrbBe  und  trotz  aller  von  Fttrsten  und 

TO  S.  Band  I,  S  7:*5.  "7   Das  Work  ist  in  einor  Haudschrift  aus 
Forkels  Naddasse  auf  der  kiiuitfl.  Bibliothek  zu  Berlin. 

7S.!  B.-G.  XI*,  8.  105  IT. 
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GroBen  ihm  erwiesenen  Ehrcn  die  gemttthvolle  Kuhe  der  Farailie 

doch  ihren  hbchstcn  Werth  behiclt: 

Ruhig  und  in  sich  zufrieden 

1st  der  griiBto  Schatz  dor  Welt. 

Nichts  gouieBet,  der  genieBet, 
W»«  der  Erdenkrcis  u  disc  h  lie  Bet. 

Der  ein  amies  Herz  bebalt. 

UbrigensgleiBen  die  allerhand  Gttter  des  Erdcnkreises  gelegeut- 

lich  doch  auch  in  den  zufriedenen  Familienkrcis  des  Burgers  lockend 

hinein.  Die  kleinen  Kftmpfe.  welehe  dann  zwischen  Vater  und 

Kindern  aich  entspinnen  konnen,  habeu  Bach  den  Stoff  zu  einer 

schcrzhaften  Cantate  gegeben.  Der  europaischen  Gesellschaft  war 

im  17.  Jahrhundert  (lurch  den  Caffee  ein  neues  GenuBmittel  zuge- 

flihrt.  Wenn  man  Wein  und  Tabak 7w)  in  Liedern  pries,  meinteu 

die  Klinstler  kiinne  man  es  auch  mit  dem  Caflfee  thun.  Den  Anfang 

damit  machten.  wie  es  scheint,  die  Franzosen.  In  einer  gegen  1703 

zu  Paris  erschienenen  Sammlung  von  Vantates  francoisev  Troisieme 

Here  Nr.  4)  wird  der  Caflfee  in  sehr  distinguirter  Form  besuugen.  Die 

Deutschen  waren  nicht  lassig  solches  nachzuahmen ;  schon  Johann 

Gottfried  Krause  verfertigte  171G  den  Text  zu  einer  Caffee -Can- 

tate."0; Unter  den  deutschen  Stfldten  zeichnete  sich  aber  Leipzig 

durch  eine  besonders  starke  Neigung  fltr  das  ttberseeischc  Product 

aus.  Wenngleich  der  GenuB  des  Caffees  bis  zum  siebenjahrigen 

Kriegc  auf  die  wohlhabenderen  Kreise  beschriinkt  blieb.  so  muBte 

doch  der  Leipziger  Rath  schon  1697  den  >»ungeblihrlichen  Thee-  und 

Caffeeschenken«  das  Gewerbe  legen,  und  1725  hatte  I>eipzig  nicht 

weniger  als  acht  privilegirte  Caffeehauser.M)  Picander  fand  hierin 
Stoff  zur  Satire.  Er  verbffentlichte  im  ersten  Bande  seiner  Gedichte 

(1727)  unter  dem  Titel  »von  allerhand  Xoucellcn*  eine  boshafte  ge- 

reimte  Zeitung,  in  welcher  er  unter  der  Form  von  Correspondenzen 

aus  aller  Herren  Landcrn  nahelicgende  Vcrhaltnisse  durchhechelte. 

79  Oner  Bacha  Tabak-Liod  s.  Band  I.  S.  75**.  _  Eine  StOlzelschc  CantHte 

fUr  Bass  -Toback  du  edle  Panacee-  auf  der  rtirstlichen  Hofkirchenbibliothck 

zu  Sondershausen. 

ho;  "Poetischc  Bluuien  von  Joh.  Gottfried  Krauscn.  Krstes  Bouquet. 

Langen-Saltza  1716.«   S.  129. 

SI  Gretschel,  a.  a.  0.  II,  S.  :>24. 
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So  lafit  er  sich  aus  Paris  berichten :  ̂   Hier  ward  vor  wenig  Tagen 

ein  Kbniglich  Mandat  ans  Parlament  geschlagen.  das  hieB:  Wir 

liahcn  liingst  und  leider  wohl  gespttrt,  daB  bios  durch  den  Caffee 

sich  maneher  ruinirt.  L  m  diesem  I'nheil  nun  bei  Zeiten  vorzugehen, 
soil  niemand  sich  Caffee  zu  trinken  unterstehen.  dcr  Kttnig  und  sein 

Hof  trinkt  selben  nur  allein,  und  andre  sollen  nicht  dazu  befuget 

sein.  Doeh  dann  und  wann  wird  man  Permission  ertheilen  etc.  etc. 

Drauf  hbrte  man  daselbst  ein  immerwiihrend  Heulen :  ach !  schrie 

das  Weibesvolk.  ach  nehmt  nns  lieber  Brod.  dcnn  ohne  den  Caffee 

ist  linger  Leben  todt*  »Das  alles  aber  brach  doch  nicht  dea 

Kimigs  Sinn,  und  kllrzlich  starb  das  Volk  als  wie  die  Fliegen  hin. 

Man  trug.  gleichwie  zur  Pest,  so  hanfenweis  zu  Grabe  und  pur  das 

Weibesvolk  nahm  so  erschrecklich  abe.  bis  da  man  das  Mandat 

zerrissen  und  zerstort,  so  hat  das  Sterben  audi  in  Frankreich  aufge- 

hbrt.«  Einige  Jahre  spiiter  beutete  er  den  Gcgenstand  flir  eine 

scherzhafte  Cantate  aus  und  Bach  setzte  sie  um  1732  in  Mnsik.  Es 

war  nichts  neues  .  in  dieser  Form  Zustiinde  und  Vorgange  des  nie- 

derern  Lebens  komisch  zu  behandeln.  Der  »jenaische  Wein-  und 

Bierrnter«  von  Nikolans  Bach  gchbrt  in  dieselbe  Gattung.*3}  Andere 

Cantaten  beschiiftigten  sich  mit  dem  Zahnarzt,  dem  verliebten 

Nachtwachter .  dem  »weiblichen  Magister«.  selbst  »der  Leipziger 

Wurmkuchen-Frauo :  die  Komik  war  nicht  imnicr  die  feinste.s4  In 

der  Picanderschen  Caffee-Cantate  will  Vater  Schlendrian  der  Tochter 

Licschen.  welche  wie  die  gesammte  Leij>ziger  Frauenwelt  von  der 

Caffec-I^eidensehaft  hingenommcn  ist.  diese  austreiben.  Alle  Droh- 

ungen  sind  vergeblich.  dieHuBerste.  daB  sie  keinen  Mann  bekommen 

solle.  scheint  endlich  zu  wirken :  aber  Lieschen  ftlhrt  den  Vater 

aufs  Glatteis :  wahrend  er  geht  und  sich  nach  einem  Schwiegereohn 

umsieht.  »streut  sie  heimlich  aus.  kein  Freier  komni  mir  in  das 

Haus.  er  hab  es  mir  denn  selbst  versprochen  und  ruck  es  auf  der 

Ehcstiftnng  ein.  daB  mir  erlaubet  mftge  sein.  den  Caffee  wie  ich  will 

311  koehen«.  Die  SchluBwendung  ist  nicht  von  Picander,  der  sein 

Gedicht  mit  Lieschens  Verspreehen  abschlieBt.  gegen  einen  Ehe- 

mann  das  Caffectrinken  aut'zugeben.    Bach  hat  hier  wohl  selbst 

.  82)  S.  623.  S3  8.  Band  I,  S.  133  f. 

M,  Bruitkopfg  VerzcichniO  von  Micbaelis  17111,  S.  34  f. 
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Hand  angelegt  und  dnrch  Hinznfltgnng  des  schalkhaften  Ausgangs 

verhlitet.  daB  der  Scherz  ins  Ordinate  verlftuft:  jedenfalls  macht  es 

Keinem  Geschmacke  Ehre,  diese  nnd  nicht  die  originate  Fassung  in 

Mnsik  gesetzt  zu  haben.  Die  beiden  Personen .  denen  nur  noeh  cin 

erzUhlender  Tenor  beigegeben  ist ,  sind  scharf  auseinander  gehalten 

nnd  trefflich  charakterisirt.  Der  Alte  b  run  in  it  und  ]>oltert.  Lieschen 

sehwelgt  in  der  Empfindung  des  Genusses,  Schlendrian  grllbelt  und 

dtlnkt  Rich  wichtig,  die  Tochter  hat  liber  den  zn  erwartenden  BrUu- 

rigam  ihre  helle  Freudc ;  sic  ist  leichtlebige  aber  unschuldige  Ju- 

gend.  er  schwerf&llig  und  altvaterisch  herbe.  Das  originelle  Paar 

scheint  Glttck  in  der  Welt  gemacht  zu  haben.  In  den  Frankfurter 

Nachrichten  vom  Jahre  1 7H9  steht  zu  lesen:  »Dienstags  den  7.  April 

wird  ein  fremder  Music  us  im  KauffhauB  unter  den  N.  K  ram  en 

ein  Concert  aufflihren,  in  welchem  u.  A.  der  Schlendrian  mit 

seiner  Tochter  Lissgen  in  einera  Dramate  wird  gemacht 

werden«:  das  Billet  kostete  30  Kreuzer,  der  Text  12.s5  Es  wird 

zwar  nicht  besonders  bemerkt ,  daB  es  die  Bachsche  Composition 

war,  die  der  »fremde  Musicus«  aufftthrte :  aber  wer  hatte  ein  auf 

I^cipziger  Zustande  gemlinztes  und  von  einem  Leipziger  Poeten 

mit  Kttcksicht  auf  Bach  gefertigtes  Gedicht  noch  in  Musik  setzen 

sollen:"*) 

Einen  heitern,  zum  Theil  satirischen  Charakter  triigt  auch  eine 

dramatische  Kammercantate  groBercn  .Stiles,  »Der  Streit  zwischen 

Phiibus  und  Pan«  betitelt.  Picander  dichtete  sie  1731,  und  bei  den 

soinmerlichen  Znsammenkllnften  des  Musikvereins  wird  sie  in  cben 

demselben  Jahre  zuerst  aufgefuhrt  sein.s7)  Die  altgriechische  Sage 

laBt  bckanntlich  den  Phbbus  Apollo  als  citherspielenden  Gott  mit 

dem  Marsyas.  der  Meister  des  Flfitenspiels  ist,  wettstreiten :  Apollo 

bleibt  Sieger,  und  weil  er  als  solcher  mit  dem  Besiegten  nach  Be- 

lieben  verfahren  darf,  zieht  er  dem  Marsyas  bei  lebendigem  Leibc 

die  Haut  ab.    Die  spUtere  Sage  setzte  an  Stelle  des  Marsyas  den 

85  Isragl,  Frankfurter  Concert-Chronik  von  1713 — 1780.  Frankfurt  am 

Main,  1*76.  S,  28. 

86)  Die  Caffco-Cantate  erschien  in  einer  Ausgabe  von  S.  W.  Dehn  bei 

Gustav  Crantz  in  Berlin,  in  zweiter,  durchgangig  revidirter  und  berichtigter 

Ausgabe  bei  C.  A.  Kleuun  in  Leipzig.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  53. 

87)  S.  Anhang  A,  Nr.  36.  -  Herausgcgeben  B.-G.  XI",  S.  3  ff. 
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Hirtengott  Pan,  welchcr  ebenfalls  deni  Apollo  unterlicgt;  doch  trifft 

nicht  ihn  die  Strafe  sondern  den  phrygischen  Kbnig  Midas,  dem 

Eselsohren  wachsen ,  weil  er  das  Spiel  des  Pan  schbner  gefunden 

hat.  In  dieser  Form  hat  Picander  die  Sage  aufgefaBt  und  als  Quelle 

Ovids  Metamorphosen  XI.  1 40— 179  benutzt.  AuBer  den  genannten 

wird  noch  der  lydische  Berggott  Tmolus  als  Kampfrichter  einge- 

flihrt  und  —  wozu  in  Ovids  Erzahlung  keine  Veranlassung  gegeben 

ist  —  Momus,  der  Gott  des  Spottes.  und  Mercurius  als  Veranstalter 

des  Wettkampfes.  Ein  frischer,  malerischer  Chor  der  Winde,  welche 

sieh  eiligst  in  ihr  VerlieB  zurUckziehen ,  daunt  ftir  das  Hin-  und 

Wider-Schallen  der  Wettmusik  in  der  Natur  vollige  Stille  herrsche, 

leitet  die  Cantate  ein.  Dann  tretcn  die  beiden  KSmpfer  einander 

gegenllber.  Pan  streicht  prahlerisch  die  allmacktigen  Wirkungen 

seiner  Flote  heraus  und  reizt  hierdurch  Momus  zu  einer  Spottarie. 

Mercurius  ordnet  den  Kanipf,  der  nun  aber  nicht  durch  Spiel,  sondera 

(lurch  Gesang  ausgefochten  wird.  Phbbus  singt  zuerst  eine  Arie 

auf  seinen  Liebling  den  schbnen  Hyacinthus ;  Pan  sodann  ein  lusti- 

ges  Tanzlied,  in  dessen  Mitteltheile  er  die  tiefsinnige  Weise  seines 

Gegners  verhbhnt.  Der  Urtheilsspruch  erfolgt.  Tmolus  erklart  in 

einer  lobpreisenden  Arie  Phbbus  fllr  den  Sieger,  Midas  in  gleicher 

Weise  Pan  und  erhalt  dann  seine  Strafe.  Mercur  und  Momus  ziehen 

die  Moral,  und  mit  einem  SchluBgesang  auf  die  Kunst  des  Apollo 

schlieBt  das  Werk,  welches  wiederum,  wenn  man  den  Bachschen 

Stil  fllr  solche  Sachen  einmal  zugiebt,  ein  Meisterstttck  mannigfal- 

tiger  Charakteristik  ist.  Es  wlirde  seinem  poetischen  Charakter 

nach  mit  Ilandels  Acis  und  Wahl  des  Herakles  in  eine  Gattung  ge- 

hbren.  schllige  nicht  auch  hier  die  Allegorie  vor.  Eine  hochgestellte 

Person  anzusingen  gait  es  diesmal  nicht,  dagegen  aber  eine  ange- 

feindete  Kunstrichtung  zu  verherrlichen.  Pans  Flute  ergOt/.t  den 

Wald  und  die  Nvmphen.  er  vertritt  die  getallige.  gemeinverst&nd- 

liche  Musik :  sein  leichtes  und  ungezwungenes  Lied  hat  clem  Midas 

so  wohl  geklungen,  »daB  er  es  sich  auf  einmal  gleich  gemerket«. 

Die  Kunst  des  Phbbus  vereinigt  Schbnheit  der  Melodic  mit  Adel  und 

Tiefsinn.  .sie  ist  dazu  da,  »die  Gbtter  zu  vergntigen.. ;  Tmolus  sagt : 

PhHbus.  doine  Mckulci 

Hat  die  Aninuth  selbnt  Keborun. 
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Aber  wor  die  Kunst  versteht. 

Wie  dein  Ton  vcrwundornd  geht, 

Wird  dabei  ana  aich  verloren. 

Beide  Weisen  sind  berechtigt,  werden  einander  stcts  gegenuber 

stehcn.  nnd  wo  es  um  die  Kunstpflege  wohl  bestelltist,  wird  letztere 

mebr  gelten  als  die  erstere.  Insofern  ware  in  dem  Drama  nur  ein 

allgemeingtlltiger  Gedanke  verkbrpert ,  wenn  nicbt  einc  Beflissen- 

heit  hervortrate,  die  Musik  des  Pan  geringwerthig  darzusrellen  und 

zn  verspottcn,  diejenige  des  Apollo  aber  dem  meisternden  Unver- 

stande  gegenttber  zu  erheben : 

Du  guter  Midaa,  geh  nun  hin, 

Und  lege  dicli  in  deinem  Waldo  nicder, 

Doch  trliste  dicli  in  deinem  Sinn, 

Du  hast  noch  inehr  dergleichen  Brllder. 

Der  Unverstand  und  Unvorniinft 

Will  jetzt  der  Weisheit  Nachbar  scin. 

Man  urtheilt  in  den  Tag  hiuein, 

Und  die  bo  thun, 

fiehUren  all  in  deiue  Zunft. 

und. 

Labt  das  Hera,  ilir  holden  Saiten, 

Stimmet  Kunst  uud  Anmuth  an. 

LaCt  each  meistern,  laBt  euch  hJihnen, 

Sind  doch  euren  aiiBen  Ttfnen 

Selbst  die  Gotter  zugcthan. 

Auch  die  Einftthrung  des  Mercnr  dllrt'te  wobl  eine  Anspielung  auf 
besondere  Vcrhaltnisse  enthalten.  Dre  Sage  weiB  nichts  von  seiner 

Tbeilnahme  am  Wettkampfe.  Er  ist  allerdings  der  Vater  des  Pan. 

aber  als  solcher  konnte  er  doeh  nicbt  wohl  gegen  diesen  Partei  er- 

greifen,  wie  er  es  bier  schlieBlicb  thut.  Dagegen  personificirt  er 

als  Gott  des  Handels  die  Leipziger  Bllrgerscbaft.  wie  Apollo  gele- 

gentlich  die  Gelehrtenwelt :  in  seiner  Umdichtung  der  Cantate  »Ver- 

gnilgtc  PlciBenstadt«  hat  Bach  beide  in  diesem  Sinne  auftreten 

lassen.  Ware  es  nur  darauf  angekommen ,  PhiJbus  und  Pan  als 

musikalische  Gegensatze  hinzustellen.  so  hatte  dieses  uach  MaBgabe 

der  Sage  durch  Vortriige  auf  der  Leyer  (Laute)  und  der  Flbte  ge- 

schehen  mttssen :  odcr,  wenn  doch  cinmal  gesungen  werden  sollte. 

durfte  man  wenigstens  erwarten .  daB  die  Instrumente  der  Kampfer 
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bei  ihreii  Gesaugen  eine  bcvorzugte  Kolle  spieltcn.  DaB  Bach  dieses 

nicht  gethan  hat ,  wiihrend  er  sich  ttbrigens  doch  so  leicht  geneigt 

zeigt,  auBerlichen  Umstanden  masikalische  Motive  zu  entnehmen, 

lchrt  daB  es  ihm  in  der  llauptsache  nicht  sowohl  auf  eine  Charakte- 

risirung  Ajwllos  nnd  Pans  ankam,  als  nur  auf  den  Gegensatz  swi- 

schen  dcm  kunstvollen.  gebundenen.  ernsten  und  dem  leichten.  bios 

geialligen  Stil.  Jenen  vertrat.  wie  ihm  nicht  unbewuBt  war,  er 

selber,  diesen  die  Operncomponisten  und  Uberhaupt  fast  die  ganze 

sonstige  Musikerwelt.  Sie  hat  in  Pan  ihren  Patron,  Apollo  ist  Bach, 

der  rich  also  in  der  wunderschonen  und  mit  ersichtlicher  Hingabe 

geschriebenen  H  raoll-Arie  selbst  abbildet,  und  ebenso  im  Mittel- 

theile  der  Arie  des  Pan  »Wenn  der  Ton  zu  mUhsam  klingt.  Und  der 

Mund  gebunden  singt,  So  erweckt  es  keinen  Scherz«  in  belustigen- 

der  Ironic  sich  selbst  persiftiirt.  Wer  ist  Midas?  Xatttrlich  ein 

Leipzigcr,  denn  des  Midas  Abgeneigtheit  kann  sich  nur  auf  Bachs 

Gesangsinusik  beziehen,  und  diese  war  in  weiteren  Kreisen  noch 

nicht  bekannt  geworden,  wall  rend  seine  Instrumentalmusik  schon 

allgemeine  Bewunderung  fand.  Wir  kennen  nur  eincn  Leipziger, 

der  gcgcn  Bachs  Vocalcompositioncn  seine  tadelnde  Stimme  laut 

erhob :  Johann  Adolph  Scheibe.  Er  war  der  Sohn  des  mehrfach 

crwahnten  Orgelbauers  Johann  Scheibe,  und  1708  geboren ;  seit  dem 

Hcrbst  1725  studirte  cr  auf  der  Univcrsitat  und  bildcte  sich  zugleich 

zum  Musiker  aus.  Als  der  Organist  der  Thomaskirche.  Christian 

Grabner,  1 729  gestorben  war.  bewarb  sich  mit  andern  auch  Scheibe 

am  die  Stelle.  I  nter  den  Hichtern  war  Bach.  Scheibes  Probespiel 

scheint  keinen  gUnstigen  Eihdruck  gemacht  zu  haben .  jedenfalls 

erhielt  nicht  er  das  Amt.  sondern  G8rner.st»)  Er  blieb  aber  noch  bis 

1735  in  Leipzig,  wo  er  Clavierunterricht  ertheilte  und  auch  Compo- 

sitionen  von  sich  auffllhrte.  **)  1737  begann  er  in  Hamburg  den 

"Critischen  Musikus«  herauszugeben  und  griffin  dem  sechsten  Stlickc 

desselben  sowohl  Bach  als  Gorner  an .  diesen  weil  er  Uberhaupt  ein 

hochmUthiger  Nichtswisser  sei.''0)  jenen  wegen  seiner  verworrenen 
nnd  schwUlstigen  Satzweise.  die  ebenso  mtlhsam  wie  vergebens  sei, 

weil  sie  wider  die  Vemunft  streite.    Dieses  Urtheil.  welches  groBe 

S8  S  Critischer  Musikus  S.  410.         W  (Jorber,  L.  II,  Sp.  113. 

90j  Vrgl.  B.  34  f.  dieses  Batules. 
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Aufregung  fti  gewUwen  Kreisen  und  eine  litterariscbe  Polemik  her- 

vorrief,  auf  welche  spHter  zurlickzukommen  sein  wird.  muB  man. 

wenngleich  es  auch  vom  musikalischen  Standpunkte  aus  nicht  un- 

begreiflich  ist,  doch  mft  Scheibes  persOnlichen  Leipziger  Erlebnissen 

in  Verbindung  bringen.  Man  muB  es  nm  so  m£hr  nach  dem.  was 

Scheibe  mit  anerkennenswerther  Offenheit  Uber  seine  frliheren  Ge- 

sinnungen  selbst  sagt.  »Vor  einigen  Jabren«.  scbreibt  er  unter  dem 

28.  Juli  1739.  "lebte  in  einer  gewissen  berllhmten  Stadtein  gewisser 

Mensch,  den  icli  desto  besser  abscbildern  kann.  weil  ich  von  Jngend 

auf  mit  ihm  umgegangen  bin.  und  ;den  ieh  so  genau  als  mich  selbst 

gekannt  habe.  Ich  will  ihn  vorjetzo  Alfonso  nennen.  Er  ward 

durch  gewisBe  Zufalle  gezwungeu.  sieli  auf  die  Musik  zu  legen.  . . . 

Indem  er  anting  selbst  zu  merken,  wie  er  taglich  stiirker  ward,  so 

UuBerte  sicb  bei  ihm  zugleich  ein  heimlicher  Neid  Uber  die  Vorzllge 

andrer  ....  Wenn  er  die  Verdienste  erfahrener  Manner  erheben 

horte.  so  beneidete  er  sie  sogleich .  bloB  durum  weil  er  nicht  eine 

gleiche  Geschicklichkeit  besaB»  ....  Spater  -verwandelte  sich 

endlicli  der  Neid,  der  ihn  gefesselt  hielt.  in  eine  Eifersucht,  die  ihn 

antrieb,  den  Verdiensten  groBer  Manner  nachzueilen.  Und  so  Uber- 

wand  er  sich  nach  und  nach.  daB  er  nunmehro  vermiJgend  war,  den 

Huh ii i  geschickter  MUnner  ohne  roth  zu  werden  anzuhoren.  und  sie 

endlich  selbst  mit  aufrichtigem  Herzen  zu  erheben  und  ihren  Ver- 

diensten Hecht  zu  geben«.  Scheibe  gesteht  ausdrttcklich .  daB  ihn 

diese  Gesinnung  auch  zu  Handlungen  verleitet  habe:  »Vielleicht 

kennen  meine  Leser  diesen  Alfonso  so  gut  als  mich.  Und  vielleicht 

haben  meine  ehemaligen  Handlungen  mit  den  Handlungen  des  Al- 

fonso eine  groBe  Ahnlichkeit  gehabt.«9r  Hiernach  muB  er  damals 

gegen  Bach  allerhand  verltbt  haben.  was  ihm  spUter  leid  that,  und 

die  Kunstanschauungen.  welche  er  auch  in  Hamburg  bei  gelauterter 

Gesinnung  noch  vertrat.  werden,  zumal  da  er  wegen  der  miBglUckten 

Orgelprobe  gercizt  sein  mochte ,  mit  doppelter  Schiirfe  laut  gewor- 

den  sein.  DaB  Bach  und  sein  Musikverein  sich  gegen  dieselben 

wendete .  obgleich  der  sie  aussprach  ein  dreiundzwanzigjUhriger 

Jiingling  war,  ist  ganz  begreiflich.  .Scheibe  war  ein  fahiger  Kopf. 

beeinfluBte  als  solcher  die  Studenten  und  mochte  unter  ihnen  eine 

91j  Critiacher  Musikus  S.  445  und  4411. 
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Partei  gegen  Bach  gebildet  haben."*2,  Ohne  die  >Stud6nten  konnte 
aber  Bachs  Collegium  uumoum  nicht  existiren.  Wirklich  ha  hen 

audi  jeue  oppositionellen  Kegungen  weitereWellenkreisegeschlagen. 

Ludwig  Friedrieh  Hudemann,  Doctor  der  Rechte  in  Hamburg,  ein 

tltchtiger  Musik-Dilettant  uud  mit  Bach  seit  langerer  Zeit  uaher  be- 

freundet,  wie  ein  ibm  gewidmeter  Canon  aus  dem  Jahre  1 727  be- 

weist,  gab  1732  m  Hamburg  » Proben  einiger  Gedichte «  heraus.  in 

welchen  sich  folgendes  »>An  den  Herrn  Capell-Meister  J.  S.  Bach« 
findet : 

Wenu  vor  gar  lander  Zeit  des  Orpheus  Harfen-Klang 
Wie  er  die  Menschen  traf,  sicli  auch  iu  Thiere  drang. 

.So  inuB'es,  groBer  Bach  ,  weit  sehoner  dir  gclingen: 
Es  kanu  nur  deine  Kunst  verniinftge  Seelen  zwiogen. 

Und  dieses  trifft  gewiB  mit  der  Erfahrung  eiu : 

Oft  sieht  man  Sterbliche  den  Thieren  iihulich  seiu, 

Weon  ihr  zn  blikler  Geist  nicht  dein  Verdienst  erreichet, 

Und  in  der  Urtbeils-Kraft  dem  dummen  Viehe  glMchet 
l 

Kautn  trelbst  du  deincn  Schall  an  mein  geschiiftig  Ohr, 

So  tiinet,  wie  mich  diiucht,  das  gauze  Musen-Chor. 

Ein  Orgcl-Griff  von  dir  milfl  selbst  deu  Neid  beschiimen. 

Und  jedem  Lasterer  die  Schlangen-Zunge  liihmen. 

A]>«)llo  hat  dich  langst  des  Lorbeers  werth  gescbatzt, 

Und  deines  Namens  Knhm  in  Marmor  eiugciitzt. 
Du  aber  kauust  allein  durch  die  beseelten  Saitcn 

Dir  die  Unsterblichkeit,  vollkommner  Bach.  bereiten.re 

Hudemann  preist  /war  /.uniiehst  Bach  als  Orgelspieler .  iu  der 

letzten  Strophe  offenbar  aber  auch  seine  Musik  im  allgemeiueu,  und 

die  Anwendung  autiker  Allegorien  sowie  der  Gegensatz  zwischeu 

den  overnUnt'tigen  Seelen«  und  dem  »dummeu  Vieh«  macht  es  sogar 
wahrscheinlich .  daB  er  Picauders  Gedicht  von  dem  bockslUBigeu 

Pan  und  dem  eselsohrigen  Midas  gekannt  habe. 

92  Ich  bemerke,  daB  z.  B.  auch  Georg  Friedrieh  Einicke,  der  freilich  erst 

1732  die  Leipziger  Universitat  bezog,  lowohl  mit  Bach  als  init  Scheibe  ver- 
kehrte  urn  sich  in  der  Musik  zu  vcrvollkommnen ,  s.  Marpurg,  Kritische  Briefe 
ilber  die  Tonkunst,  II,  S.  401. 

;».<  Auf  dieses  Gedicht  hat  zuerst  A.  Diirffel  auf'merksaui  gemacht  Musi- 
kalischi's  Woehenblatt.  I8?u.  s.  272  . 
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Die  allegorisch-polemische  Spitze  schiidigt  den  harmonischen  . 

Eindruck  der  Cautate  trotz  ihrer  Frische ,  Reichhaltigkeit  und  dra- 

stischen  Komik  (die  gespitzten  Eselsohren  S.  .r>2,  T.  19  ff.  uud 

spaterhiu  sind  belustigend  genug  ,  uud  dritckt  8ie  schon  deshalb 

unter  HHndels  gleichartige  Werke.  Aber  sie  ist  ebendadurcli  von 

hervorragendem  biographischen  Interesse.  Die  Auseinandersetzun- 

gen,  welche  Bach  1714mit  den  Hallenser  Kircheniiltesten,  1725  mit 

der  Leipziger  Tniversitat  hatte.  beknnden  ebenso  wie  der  alsbald  zu 

erzilhlende  langwierige  Hader  mit  dem  Rector  Ernesti  eine  gewisse 

streitfrohe  Natur.  die  ihm  mit  der  rabulistischen  Orthodoxie  seiner 

Zeit  gemeinsam  war.  Hier  haben  wir  einen  Fall,  wo  er  sich  in 

Kunstangelegenheiten  gegen  seine  Widersacher  wehren  zu  mltsseu 

glaubte.  Er  grift'  nicht  zur  Feder,  wie  Mattheson;  dazu  war  er  eiu 
zu  echter  Kllnstler.  Aber  er  lieB  auch  nicht  seine  Oompositionen 

reiu  durch  sich  fur  ihren  SchOpfer  wirken,  wie  Handel.  Er  tllhrte 

seine  Vertheidigung  durch  eiu  teudenzitfses  Kunstwerk."4  An  das- 

selbe  spiuuen  sich  Fiiden  an ,  die  in  eine  spatere  Zeit  hinliberleiten 

und  wir  werden  in  ihr  den  eben  bezeichneten  Zug  noch  mehre  Male 

hervortreteu  sehen.  Diese  Zeit  selbst,  seine  letzte  Lebensperiode, 

hat  aber  ein  wesentlich  audres  Aussehen ,  als  die  reichste  und  be- 

friedigendste  seines  Schaft'ens,  welche  wir  mit  dem  eigenthUmlichen 
Werke  »Phbbus  und  Pan*  beschlieBen. 

94)  Schon  S.  W.  Delin  hat  ira  Octoberheft  der  Westermannschen  Monats- 

hefte  von  1  So«>  anf  diese  Bedeutung  der  Cantate  -Phobua  und  Pan*  htnge- 

wieaen.  Er  ging  von  thcilweise  irrigen  Vorausaetzungen  aun,  und  wurde  dea- 

halb  von  E.  0.  Lindner  Zur  Ton  k  una  t  Berlin,  Guttentag.  1  s«i4.  S.  ̂ 7  ff. 

getadelt.  Aber  das  iin  Grunde  richtige  hat  Dehn  dennoeh  erkannt.  In  einer 

schiinen  kleiuen  Abhandlung,  die  auch  eine  auaflihrliche  und  feine  muaikaliache 

Analyse  enthalt,  hat  ihm  schon  Dr.  E.  Bauiugart  »tfber  deu  Streit  zwiaehen 

Phobua  und  Pan*,  V'erhandlungen  «Ier  schlesischen  (iesellachaft  fUr  vaterliin- 
disehe  Cultur.  Philosophisch-historiache  Abtheilung.  Brealau,  wieder 
zu  atnneiu  Rechte  zu  verhelfen  gesucht 
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Gesners  Nachfolger  im  Rectorate  der  Thomasschule  wurde  Jo- 

hann  August  Ernesti.  der  erst  1732  als  Conrector  angestellt  worden 

war.1  Ernesti  war  1707  geboren,  kam  also  in  sehr  jugendlichem 

Alter  an  die  Spitze  der  Schule.  Eine  in  lebendiger  AufFassung  der 

antiken  Schriftsteller  wurzelnde  Gelehrsamkeit  und  Bildnng,  eine 

liervorragende  Begabung  fUr  methodische  Lehre  befUhigten  ihn  dazu. 

I  nter  seiner  Leitnng  nahm  die  Schule  einen  groBen  Aufschwung,  er 

zeigte  sich  in  dieser  Hinsicht  seines  Vorgangers  wllrdig,  den  er  in 

eignen  wissenschaftlichen  Arbeiten  dnrch  Klarheit,  Sicherlieit  nnd 

eine  maBgebende  Reinheit  des  lateinischen  Stils  noch  Ubertraf.  Da- 

gegen  fehlte  ihra  die  anregende  Genialitat .  die  liebenswlirdige 

Menschlichkeit  und  die  Weite  der  Bildung.  worauf  Gesners  segens- 

reiches  Wirken  zumeist  benihte :  es  fehlte  ihm  auch  dessen  Weisheit 

und  feiner  Takt.  Ernesti  bekleidete  das  Rectorat  bis  1759,  dann 

erhielt  er  eine  theblogische  Professur  an  der  Universit&t. 

Bach,  den  fllnfzigen  nahe,  stand  anfftnglich  mit  seinem  Vorge- 

setzten.  dessen  Vater  er  hUtte  sein  ktinnen,  in  ganz  guten  Beziehnn- 

gen.  Indem  seine  Familie  fortfuhr  sich  zu  vergr8Bern,  hatte  er 

Ernesti  schon  1 733  zum  Pathen  eines  Sohnes  gebeten  und  that  dies 

nach  der  im  September  1 735  erfolgten  Geburt  seines  letzten  Sohnes 

Johann  Christian  abermals.  Das  frcundliche  Verh&ltniB  sollte  indeB 

nicht  lange  daueni.  In  den  von  den  Alumnen  gebildeten  Sing- 

choren  bekleideten  die  Pr&fecten  als  Stellvertreter  des  Cantors,  und 

nnter  ihnen  uamentlich  der  erste  Pnifcct  ein  wichtiges  Amt.  Im 

Jahre  1736  hatte  ein  gewisser  Gottfried  Theodor  Krause  aus  Herz- 

berg  diese  Stelle  inne.  Er  war  von  Bach  mit  Nachdruck  angewiesen 

worden.  Uber  die  ihm  unterstelltcn  kleineren  Knaben  strenge  Auf- 

1;  S.  S.  91  dieses  Randes 

31* 
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sicht  zu  fUhren.  unci  wenn  in  Bachs  Abwesenheit  bei  kirchlichen 

Veranlassungen  sich  Unordnung  zeigte ,  mit  angetnessenen  Strafen 

dagegen  einzuschreiten.  Als  Krause  der  Ungezogenheiten  der 

Knabenschaar  durch  Ermahnungen  nicht  mebr  Herr  werden  konnte 

und  gelegentlich  einer  Brautniesse  das  nngebtthrfiche  Betragen  gar 

zu  arg  wurde,  wollte  er  einige  der  schliinmsten  zUchtigen.  Sie 

widersetzten  sich  und  erhielten  endlich  eine  derbefe  Tracht  Schlage, 

als  ihnen  zugedacht  gewesen  war.  Es  wurde  Klage  beim  Rector 

geftlhrt ;  dieser  gerieth  Uber  den  Prafecten  in  heftigsten  Zorn. 

Krauses  Vergangenheit  war  tadellos,  er  stand  im  Begriff  zur  Univer- 

sity zu  gehen  und  war  auf  dem  Schulactus  am  20.  April  als  Redner 

aufgetreten.2)  Trotzdem  dictirte  ihra  Ernesti  die  schimpflichste 

Strafe  zu:  kOrperliche  Zttehtigung  in  Gegenwart  der  gesammten 

Schule.  Bach  legte  sich  ins  Mittel  und  erklHrte  Krauses  Fehler  auf 

sich  nehmen  zu  wollen,  konnte  aber  nichts  erreichen.  Als  ein  zwei- 

malige8  Gesuch  um  Entlassnng  vom  Rector  zornig  abgeschlagen 

war,  verlieB  Krause  mn  der  ihm  zugedachten  Schande  zn  entgehen 

eigenmachtigerweise  die  Schule.  Seine  Habseligkeiten  und  all- 

niUhlig  bis  zu  'M)  Thalera  aufgesaminelten  Singgelder,  die  der  Rector 
in  Verwahrung  hatte,  wurden  von  diesem  eingezogen,  muBten  jedoch 

nachdem  Krause  beim  Rath  bittstellig  geworden  war,  durch  Verfli- 

gung  desselben  vom  '.\\.  Juli  wieder  herausgegeben  werden.3) 
Bach  fuhltc  sich  in  der  Person  seines  Priifecten  selbst  beleidigt, 

und  diese  VorgUnge  pflanzten  eine  Abneigung  gegen  Ernesti  in 

seine  Seele,  die  von  Ublen  Folgen  werden  sollte.  Die  1723  er- 

lassene  Schulordnung  bestimmte  als  Amt  und  Recht  des  Cantors, 

daB  derselbe  die  vier  Singchbre  mit  den  geeigneten  SchUlern  be- 

setzen  und  die  Chorpriifecten  zu  erwahlen  babe.  FUr  letzteres  sollte 

er  die  Genehraigung  des  Schulvorstehers  eiuholen,  zu  der  Zusam- 

2:  S.  Ernestis  Schulprogramm  zum  20.  April  1736,  S.  15  (auf  der  Biblio- 
thek  der  Thomasschule  . 

3]  Krauses  Eingabe  ist  voin  26.  Juli  datirt;  s.  Leipziger  Rathsacten  *Die 

Schule  zu  St.  Thomae  betr.  Fmc.  II. «  sign.  VIII  ,  B.  0.  —  DaB  bei  cigen- 

nittchtigein  Entweichen  eines  Alumuen  der  Hausrath  verfiel,  war  allerdings 

rechtens  uud  stand  in  der  formula  nblujationis,  die  von  den  Alumuen  vor  Hirer 

Aufnahrae  untersclirieben  werden  muCte ;  s.  Rathsacten  -Schuel  zu  5.  Thomas. 

Vol:  III.  Stiff.  VIII.  B  2.-  Fol.  2<J:>. 
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mensetzung  der  Chore  hatte  der  Rector  seine  Einwilligung  zu  geben. 

dereelbe  besaB  jedoch  zu  keiner  Initiative  das  Recht.  Die  alther- 

gebrachte  Gewohnheit  raumte  dem  Cantor  nocb  weitergehende  Be- 

fugnisse  ein  und  niachte  ihn  in  alien  Angelegenheiten  des  Chore  so 

ziemlich  zum  unumschrHnkten  Herrn:  wie  in  vielen  andern  Dingen 

so  war  die  Praxis  auch  bier  trotz  der  nenen  Schulordnung  die  alte 

geblieben.  Als  nun  der  Prafect  Gottfried  Krause  sich  geweigert 

hatte.  die  ttber  ihn  verhangte  entehrende  Htrafe  zu  empfangen.  hatte 

ihn  der  Rector  vom  Amte  snspendirt.  zugleich  aber  eigenniKchtiger 

Weise  dem  zweiten  PrUfecten ,  Johann  Gottlob  Krause  aus  GroB- . 

Deuben4  ,  die  Stelle  des  ersten  einstweilig  Ubertragen.  Dem  Cantor 

war  diese  PersOnlichkeit  schon  lange  nicht  nach  dem  Sinne  gewesen 

und  er  hatte  das  nicht  verschwiegen.  Am  22.  Trinitatis-Sonntag 

(6.  November)  des  vorhergehenden  Jahres  hatte  der  Tertim  der 

Thomasschule,  M.  Abraham  Krllgel  in  Collmen  bei  Colditz  mit  der 

Tochter  des  dortigen  Pastors  Wendt  Hochzeit  gemacht.  Ernesti  und 

Bach  waren  eingeladen  gewesen :  als  sie  des  Abends  mit  einander 

nach  Hause  fuhren ,  kam  das  Gesprach  auf  die  Neubesetznng  der 

Prafecturen ,  welche  jedesmal  vor  den  Weihnachtsumgangen  statt- 

fand.  Seinem  Alter  und  Range  nach  hatte  Johann  Krause  Anwart- 

schaft  auf  eine  solche :  Bach  aber  war  bedenklich  uud  sagte.  er  sei 

•sonst  ein  liederlicher  Hund  gewesen«.  Ernesti  gab  das  zu.  meinte 

jedoch,  da  er  sich  durch  Begabung  auszeichne  und  auch  sirtlich  zu 

bessern  scheine.  konue  man  ihn  wohl  nicht  libergehen.  falls  er  ubri- 

gens  genllgende  musikalische  Ttlchtigkeit  besasse.  Mit  den  Prii- 

fecturen  waren  besondere  Geldeinnahmen  verbunden,  Krause  konnte 

sich  auf  diesem  Wege  von  seinen  Hchulden  befreien  und  der  Schule 

wurde  dadurch  eine  ttble  Nachrede  erspart.  Musikalisch  hielt  ihn 

Bach  flir  brauchbar  genug.  wenigstens  zu  den  untern  Prafecturen : 

so  wurde  er  denn  vierter.  dritter  und  endlich  zweiter  PrUfect.  Auch 

seine  vorliiufige  Beforderung  zur  ereten  Stelle  hatte  sich  Bach  ge- 

fallen  lassen,  obschon  ihn  des  Rectors  Eigenmfichtigkeit  erboste. 

Nach  einigen  Wochen  indessen  Uberzeugte  er  sich .  daB  Krause  ftlr 

dieses  besondere  verantwortliche  und  schwierige  Amt  nicht  gentige : 

4)  S.  S.  66  dieses  Bandes.  und  Erncstis  Schulprogramm  zum  6.  Mai  1  T:tT 
lauf  der  Bibliothek  der  Thomasschule  . 
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er  Betzte  ihn  also  an  die  zweite  Pr&fectur  zurttck ,  nahm  den  tllchti- 

gern  Samuel  Kiittler  aus  Belgern 6)  an  die  erste  Stelle ,  und  zeigte 

beides  vorschriftsmaBig  dem  Rector  an.  Ernesti  machte  ein  saures 

Gesicht,  ftigte  sich  aber:  nicht  so  Krause  selbst.  Er  beschwerte 

sich  beim  Rector  und  wurde  von  diesem  an  den  Cantor  gewiesen. 

Nun  brach  Bachs  Verstimmung  und  Gereiztheit  hervor.  Er  HeB  sich 

Krause  gegentiber  zu  der  Antwort  hinreiBen :  der  Rector  habe  ihn 

seiner  Zeit  eigenm&chtiger  Weise  in  die  erste  PrUfectur  gescboben, 

er  der  Cantor  setzte  ihn  jetzt  wieder  ab,  weil  er  dem  Rector  zeigen 

wolle,  wer  hier  Herr  im  Hause  set  Dasselbe  sagte  er  auch  dem 

Rector  auf  seiner  Stube  ins  Gesicht.  Ernesti  glaubte  sich  ein  solches 

Auftreten  nicht  bieten  lassen  zu  dttrfen,  HeB  sich  vom  Schulvor- 

stelier  ermachtigen  und  forderte  Bach  brieflich  auf,  Krause  wieder 

einzusetzen.  Bach  muBte  einsehen,  daB  er  zu  we  it  gegangen  war; 

er  zeigte  sich  einer  gUtlichen  Vergieichung  geneigt  und  versprach 

sogar,  Ernestis  Aufforderung  uachzukommen.  Allein  in  dernHchsten 

Singstunde  bewilhrte  sich  Krause  so  schlecht,  daB  ihm  dies  unmog- 

lich  schien.  Um  den  20.  Juli  verreiste  er  und  kehrtc  erst  gegen 

den  1 .  August  zurllck.  Ernesti,  der  Krauses  Wiedereinsetzung  er- 

wartete  —  es  scheint ,  daB  Bachs  Benehmen  ihn  hierzu  berechtigte 

—  wurde  ungeduldig ,  und  als  dieser  sich  immer  noch  nicht  regte, 

schrieb  er  ihm  Sonnabend  den  1 1 .  August  einen  kategorischen  Brief: 

wenn  Bach  nicht  sofort  das  Yerlangte  thue ,  werde  er  Sonntags  frith 

die  Stellenbesetzung  selbst  vornehmen.  Bach  schwieg  auch  jetzt, 

Ernesti  ftthrte  seine  Drohung  aus  und  HeB  Bach  durch  Krause  selber 

davon  benachrichtigen. 

Es  war  vor  dem  Frllhgottesdienst.  Bach  begab  sich  sofort  zu 

dem  Superintendenten  Deyling,  stellte  ihm  die  Sache  vor,  und  Dey- 

ling  versprach  nach  eingezogenen  Erkundigungen  auf  eine  Entschei- 

dung  des  Streites  hinzuwirken.  Inzwischen  hatte  der  Gottesdienst 

begonnen.  Bach  holte  Kiittler,  der  auf  des  Rectors  Befehl  als 

zweiter  PrUfect  in  die'  Nikolaikirche  gegangen  war,  von  dort  weg  in 

die  Thomaskirche  und  jagte  hier  den  Krause  mitten  unter  dem  Ge- 

sange  davon,  indem  er  sich  unbefugter  Weise  auf  einen  Befehl  des 

Superintendenten  berief.    Ernesti  sah  dies,  spracli  nach  der  Kirche 

r>  s.  s.  r.G  dieses  Bandes,  und  Brnettii  Schulprognunm  von  »'».  Mai  itmt. 
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beim  Superintendenten  vor  und  wuBte  ibn  anf  seine  Seite  zu  bringen. 

Er  lieB  Bach  hiervon  unterrichten ,  der  ihm  in  immer  wachsendem 

Grimnie  entgegnete,  daB  er  sich  daran  durchaus  nicht  kehre,  es 

mochte  kosten,  was  es  wolle,  ttbrigens  habe  er  dem  Kathe  eine  Be- 

schwerdeschrift  ttbergeben.  Vor  Beginn  des  Vespergottesdienstes 

erschien  der  Rector  auf  dem  Orgelchor  und  nntersagte  den  SchUlern 

tiffentlich  miter  Androhung  der  h&rtesten  Strafen,  Bachs  Anordnnng 

wegen  der  PrUfecten  Folge  zu  leisten.  Als  Bach  kam  und  Krause 

wieder  an  der  Stelle  des  ersten  PrHfecten  fand,  trieb  er  ihn  mit  Un- 

gestUm  abermals  vom  Chor.  Da  aber  die  Alumnen  durch  den  Rector 

eingeschUchtert  waren,  fand  sich  nun  keiner,  der  die  Motette  diri- 

giren  wollte:  Bachs  Schttler  Krebs,  welcher  seit  1735  auf  der  I  Hi- 

versitat  stndirte  und  zufallig  anwesend  war ,  ttbernahm  auf  seines 

Lehrers  Bitte  die  Direction.  Eine  zweite  Beschwerde  des  in  seiner 

An  tori  tat  und  seinem  SelbstgefUhl  empfindlichst  gekrankten  Ktlnst- 

lers  war  die  Folge.  Als  am  Abend  der  PrUfect  Ktlttler  bei  Tische 

erschien,  wies  ihn  Bach  zornig  hinaus,  weil  er  dem  Rector,  und 

nicht  ihm  gehorcht  habe.  °) 

Am  folgenden  Sonntage  (19.  Aug.)  wiederholten  sich  dieselben 

Srgerlichen  Auftritte.  Den  vom  Rector  bestimmten  Prafecten  wollte 

Bach  nicht  dirigiren  und  vorsingen  lassen,  unter  den  Ubrigen  SchU- 

lern wagte  keiner  es  zu  thun.  Bach  mufite  sich  entschlieBen,  gegen 

das  Herkommen  die  Motette  selbst  zu  dirigiren .  als  Vorsanger  trat 

wieder  ein  Student  ein.  Noch  an  demselben  Tage  richtete  Bach  an 

den  Rath  eine  dritte  Beschwerdeschrift.  Er  stellte  vor,  daB  auf 

diese  Weise  das  tiffentliche  ArgerniB  und  die  Unordnung  immer 

grOBer  werden  wllrden,  und  daB ,  wenn  der  Rath  nicht  unverzliglich 

ein  Eiusehen  thue,  er  femer  kaum  im  Stande  sei,  seine  Autoritat  den 

SchUlern  gegenllber  zu  behaupten.  Inzwischen  war  auch  Ernesti 

zum  Bericht  aufgefordert  worden,  der  sich  in  geWandter  Weise  zu 

rechtfertigen  und  dem  Cantor  alle  Schuld  zuzuschieben  suchte.  Das 

dringend  nothwendige  Eingreifen  des  Raths  aber  erfolgte  nicht. 

Bach  versuchte  es  nun  mit  andern  Mitteln.  Sein  unter  dem 

27.  Juli  1733  in  Dresden  eingereichtes  Gesuch  um  Verleihung  eines 

6  Bach  muB  in  dieser  Woche  die  Schulinspection  ^ehabt  haben,  in  Folgu 

deren  er  mit  den  Alumnen  zusammen  zu  speiscn  hatte. 
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Hoftitels  war  unbeautwortet  geblieben .  die  politischen  Wirreii  am 

Anfang  der  Regieruirg  Augusts  III.  und  dessen  fast  zweijfihrige  Ab- 

wesenheit  von  Sachsen  (3.  Nov.  1734  —  7.  Aug.  1736)  mogen  der 

Gruud  davon  gewesen  sein.  Seitdem  hatte  Bach  sich  durch  mebre 

Festmusiken  dem  Hofe  angenehm  zu  machen  versucht,  die  Zeiten 

waren  ruhiger  geworden.  eine  Eraeuerung  seines  Antrags  hatte 

Aussicht  auf  besseren  Erfolg.  Seine  KUnstlerschaft  hatte  uicht 

vennocht,  ihn  vor  einer  unwUrdigen ,  ja  verachtlichen  Lage  zu 

sichern.  Eine  vom  Hofe  ihm  beigelegte  Wichtigkeit  sollte  jetzt  da- 

zu  dienen.  ihn  aus"  dieser  Lage  befreien.  Am  27.  September  1730 

setzte  er  ein  neues  Gesuch  auf;7  da  vom  29.  Sept.  ab  der  Kbnig 

einige  Tage  in  Leipzig  weilte .  wird  es  ihm  hier  Uberreicht  worden 

sein.  Einen  unmittelbaren  Erfolg  erlebte  Bach  freilich*  auch  jetzt 

nicht.  Durch  die  UnertrUglichkeit  der  Lage  gepeinigt  hatte  er  im 

November  schon  eine  vierte  Beschwerde  verfaBt.  welche  diesesmal 

ans  Consistorium  zu  Leipzig  gehen  sollte,  als  die  crsehnte  Bestal- 

lung  eintraf : 

»Decret  |  Vor  Johann  Sebastian  Bach ,  als  |  Compositeur  bey 

der  Kbniglichen  Hof  Capelle. 

Demnach  Ihro  Konigliche  Majestiit  in  Pohlen.  und  ChurfurKt- 

liche  Durchlauchtzu  SachBen  p.  t.  Johann  Sebastian  Bachen, 

auf  dessen  beschehenes  allerunterthiinigstes  Ansuchen.  und  umb 

seiner  guten  Geschickligkeit  ̂ villen.  das  Pracdicat  als  Compositeur 

bey  der  Hof  Capelle,  allerguUdigst  ertheilet:  Als  ist  demselben 

darUber  gegenwiirtiges  Decret ,  unter  Ihro  Kiiniglichen  Majestiit 

hbchsteigenhUndigen  Unterschrilft  und  vorgedruckten  Kbniglicheu 

Insiegel  ausgefertiget  worden.  So  gescheiien  und  geben  zu  DreB- 

den.  den  19.  Nov.  1736.«8)  Die  Ubermittlung  hatte  der  russische 

Gesandte  am  kOniglich  -  churfUrstliehen  Hofe  besorgt.  dem  das 

Decret  am  28.  November  zugestellt  worden  war.  Er  hieB  Baron 

von  Kayserling  und  wird  uns  bei  einer  andem  Gelegenheit  wieder 

begegneu. 

T   Staatsarchiv  zu  Drosden,  Abtheilung  XVI,  Nr.  15u7. 

8)  Staatsarchiv  zu  Dresden  »Die  Italiiinischen  Sanger  und  Sangerinnen, 

das  Orchestre,  die  Tantzer  und  Tantzerinnen.  auch  andere  zur  Opera  gehyrige 
Persohnen  betr.  anno  1733.  1739  und  ISO! .  1S02.«   Fol.  57. 
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Das  Vertrauen  indessen,  welches  Bach  auf  die  Wirkung  des 

Hoftitels  gesetzt  hatte,  sollte  ihn  tauschen,  Der  Conflict  mit  Ernesti 

dauerte  fort  und  der  Rath  machte  noch  imraer  keine  Miene  einzu- 

greifen.  So  muBte  die  im  November  aufgesetzte  aber  noch  zurtlck- 

gehaltene  Kingabe  an  das  Consistorium  am  12.  Febrnar  1737  den- 

noch  abgehen.  Sechs  Tage  zuvor  hatte  man  sich  auf  dem  Kathhause 

zum  ErlaB  einer  VerfUgung  allerdings  aufgerafft,  sie  blieb  aber  zwei 

Monate  liegeu:  am  6.  April  wurde  sie  Ernesti,  am  10.  Bach,  am  *2o. 

Deyling  zngestellt.  GroBe  Mtthe,  in  den  Kern  der  Streitfrage  ein- 

zudringen.  hatte  sich  der  Rath  nicht  genomraen.  Er  wahlte  das 

bequemste  Auskunftsmittel  und  gab  beiden  Unreoht;  im  Ubrigen 

blieb  Johann  Krause  erster  Prafect,  »dessen  Aufenthalt  auf  der 

Schule  zu  Ostern  zu  Ende  gehe«.  Ostern  fiel  auf  den  21.  April,  der 

Entscheid  hatte  also  fUr  Bach  keine  erhebliche  praktische  Bedeu- 

tuug  mehr.  Aber  Ernesti  hatte.  soweit  es  sich  urn  Krause  handelte, 

doch  gesiegt.  denn  Bach  war  thatsiichlich  nicht  im  Stande  gewesen, 

den  untauglichen  Prafecten  von  seinem  Platze  zu  entfernen. 

Er  war  denn  auch  nicht  gesonnen.  sich  bei  der  Verordnung  des 

Rathes  zu  beruhigen.  Das  Consistorium  hatte  sofort  nach  Bachs 

Eingabe  vom  12.  februar  dem  Rath  und  dem  Superintendenten  die 

Weisung  zugehen  lassen ,  die  Sache  zu  untcrsuchen  und  dieselbe 

ohne  Weiterung  beizulegen,  auch  zu  verfugen,  daB  beim  Gottes- 

dienste  kein  HinderaiB  und  Aufsehen  verursacht  werde.  Deyling 

stand  aber  auf  Ernestis  8eite  und  hat  gewiB  nichts  gethan,  der 

Rathsverorduung  einen  andern  Charakter  zu  gebeu,  als  sie  ihn 

schlieBlich  zeigte.  Bachs  VerhaltniB  zu  Deyling  war  damals  nattlr- 

lich  ein  gespanntes.  Man  kann  dies  aus  folgeudem  Vorfalle  er- 

kennen.  Am  10.  April,  einem  Mittwoch,  hatte  nach  der  Ublichen 

Wochenpredigt  des  Superintendenten  in  der  Nikolaikirche  der  zum 

Vorsingen  abgeordnete  Thomasschliler  das  Communionlied  zu  tief 

angestimmt,  so  daB  die  Gemeinde  nicht  mitsingen  konnte.  Austatt 

deshalb  mit  Bach  private  RUcksprache  zu  nehmen ,  wie  es  der  Ge- 

ringfngigkeit  der  Sache  angemessen  gewesen  ware,  beschwerte  sich 

Deyling  durch  den  Kttster  beim  Rathe.  Dieser  lieB  den  Cantor 

auch  sogleich  vorladen.  trug  ihm  auf  den  Fall  zu  untersuchen,  dem 

Vorsinger  einen  Verweis  zu  ertheilen.  und  kUnftig  ttlchtige  Personen 
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zu  diesem  Geschafte  abzusenden.")  Bach  erhielt  auf  solchem  Wege 
wieder  einnial  eine  Nase. 

Dem  Consistorium  aber  stellte  Bach  unter  dem  21.  August  fol- 

gcndes  vor.  Der  Rector  habe  offentlich  in  der  Kirche  und  in  Gegen- 

wart  sammtlieher  Prhnaner  diejenigen  Schttler  mit  Relegation  und 

Verlust  der  zukbmmlichen  aufgesammeltcn  Singgelder  bedroht, 

welche  Bachs  Anordnung  Folgc  leisten  wUrden.  Dies  betrachte  er 

als  eine  Verletzung  seines  Ansehens  und  persSnliche  Verunglimpfung, 

fUr  die  er  eine  ebenso  persbnliche  Genugthuung  zu  fordern  berech- 

tigt  sei.  Ferner  bestritt  er  die  MaBgeblichkeit  der  Schulordnung 

von  1723,  auf  welche  die  Verftlgung  des  Rathes  sich  gestUtzt  hatte. 

Dieselbe  ermangle  der  nothwendigen  Bestatigung  des  Consisturiunis, 

weshalb  sie  auch  schon  von  dem  alten  Ernesti,  dem  Vorgiinger  Ges- 

ners,  nicht  als  gUltig  anerkannt  sei,  und  thatsHchlich  sei  auch,  was 

die  Rechte  des  Cantors  betreffe,  bisher  nicht  nach  ihr,  sondern  dem 

alten  Herkommen  gemiiB  gehandelt  worden.  Namentlich  wendete* 

er  sich  gegen  die  Bestimmung,  daB  der  Cantor  einen  oder  den  andern 

Schiller  von  der  einmal  aufgetrageuen  Verrichtung  zu  suspendiren 

oder  auszuschlieBen  nicht  vermbgend  sein  sollc,  «*gestalt  Fiille  vor- 

kommen,  da  in  contitumti  eine  Anderung  vorgenommen  werden  muB, 

und  nicht  erstlich  eine  weitlaufige  Untersuchung  in  solchen  gering- 

fUgigen  Disciplinar-  und  Schulsachen  Vorgenommen  werden  kanu, 

dergleichen  Anderung  auch  auf  alien  TrivialsclHilen  dem  Canton  in 

Sachen  die  Musik  betreffend  zustehet,  indera  sonsten  die  Jugend, 

wenn  sie  weiB.  daB  man  ihr  gar  nichts  thun  kann,  zu  gouverniren 

und  seinem  Amt  eiu  Genltgen  zu  leisten  nnmbglich  fallen  will*.  In 

dem  Schreiben  vom  12.  Februar  hatte  Bach  die  »Concurrenz«  des 

Rectors  bei  Besetzung  der  Prafectnren  sogar  unter  Berufung  auf  die 

neue  »Schulordnung  bestritten.  Dieser  Versuch  laBt  sich  insofern 

begreifen.  als  dem  Rector  an  der  Besetzung  keine  positive  Betheili- 

gung,  sondern  nur  das  Recht  der  Verhinderung  zustand.  Indessen 

muBte  Bach  inzwischen  doch  wohl  eingesehen  haben.  daB  er  auf 

Grund  der  neuen  Schulordnung  dasjenige  was  er  wollte :  vollige  Un- 

ibhangigkeit  des  Cantors  in  alien  musikalischen  Angelegenheiten, 

nicht  erreichen  konnte. 

9,  Rathsacten  »Die  Schule  zu  St.  Thmnae  betr.  Fasc  11«.  sign.  VIII,  B. 
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Nun  theilte  zwar  das  Consistorium  unter  dem  28.  August  Dea- 

ling und  dem  Rathe  mit,  da  15  Bach  sich  mit  neuen  Vorstellungen  und 

Gesuchen  an  dasselbe  gewendet  habe,  und  forderte  binnen  vierzehn 

Tagen  ttber  die  Angelegenheit  Bericht  ein.  Als  aber  der  Bericht 

nicht  erfolgte.  beruhigte  es  sich  auch  dabei.  So  sab  denn  Bach  nur 

noch  einen  Weg  ttbrig,  um  zu  seinem  Rechte  zu  gelangen.  Er  ging 

unter  dein  1 S.  October  direct  an  den  Kbnig.  Dieser  lieB  durch  ein 

Sehreiben  vom  17.  December  das  Consistorium  anffordern,  es  solle 

auf  die  Beschwerde  Bachs  »nach  Befinden  die  Gebuhr  verfugen«. 

Am  I.  Februar  1738  wurde  das  Sehreiben  dem  Consistorium  einge- 

handigt,  unter  dem  5.  Februar  verlangte  dasselbe  von  Deyling  und 

dem  Rathe  nochmals  energischerweise  Bericht  binnen  vierzehn 

Tagen.  Zur  Ostermesse  kam  der  Kbnig  selbst  nach  Leipzig.  Wir 

erz&hlten  schon,  daB  Bach  ihm  bei  dieser  Gelegenheit  eine  Abend- 

musik  brachte.  die  mit  allgemeinem  Beifalle  aufgenommen  wurde. 

Nunmehr  fand  seine  Sache  ihre  endliche  Erledigung,  und  wie  wir 

aus  den  Umstiinden  schlieBen  dlirfen  in  einem  ihm  gllnstigen  Sinne. 

Das  plotzliche  Versiegen  der  archivalischen  Quellen  deutet  darauf 

hin.  daB  sie  durch  persbnliches  Eingreifen  des  Kbnigs  herbeigeftthrt 

wurde. 

Fast  zwei  Jahre  hatte  der  Streit  gedaueri  beinahe  so  lange  als 

vor  mehr  denn  Go  Jahren  seines  Oheims  in  Arnstadt  Ehehandel.10) 

Beide  Manner  hatten  sich  als  echteste  Sprosseu  ihres  Geschlechts 

gezeigt  und  mit  UuBerster  Hartnackigkeit  um  ihr  Recht  gekUmpft.11) 

Aber  nicht  um  deswillen  allein  sind  diesc  unerfreulichen  Vor- 

gange  hier  ausfUhrlicher  erzUhlt  worden.  Sie  wunlen  flir  Bachs 

ganze  ttbrige  Lebensperiode  bestimmend.  Ich  betrachte  es  als  einen 

besonders  glUcklichen  Zufall ,  dies  noch  nachweisen  und  damit  ftir 

das  Bild  der  letzten  zwblf  Jahre  den  festen  Hintergrund  herstellen 

zu  kbnnen.  Johann  Friedrich  Ki>hler,  ein  Pastor  zu  Taucha  bei 

Leipzig,  legte  177b  eine  Geschichte  der  Leipziger  Schulen  an,  in 

welcher  er  auch  Bach  gebuhrendermaBen  berucksichtigte.  Seine 

KenntniB  jener  Zeit  schbpfte  er  groBentheils  aus  mUndlichen  Mit- 

theilungen  ehemaliger  Thomaner.    Er  erzahlt  wbrtlich  1J; :  »Mit  Er- 

10  S  Band  I,  S.  UiU.  11  S.  die  Anhang  B.  XI  mitgctheilten  Acten- 

stiicke.         12  Beiblatt  zu  8.  94.  —  Das  Manuscript  dea  nicht  gedruckten 
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uesti  zerfiel  er  Bach  ganz.  Die  Veranlassung  war  die  sc.  Ernesti 

entsetzte  den  GeneralprUfecten  Krausen ,  der  eiuen  unteren  Schiller 

zu  nachdrllcklich  gezllchtigt  hatte,  verwies  ihn,  da  er  entwichen 

war,  von  der  Schule,  uud  wUhlte  an  dessen  Stelle  einen  andern 

Schiller  zum  GeneralprUfecten  —  ein  Recht,  das  eigentlich  dem 

Cantor  zukommt.  dessen  Stelle  der  GeneralprUfect  vertreten  inuB. 

Weil  das  gewKhlte  Subject  zur  AurTllhrung  der  Kirchenmusik  uu- 

tanglieh  war.  traf  Bach  eine  andre  Wahl.  Darllber  kam  es  zwischen 

ihm  uud  Ernesti  zur  Klage  uud  beide  wurden  seit  der  Zeit  Feinde. 

Bach  ling  nun  an  die  Schiller  zu  hassen,  die  sich  ganz  auf  Humani- 

ora  legten  und  die  Musik  nur  als  Nebenwerk  trieben.  und  Ernesti 

ward  Feind  der  Musik.  Traf  er  einen  Schiller,  der  sich  auf  einem 

Instrumente  llbte.  so  hieB  es:  Wollt  ihr  audi  ein  Bierfiedler  werden? 

—  Er  brachtc  es  durch  sein  Ansehen  bey  dem  Blirgermeister  Stieg- 

litz  dahiu.  daB  ihm .  wie  seinem  VorgSnger  Gesner.  die  besondere 

Schulinspection  erlassen  und  dem  vierten  Collegen  llbertragen 

wurde.    Traf  nun  die  Reihe  der  Inspection  den  Cantor  Bach,  so 

  0 

belief  sich  dieser  auf  Einesti.  kam  weder  zu  Tische  noch  zu  Gebet, 

und  diese  Veruachlassigung  hatte  den  widrigsten  EinfluB  auf  die 

sittliche  Bildung  der  Schiller.  Seit  der  Zeit  hat 

man,  auch  bey  wiederholter  Besetzung  beyder  Stellen.  wenig  Har- 

monie  zwischen  Hector  und  Cantor  bemerkt.« 

Diese  ErzUhlung  giebt  uns  zugleich  einen  deutlichen  Wink,  auf 

wesson  Seite  sich  in  dem  Conflict  zwischen  Rector  uud  Cantor  die 

offentliche  Meinung  allmahlig  gestellt  hatte.  Bach  war  durch  seine 

Leidenschaftlichkeit  zu  mehren  Ungehbrigkeiten  fortgerissen  wor- 

den.  aber  in  der  Hauptsache  hatte  er  Ernesti  gegenllber  Kecht.  Er 

hatte  es  gehabt.  auch  wenn  er  sich  mit  weuiger  Grand  auf  das  alte. 

bisher  stets  unbeanstandet  gebliebene  Herkommeu  liUtte  berufen 

konnen.  Seines  Amtes  walten,  wie  er  selbst  es  wllnschte  und  alle 

von  ihm  verlangten.  konnte  er  nur,  wenn  er  die  Angelegenheiteu 

des  Thomanerchors  ganz  nach  eignem  Ennessen  leitete.  Dies 

muBte  Ernesti  einsehen.  auch  wenn  er  von  der  GroBe  seines  Gegners 

und  der  LHcherlichkeit  einem  Bach  ins  Handwerk  schulmeistern  Zu 

.  Werkes  auf  der  koniglichen  Uffentlichen  Bibliuthek  zu  Dresden.    Vrgl.  S.  SS. 
Aniuerk.  T:t  dieses  Bandes. 
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wollen  keine  Ahnung  hatte.  Aber  obgleich  er  sich  den  Anschein 

giebt,  den  Streitfall  nur  vom  discipliuarischen  Standpunkte  aus  zu 

behandeln.  so  raaBt  er  sich  doch  an  beweisen  zu  wollen.  was  eben 

nur  der  Musiker  beurtheilen  konnte,  daB  Krause  nicht  untttchtig  zur 

ersten  Prafectur  sei.  und  wenn  Bach  behauptet,  er  kiinne  nicht  diri- 

giren,  beruft  er  sich  auf  die  entgegenstehende  Ansicht  der  Schiller. 

Vpllends  zu  Ungunsten  Ernestis  mnB  das  Urtheil  ausfallen ,  wenn 

man  Ton  und  Haltung  in  den  SchriftstUcken  beider  vergleicht.  Bachs 

Sprache  ist  rticksichtslos  und  scharf,  aber  streng  sachlich.  Man 

wird  in  seinen  zahlreichen  Auslassungen  nicht  ein  Wort  finden,  das 

auf  die  Person  des  Gegners  zielte.  Ernesti  verfahrt  anders.  Nicht 

nur  daB  er  die  Gelegenheit  wahr  nirarat,  Bach  Uberhaupt  als  einen 

nachlassigen  Beamten .  der  an  dem  UnglUck  des  »armen<«  Goftfried 

Krause  eigentlich  allein  schuld  sei,  und  als  einen  hochmtlthigen 

Kltnstler,  dem  es  »unanstandig«  erscheine  einen  einfachen  Choral  zu 

dirigiren,  dem  Rathe  denuncirt.  Er  giebt  ihm  Schuld.  eine  Dirigir- 

probe  mit  dem  Prafecten  nur  vorgenommen  zu  haben,  um  ihn  in  die 

Falle  zu  locken:  er  beziehtigt  ihn  der  »Ltlge«,  weil  Bach  nur  die 

Betbrderung  Johann  Krauses  zum  Prafecten  in  der  Neuen  Kirche, 

und  nicht  auch  seine  frUhere  Anstellung  als  vierter  PrUfect  bei  den 

Neujahrsumgangen  erwahnt.  Er  scheut  sich  sogar  nicht.  Bach  als 

bestechlich  hinzustellen ,  und  meint,  »cr  kbnne  schon  andre  Proben 

anflthren,  daB  man  sich  auf  Bachs  tcstimonia  nicht  allezeit  verlassen 

konne ,  und  wohl  eher  ein  alter  Species-Thaler  einen  Discantisten 

geniacht  habc,  der  so  wenig  einer  gewesen,  als  er  selbst  sei«. 

Solche  Beschuldigungen  soli  niemand  aussprechen.  ohne  sie  sofort 

dnrch  Thatsachen  zu  belegen.  Wer  dies  unterlaBt.  ist  ein  Ver- 
leumder. 

Die  schlimmen  Folgen  des  Streites  entfallen  demnach  grOBten- 

theils  auf  Ernestis  Rechnung.  Seine  Verdienste  um  die  Thomas- 

schule  als  wissenschaftliche  Bildungsanstalt  bleiben  in  Ehren,  aber 

das  harmonische  Zusammenwirken  der  LehrkrHfte,  Gesners  segens- 

reiches  Werk.  hat  er  zerstiirt.  Nicht  mehr  als  edles  Bildnngsmittel, 

?ondern  als  Stbrenfried  wnrde  die  deutscheste  aller  KUnste  jetzt  an- 

gesehen.  Und  zwar  keineswegs  von  ihm  allein.  Da  die  Ubrigen 

Lehrer,  die  zum  Theil  selbst  Ernestis  SchUler  gewesen  waren.  ganz 

ilires  Rectors  Wegen  folgten,  so  gerieth  Bach  mehr  und  mehr  in 
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eine  einsame.  miBachtete  Stellung.  Wie  er  diese  mehren  seiner  un- 

niittelbaren  Nachfolger  zum  Erbe  hinterlieB.  so  Ernesti  den  seinigen 

einen  musikfeindlichen  Gelehrtendtlnkel.  und  beide  den  ihrigen  das 

VennachtniB  innerer  Abgeneigtheit.  Bach,  aus  der  Schule  ge- 

wissermaBen  herausgedrangt .  verlegte  nun  entschiedener  noch  als 

zuvor  seinen  Schwerpunkt  in  die  freie  musikalische  Thatigkeit. 

Schon  frUher  hatte  er  es  vermieden,  vor  der  Uffentlichkeit  als  Cantor 

zu  erscheinen .  sicherlich  nicht  aus  kleinlicher  Eitelkeit.13  Jetzt 

fUhlte  er  sich  ttberwiegend  als  koniglicher  Hofcomponist.  als  Capell- 

meister  der  Fttrstenhtffe  WeiBenfels  und  Cbthen  —  Amter.  welchc 

ihn  von  fern  als  Musiker  beschaftigten .  ohne  ihm  das  gewtlnschte 

MaB  von  Freiheit  zu  beeintrachtigen.  Seine  Leipziger  Behorden 

muBten  dies  deutlich  empfinden :  daB  sie  nicht  da  von  erbaut  waren 

ist  begreiflich.  Eine  gewisse  Verstimmung  gegen  ihn  dauerte  bei 

ihnen  selbst  Uber  seinen  Tod  hinaus.  In  einer  Kathssitzung  vom 

7.  August  1750  wurde  mit  ironischer  Anspielung  vorgetragen .  >der 

Cantor  an  der  Thomasschule,  oder  vielraehr  der  Capelldirector.  Bach 

sei  verstorben.a  Wegen  der  Neubesetzung  der  Stelle  meinte  einer 

der  Rathe,  »die  Schule  brauche  einen  Cantor  und  keinen  Capell- 

meister,  obgleich  er  audi  die  Musik  verstehen  mUsscc11 

Indessen  ist  gerechtenveise  auzuerkennen .  daB  bei  dem  Zer- 

wllrfniB  zwischen  dem  gelehrten  Schulmann  und  dem  Kttnstler  noch 

tieferliegende  Miichte  mitwirkten.  Die  Musik  war  anfaugs  des 

18.  Jahrhunderts  auf  eine  HOhe  der  Entwicklung  gekommen.  daB 

ihre  engere  Verbindung  mit  der  Schule  unhaltbar  wurde.  Der 

frische  Lcbensdraug.  in  welchem  auch  die  protestantischen  Schulen 

jeuer  Zeit  anfingen  sich  zu  recken  uud  dehnen.  konnte  das  MiBver- 

haltniB  nicht  ausgleichen.  '  Er  stand  zu  derPotenz,  welche  in  der 

Musik  sich  ans  Licht  rang .  im  wesentlichen  Gegensatze.  Wie  die 

Musik  in  der  Geschichte  Uberhaupt  die  jlingste  unter  den  KUnsten 

ist.  so  hat  sie  sich  auch  im  Verlauf  der  einzelnen  Culturperioden 

immer  gleichsam  als  NachzUglerin  eiugestellt.  Die  Tonkunst  des 

lb.  Jahrhunderts  wurzelt  im  16..  im  Zeitalter  der  Renaissance. 

Aber  sie  gedieh  erst  als  alle  andem  groBen  und  glanzenden  Er1 

13  S.  S.  51  f.  dieses  Bandes.  14   Rathsarchiv.  Protokoll  »in  die 

Enge«  vom  19.  Mai  IT4T  —  2S.  December  1755.  VIII,  »i5.  Fol.  235. 
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scheinungeu  dieser  Zeit  verbltthten ,  gleichsain  das  letzte,  atherisch 

verkliirte  Spiegelbild  derselben.  Nur  so  erscbeint  es  mbglich,  auch 

bei  vollster  BerUcksichtigang  der  gunstigen  Eigenart  der  Deutschen, 

daB  die  Musik  aus  der  Zerstbrung  des  dreiBigjahrigen  Krieges  un- 

versehrt  bervorgehcn  konnte.  Sie  war  in  einer  langsam  aufstei- 

genden,  nicht  zu  hemmenden  Entwicklnng  gewesen,  die  erst  im 

tolgenden  Jahrhundert  ihre  Siege  feiern  sollte.  Wissenschaft  aber 

und  die  nakeverwandte  Poesie  begannen  in  eben  dem  Jahrhundert 

einen  Lauf  zu  neuen,  andersartigen  Zielen.  Man  wollte  verschie- 

denes,  man  verstand  sich  weniger  und  weniger,  und  endlich  haben 

grade  unsere  grtfBesten  Dichter  und  Gelehrten  der  Musik  mit  Gleich- 

giltigkeit  oder  offener  Geringsch&tzung  gegentlber  gestanden.  Es 

sind  die  Antlinge  dieser  Divergenz ,  was  in  dem  Streit  zwischen 

Bach  und  Ernesti  sich  zeigt.  Aber  auch  abgesehen  hiervon  war  an 

ein  dauerndes  Hand  -in-  Hand  -Gehen  zwischen  gelehrter  Ausbil- 

dung  und  Musik  nicht  mehr  zu  denken.  Die  Musik  wuchs  so  m&ch- 

tig  in  die  Hbhe  und  Breite,  daB  sie  die  enge  Umfriedung  der  Schule 

sprengen  muBte,  wenn  man  sie  nicht  aus  derselben  verpflanzte. 

Bach  war  keineswegs  der  einzige,  welcher  hart  an  diese  Schranken 

anrannte.  Schon  Uber  dreiBig  Jalire  frllher  war  das  Verh&ltniB 

zwischen  Rector  und  Cantor  Gegenstand  heftigen  Streites  und  weit- 

liiufiger  ErOrterungen  gewesen.  Gegen  das  Jahr  1703  hatte  der. 

Schulrector  zu  Halberstadt  gelegentlich  der  Beerdigung  eines  vor- 

uehmen  preuBischen  Beamten  sammtlichen  Ghorschltlern  auf  Offent- 

licher  StraBe  unter  Androhung  der  Verweisung  aus  dem  Chor  und 

der  Schule  verboten  dem  Cantor  Folge  zu  leisten,  obgleich  von 

iliesem  ihm  wie  Ublich  die  Mitwirkung  des  Chors  yorher  angczeigt 

war.  Hieraus  nahm  Johann  Philipp  Bendeler ,  Cantor  zu  Quedlin- 

lmrg,  Veranlassung,  die  Granzen  der  Befugnisse  zwischen  Cantor 

und  Rector  in  eingehender  Untersuchung  festzustellen.15!    Die  mu- 

I5j  -DirertoHum  |  musiann ,  \  oder  |  Ghrtlndl  ErUrterung  |  Dercrjcnigen  | 

Streit-Fragen ,  |  Welche  biBhero  liin  und  wieder  zwischen  |  denen  Schul- 
Recturibtts  und  Cantonbus  liber  deui  Directorio  Musico  wiowret  |  worden.  | 

Nebst  beygefiigtcn  Rrspoimis  einiger  hochberlihinten  |  Jurist™  Collegiomm.  \ 

Zum  Druck  iibergeben  |  Von  |  Job.  Phil.  Bendelcrn,  Cant,  j  zu  Quedlinb.  | 

(iedruckt  iui  Jahr  1T0G.«  KOnigliche  Bibliothek  zu  Berlin,  Abtheilung  Bi- 

blioiheca  Dieziana.  Quart  2bU9. 

• 
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sikalische  Superiority  stehe  tlem  Cantor  zu.  Der  Rector  sei  frei- 

lich  das  Uaupt  der  Schule,  aber  was  habe  die  Kirchenmnsik  mit  der 

.Schule  zu  thun?  was  gene  es  einen  Musikdirector  an ,  wem  seine 

Adjnvanten  auBer  der  Musik  unterworfen  seien?  Uber  die  Einsetzung 

des  PrUfecten  mtlBten  sich  Cantor  und  Rector  verstandigen ,  doch 

diirfe  dieser  wider  den  Willen  des  ersteren  keinen  PrUfecten  ein- 

setzen  konnen.  »Wenn  ich  zu  einem  musikalischen  Acta  verlanget 

werde,  so  melde  ich  es  dem  Rector  und  bestelle  meine  Classe,  gebe 

daneben  den  SchUlern  auf,  daB  ein  jeder  bei  seinen  Herrcn  Lehrern 

seine  Abwesenheit  gebllhrend  entschuldige.«  Der  Cantor  solle  die 

Macht  haben ,  einen  ChorschUler  wenn  er  musikalisch  unbrauchbar 

sei  von  der  Kirchenmnsik,  vom  Chor  und  von  den  Beneficien  auszo- 

schlieBen ;  er  solle  nicht  gehalten  sein,  deshalb  zuvor  bei  der  Obrig- 

keit  oder  dem  Rector  anzufragen.  »Wer  einem  Cantor  die  obge1 

dachte  Macht  nimmt,  der  wird  eine  Ursache  vieler  SUnden  und 

handelt  am  Cantor  nicht  Wei  besser,  als  wenn  er  ihn  mit  gebundenen 

Handen  einem  Schwann  Bienen,  Hummelh  und  Hornissen  freistellt.  < 

»Wenn  die  Schiller  kommen  sollen  bleiben  sie  aus,  wenn  sie  bleiben 

sollen  laufen  sie  davon  u.  s.  w.  Und  damit  sie  dieBfalls  desto  mehr 

auBer  Gefahr  sein  mflgen,  insinuiren  sie  sich  auf  allerhand  Art  und 

Weise  bei  dem  Rector,  verlenmden  den  Cantor  u.  s.  w.  Wodnrch 

•denn  der  Rector  ihnen  desto  eifriger  beizustehen ,  der  Cantor  aber 

desto  mehr  auf  seine  Conservation  zu  gedenken  bewogen  wird.o 

Den  SchluB  der  Abhandlnng  bilden  drei  tlber  den  Gegenstand  ein- 

geholte  Gutachten.  welche  silmmtlich  im  Sinne  Bendelers  abgegeben 

siud.  Sie  rlihren  her  von  den  Universitaten  Halle  und  Helmstadt 

und  —  von  dem  churfurstlich  sachsischeu  Schoppenstuhl  zu  Leipzig. 

Tberhaupt.  wenn  man  diese  Schrift  liest,  kann  man  sich  einbilden, 

es  handle  sich  ganiicht  nm  Halberstadt  oder  Quedlinburg,  und  dcr- 

jenige  der  schreibt,  sei  nicht  Bendeler  sondern  Bach. 

Es  waren  eben  derartige  Conflicte  in  den  Verhiiltnissen  nur  zu 

ticf  begrlindet,  noch  zu  Bachs  Lebzeiten  ereignete  sich  in  Freyberg 

Ahnliches.  Die  Musik  drUngte  sich  hinaus  in  die  Freiheit  des  Cou- 

certwesens.  Ihr  diese  Freiheit  zuzuerkennen,  dazu  war  in  Deutsch- 

land  die  Zeit  noch  nicht  gekommen.  Bach  steht  noch  auf  dem  alten 

Bodcn.  aber  ein  Hauch  aus  dem  neuen  Lande  streift  Uber  sein 

Kllnstlerthum.  Wie  derselbe  sich  in  Bachs  Compositionen  offenbart. 
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ist  schon  mehrfach  gezeigt  worden.  Nun  haben  wir  ihn  audi 

mittelst  seiner  auBern  Lebensstellung  entdecken  kdnnen. 

Man  wolle  das  Gesagte  nicht  so  verstehen ,  als  habe  der  Bach- 

schen  Knnst  etwas  gefehlt .  urn  sich  viillig  auslebcn  zu  konnen,  als 

sei  besonders  in  der  spateren  Zeit  ihr  weiteres  Gedeihen  durch  die 

Unzulanglichkeit  der  Verhaltnisse  gebemmt  worden.  Wir  wieder- 

holen  es :  sein  Lebensweg  hat  ihn  im  ganzen  gunstig  geftihrt,  der 

Beschwerlichkeiten  waren  nicht  mehr.  als  sein  Genius  ungeschadigt 

ttberwinden  konnte.  Als  die  Wendung  in  Bachs  Schicksalen  ein- 

trat.  welche  sein  ZefwurfniB  mit  der  Schule  bezeichnet,  hatte  er  das 

Hochste  erreieht.  Man  empfangt  beim  Uberblick  Uber  sein  ge- 

sammtes  Wirken  nicht  den  Eindruck ,  als  sei  irgend  etwas  unvol- 

lendet  geblieben.  In  Verhiiltnissen,  wie  sie  Handel  in  London  uni- 

gaben  und  seinen  Schopfungen  zur  Voraussetzung  dienten ,  laBt  sich 

Bach  garnicht  denken.  Er  hatte  sich  frllh  und  rasch  entwickelt, 

naturgemaB  kam  er  audi  frtther  zum  Stillstande.  Zu  der  Zeit,  da 

Bach  seine  Passionen,  Weihnachtsoratorinm,  die  erstcn  beiden  Theile 

der  Hmoll-Messe  schrieb.  war  Hindel  seinem  Ziele  noch  ziemlich 

fern,  und  als  Handel  recht  begann,  flag  Bach  an  aufzuhbreu.  Vor- 

zugsweise  hieraus  muB  es  doch  crklart  werden.  daB  Bach  an  dem 

Umschwunge ,  welcher  im  Leipziger  Leben  wahrend  der  nerziger 

Jahre  des  Jahrhunderts  sich  allmahlig  anbahnte,  nicht  mehr  Theil 

nahm,  obgleich  dieser  Umschwung  grade  das  herbeiflihren  sollte, 

worauf  auch  in  Bachs  Werken  schon  manches  hinweist:  das  Zurttck- 

weichen  der  Kirche  als  Hauptjiflegestatte  fur  die  Musik,  und  das 

Hervortreten  des  freien  offentlichen  Concerts.  Der  gegebene  na- 

tiirliche  Ankniipfnngspunkt  fllr  dieses  waren  die  belicbten  Collegia 

muhira.  In  alteren  Zeiten  bestauden  sic  nur  aus  wiichentlichen  Zu- 

sammenkUnften  bemfsmaBiger  Musiker .  und  waren  als  solche  we- 

nigstens  in  Sachsen  ziemlich  allgemein.  Der  Zweck  war,  wie  Kuh- 

nau  einmal  sagt.  »sich  immer  weiter  in  ihrer  herrlichen  Profession  zu 

Uben,  und  auch  aus  der  angenehmen  Harmonie  eine  gleichmaBige 

wohlklingende  LTDereinstimmung  "der  Gemlither,  welche  bei  der- 
gleichen  Leuten  bisweilen  am  allermeisten  vermifit  wird  t  unter  ein- 

ander  hei-zustellen.« 16;    Kuhnau  selbst  war  1G8S  Mitglied  eines 

Ifi:  Kuhnau.  Dor  Mwiralteehe  Qvack-Salber.    1700.  S.  12. 

Si-itta.  J  S.  Bach.  II.  32 
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solchen  Collegium  musicum  in  Leipzig.  17  Dann  begannen  am  An- 

fang  des  18.  Jahrhimderts  die  studentischen  Musikvereine,  unter 

welchen  der  1704  gegrundete  Telemannsche,  den  spHter  auch  Bach 

dirigirte,  die  grbBte  Bedeutung  gewann.  Das  Streben,  der  gemein- 

samen  Musikubung  eine  weitere,  freiere  Form  zu  geben.  ist  bei 

ihnen  unverkennbar ,  nm  so  mehr  als  es  bier  nicbt  nur  Ausllbende. 

sondern  auch  Zuhbrer  gab.  Jedoeh  beschrilnkten  sie  sich  im  allge- 

meinen  auf  die  Kreise  der  akademischen  Jugend.  Erst  in  den  vier- 

ziger  Jahren  erfaBte  der  Zug  auch  die  Bllrgerschaft.  Ein  Mitglied 

des  angesehenen  Kauflierrengeschlechtes  Zehmisch  nahm  1741  die 

Bildung  einer  neuen  Concertgesellschaft  in  Angriff. ,s)  In  Folge  des 

ersten  schlesischen  Krieges  miigen  die  Vorbereitungen  einen  lang- 

samen  Fortgang  gehabt  haben.  Erst  zwei  Jab  re  spUter  fand  die 

ftinnliche  GrUndung  statt.  »Dcn  11.  M8rz  1743  wurde  von  16 

Personen.  sowohl  Adel  als  btirgerlichen  Standes  das  groBe  Concert 

angeleget,  wobey  jede  Person  jahrlich  zur  Erhaltung  desselben 

20  Thaler,  und  zwar  vierteljahrig  1  Louisd'or  erlegen  muBten.  die 
Anzahl  der  Musicirenden  waren  gleichfalls  16  auserlesene  Personen. 

und  wurde  solches  erstlich  in  der  Grimmischen  Gasse  bev  dem  Herrn m 

Bergrath  Schwaben,  nachgehends  in  4  Wochen  darauf,  weil  bey 

ersterm  der  Platz  zu  enge.  bey  Herr  Gleditzschen  dem  BuchfUhrer 

aufgeftihret  und  gehalten.«  19i  Das  Unternehmen  nahm  gleich  einen 

so  glUnzenden  Aufschwung,  daB  man  sich  veranlaBt  sah  am  9.  Mlirz 

1744  den  Jahrestag  seines  Bestehens  durch  eine  solenne  Festcan- 

tate  zu  feiern.20)    In  den  Leipziger  Adressbuchern  von  1746  und 

17j  S.  das  Gratulationsgedicht  aui  Schlusse  von  Kuhuaus  Jura  circa  um- 

sicos  ecclesiasticos.    Leipzig,  HiSS. 

18)  Genaueres  liber  diesen  fllr  L'eipzigs  Concert  wesen  wichtigen  Maim 
kann  ich  nicht  beibringen.  Der  Zehuiisoh  gab  es  zu  jener  Zeit  inindestens 

drei .  ich  babe  in  den  Kirchenregistern  gefunden  einen  Jubann  Friedrich  Zeh- 
misch,  eiuen  Gottlieb  Benedict  Zchniisch,  beides  Kauflicrrn,  und  einen  Jobann 

Gottfried  Zehmisch,  Doctor  juris  utriuxque. 

19]  Ich  fiihre  diesen  Bericht  nach  dem  Programm  des  Gewandbausconcerts 

vom  9.  Miirz  1 S-13  an,  das  eine  Erinnerungsfeier  des  hundertjahrigen  Bestehens 

war.  Als  Quelle  ist  dort  angegeben  »Continuaiio  Anna  Hum  Lips.  VOGELII. 

Tom.  II.  pay.  541.  anno  1743.«  Diese  ist  bis  jetzt  nicht  wioder  aufzufinden 

gewesen;  die  VerlaBliehkeit  der  Programm-Mittheilung  stebtjedoch  auBer 

Zweifel.  20)  »Continuatio  Annalium  Lips.   Tom.  II.  pag  565.  anno  1*44  ;« 
a.  die  vorige  Anmerk. 
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1747  wird  seiner  unter  den  stiindigen  musikalischen  Instituten  fol- 

gendermaBen  gedacht:  »3)  wird  aueh  Donnerstag  eines  nanilich 

ein  Collegium  musicum)  von  5  bis  8  Uhr  unter  Direction  der  Herren 

Kanfleute  und  anderer  Personen  in  den  drey  Schwanen  im  Brlihle 

gehalten.  allwo  sich  die  uroBten  Mattres,  wenn  sic  hierber  kommen, 

htfren  lassen,  deren  Frequenz  ansehnlich.  auch  mit  groBer  Attention 

bewundert  wird.«21}    Die  Ubersiedlung  aus  Privatraumen  in  ein 

offentliches  Local  zeigt  wiederum  das  rasche  Anwachsen  der  nenen 

Coneertgesellschaft.    Es  iat  dieselbe.  welche  nocb  heute  ah  Ge- 

wandhausconcert  besteht,  auch  der  Tag  der  wochentlichen  Auffllh- 

rungen  und  ungcfahrdieStundenzeitsinddieselben  geblieben.  Wah- 

rend  des  siebenjahrigen  Krieges  wurden  die  Concerte  unterbrochen, 

1763  aber  unter  Jobann  Adam  Hillers  Direction  wieder  aufgenoni- 

men.22;    Das  Local  war  wieder  in  den  »drey  Schwanen«,  Zehmisch 

stand  noch  imraer  an  der  Spitze  des  Ganzen  und  jemand  schrieb 

1768  tiber  ibn:  »Wer  wird  nicbt  auch  in  Zukunft  den  Eifer  fur  die 

Aurnahme  der  Tonkunst  rlihmen.  die  wir  unserm  Freunde  dem 

Herrn  Zehmisch  seit  sieben  und  zwanzig  Jahreu  zu  verdankeu 

haben?  Dessen  unermlldete  BemUhung  dem  Leipziger  Concerte  eine 

Gestalt  gab.  die  ihm  nicht  nur  ungeschmeichelte  Lobsprllche  so 

vieler  auslUndischer  Virtuosen  und  Kenner  erwarb.  sondern  selbst, 

schon  viermal .  die  Begnadigung  der  hiichsten  Gegenwart  errang. 

und  cines  Beifalls  gewlirdiget  ward,  an  dessen  Ehre  alle  Mitglieder 

der  Gesellschaft  Antheil  haben.«23;    Der  plotzlich  erwachte  Musik- 

sinn  der  Leipziger  Burger  HuBerte  sich  auch  noch  in  andrer  Weise. 

Als  Beneficium  fttr  die  Thomasschliler  waren  seit  langem  aus  der 

Casse  der  Xikolaikirche  50  Gulden  43  Thlr.  18-gr.)  jahrlich  ge- 
zahlt  worden.    Von  1746  an  HeB  der  Rath  dieselbe  Summe  aus  dem 

Aerar  der  Thomas-,  und  25  Thaler  aus  dem  der  Xeuen-Kirche  eben- 

falls  zahlen ,  zur  Unterhaltung  der  Thomasschule  »und  wegen  Be- 

stellung  der  Kirchenmusik.«24) '  Die  Quelle  der  Offentlichen  Unter- 

21}  -Das  jetzt  lebende  und  florirende  Leipzig."  1746,8.69;  1747,  S.  76  I*. 
22;  Miller  Lebensbeschreibungen.  1784.  S.  308. 

23)  Historiaehe  ErklUrungen  der  GeinSlde ,  welche  Gottfried  Winkler  in 

Leipzig  gesamtulet.  Leipzig,  gedruckt  bey  B.  C.  Breitkopf  und  Sohn  176S. 

S.  VII.  24:  Rechnungen  der  Thoinaskirche  und  Neuen  Kirche  vun 
1747  an. 

32* 
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sttttznng,  welche  bisher  der  Musiktibung  nur  Tropfen  gespendet 

hatte.  fing  jetzt  mit  eineni  Male  an  reichlicher  zu  flieBen.  Auch 

konute  es  Bach  wagen,  1715  semen  SchUler  Altnikol  als  Bassisten 

beim  Kirchenchor  auf  eigne  Faust  anznstellen.  Als  dereelbe  am 

19.  Mai  1747  sich  daftlr  seine  Remuneration  erbat.  meinte  einer  der 

Rathe  zwar ,  Bach  solle  dergleichen  klinftig  vorher  anzeigen ;  aber 

man  zahlte  doeh.2*) 

Neben  diesen  neuen  Erscheinungen  verloren  die  Musikvereine 

der  Studenten  ihre  frllhere  Bedeutung.  GOrner  zwar  hielt  sein  Col- 

legium musirum  mit  der  ihm  eignen  ZUhigkcit  zusammen.  Der 

Telemannsche  Verein  aber  gerieth  sichtlich  ins  Schwanken.  Bach 

gab  die  Direction  auf:  1746  leitete  ihn  Gerlach,  1747  Johann  Trier, 

ein  Student  der  Theologie :  letzterer  wird  den  Verein  wohl  bis  zn 

Bachs  Tode  behalten  haben .  da  er  ein  tttchtiger  Musiker  war  und 

erst  1754  Leipzig  verlieB.  Die  Leituug  ging  also,  nachdem  sie 

lange  Zeit  in  den  Handen  bewiihrter  KUnstler  gelegen  hatte,  unter 

die  Studentenschaft  zurtick,  wo  sie  anfanglich  gewesen  war.  Solche 

rllcklUufige  Bewegungen  sind  allemal  das  Zeichen  eines  Nieder- 

ganges.  Warum  Bach  von  der  Direction  zurttcktrat ,  ist  nicht  tlber- 

liefert,  wir  wissen  auch  nur  im  allgemeinen.  daB  es  zwischen  1736 

und  1746  geschah.  Vermuthen  laBt  sich  wohl,  daB  er  keine  Lust 

verspUrte,  an  der  Spitze  einer  Musikgesellschaft  zu  bleiben,  welche 

durch  die  Verhilltnisse  in  die  zweite  Linie  gedrUngt  wurde.  Aber 

von  einer  Theilnahme  an  dem  neugegrlindeten  Concertinstitut  der 

Bllrgerschaft  findet  sich  auch  nirgends  eine  Spur.  Bei  seiner  Uber- 

ragenden  Bedeutung  und  groBen  BerUhmtheit  konute  man  ihn,  wenn 

er  uberhanpt  berttcksichtigt  werden  sollte,  nur  zum  Leiter  desselben 

machen.  Da  dieses  nicht  geschah,  ist  es  von  vornherein  anzuneh- 

men,  daB  er  eincn  EinfluB  auf  dasselbe  nicht  gewann,  oder  gewin- 

nen  wollte.  Man  meldet,  daB  die  grbBten  »auswHrtigen«  Meister  sich 

in  den  Concerten  der  neuen  Gesellschaft  hbren  HeBen ,  der  einhei- 

mische  allergrOBte  Meister  wird  nicht  erwahnt.  1744  zur  Jahresfeier 

25)  Rathsacten  "Protocoll  in  die  Enge«  voin  19.  Mai  174"  —  28.  Dec.  1755. 
VIII,  65.  Fol.  2.  —  Rechnungen  der  Thomaskirche  1747— 174S,  S.  54  :  -0  Thlr. 

H.  Johann  Christoph  Altnikoln  Basaisten  daB  er  in  denen  beyden  Haupt 

Kirchen  dem  Chom  Musico  von  Michael.   1745.  bis  19.  May  1747.  assistirei.* 
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des  Bestehens  wurde  eine  Festcantate  aufgeflihrt,  aber  nicht  Bach 

componirte  sie.  sondern  ein  28 jahriger  Student .  Johann  Friedrich 

Doles,  der  seit  1 738  in  Leipzig  weilte ,  Bach  zwar  nicht  ganz  fern 

stand,  aber  eine  vollig  andere,  modern  gefallige  Richtung  nahm. 

Doles  kam  fUnf  Jahre  nach  Bachs  Tode  an  dessen  Stelle  und  be- 

kleidete  sie  bis  1789.  Er  nnd  neben  ihm  Johann  Adam  Hiller  fUhr- 

teu  in  Leipzig  eine  Zeit  herbei,  die  sich  von  Bach  abwandte.  Inso- 

fern  ist  es  bezeichnend.  daB  sein  Name  gleich  mit  den  Anfangen  des 

•  groBen  Concerts«  verknlipft  ist.  Was  dieses  anstrebte,  waren  Ziele 

die  in  Bachs  Leben  und  Werken  zwar  hier  und  da  schon  angedeutet 

werden,  die  aber  mit  dem  Grundwesen  des  Meisters  doch  nichts 

gemein  batten. 

Sein  hohes  Ansehen  war  unter  der  BevOlkerung  festgegrllndet 

und  wurde  auch  jetzt  nicht  erschtlttert.  Er  bildete  eine  BerUhmtheit 

der  Stadt.  Kein  Musiker  von  Belang  berllhrte  sie ,  der  Bach  nicht 

seinen  Respect  enviesen  hatte.  Schiller  strbmten  zu  und  ab.  Em- 

pfehlungen  von  ihm  waren  vielbegehrt.  Nach  wie  vor  rechnete  man 

ihn  unter  die  ersten  Autoritiiten  des  Orgelbaus.  Er  muBte  1744  die 

von  Johann  Scheibe  erbaute  Orgel  der  Johanniskirche  prtlfen ;  ob- 

gleich  dessen  Sohn,  der  Verfasser  des  »kritischen  Musicus«.  sich 

Bachs  Unwillen  zugezogen  hatte,  hielt  man  ihn  fllr  unparteiisch 

genug ,  und  Bach  erklarte  die  Orgel  fur  untadelhaft. 2e)  Johann 

Scheibe  vollendete  zwei  Jahre  spater  ein  auf  500  Thaler  veran- 

schlagtes  Orgel  werk  zu  Zschortau  bei  Delitzsch.  auch  hierhin  wurde 

Bach  zur Prllfung  berufen,  welche  er  Anfang  August  1746  vornahm.27) 

Einiges  seiner  weltlichen  Musik  scheint  ins  Volk  gedrnngcn  zu  sein 

und  sich  dort  lange  gehalten  zu  haben.  In  einer  Schilderung  der 

KirmeB  zu  Eutritzsch  bei  Leipzig  aus  dem  Jahre  1783  heiBt  es: 

»Das  Chor  Mii-iknutcii  streicht  wacker  zu:  deblltirt  mit  Sonaten 

von  Bach  und  schlieBt  mit  Gassenhanern«.2s    Hiermit  kiinnen  nur 

26  Agricola  bei  Adlung  Mu*ica  mechanica,  S.  251,  sagt  froilich  auch.  es 

sei  die  strengste  Untersuchung  gewesen,  die  vielleicht  jemals  liber  eine  Orgel 

ergangen  sei.  27  Bachs  Gutachten  dariiber  befand  sich  bis  1*72  im  Re- 

sitz  des  Generalconsul  Clauss  in  Leipzig.  Ftlr  seine  Bemlihung  erhielt  Bach 

5  Thaler  12  gr.  Die  Einweihung  der  Orgel  fand  am  9.  Trinitatis-Sonntag 

ft.  August  statt  uach  Mittheilungen  des  Herrn  Pastor  Mylius  zu  Zschortau 

28;  -Tableau  von  Leipzig  im  Jahre  17S3.«  s.  I.  1784. 

Digitized  by  Google 



—    502  — 

.Stttcke  aus  Orchesterpartieen  gemeint  sein,  in  der  Sprache  der  Stadt- 

und  Thurmmusikanten  behielt  da8  Wort  »Sonate«  noch  bis  ins 

19.  Jahrhnndert  die  ursprttngliehe  Bedeutung  eines  einzelnen  mehr- 

stimmigen  Insti'umentalstUcks.2")  Jedenfalls  beweist  jene  Bemer- 

kung,  wie  Bacbs  Name  im  Volke  weiterlebte.  Als  17S1  der  Con- 

certsaal  im  Gewandhause  vollendet  war ,  Bah  man  auf  dem  Oeser- 

schen  DeckengemUlde  die  alte  Musik,  welcbe  verjagt,  und  die  neue, 

welche  eingefuhrt  wird.  Unter  der  letzteren  Darstellung  hielt  ein 

Genius  ein  fliegendes  Blatt  mit  der  Inschrift:  Bach.  Forkel  be- 

nierkt,  dieses  Denkmal  sei  ftir  Bach  eine  der  grtiBten  Lobreden.30! 

Wenigstens  war  es  als  solche  gemeint:  selbst  diese  Generation,  die 

den  Meister  weniger  verstanden  hatte,  als  irgend  eine  andre,  hat 

ihm  den  hbchsten  Rnhm  nicht  vorenthalten  wollen.  Noch  immer 

klang  uber  eine  Kluft  von  mehr  als.  dreiBig  Jahren  der  Name  des 

Gewaltigen  ehrfurchtgebietend  und  stolzerweckend  hertlber. 

Aber  in  seiner  letzten  Lebensperiode  hbrte  er  auf,  der  Mittel- 

punkt  der  Musik  in  Leipzig  zu  sein.  ErwUgt  man  alles,  so  drangt 

sich  die  Uberzeugung  auf.  daB  er  wohl  bewundert,  aber  wcnig  mehr 

verstanden  und  geliebt  worden  ist.  Sein  Schicksal  hat  eine  gewisse 

Ahnlichkeit  mit  demjenigen  Beethovens.  den  in  spiiteren  Jahren 

Rossini  dem  Wiener  Publikum  trotz  alles  bleibenden  Respects  mehr 

und  mehr  entfremdete.  Bach  sah  auch  ziemlich  theilnahmlos  herab 

auf  das,  was  die  junge  Welt  zu  seinen  FllBen  trieb.  Eine  1738  zu 

Leipzig  gegrttndete  »Societat  der  musikalischen  Wissenschaften « 

machte  von  sich  reden.  Ihr  Urheber  und  Mittclpunkt  war  Lorenz 

Christoph  Mizler,  am  25.  Juli  1711  zu  Heidenheim3')  in  WUrtem- 

29;  »Bey  dem  Abblasen  VOm  Thurrae,  besondcrs,  worden,  ausser  dein  eiu- 
tachen  Choralspiele,  eigene  dazu  couiponirte  Sonaten,  uiit  diesen  weittiinenden 

Instrumenteu,  siimintlicheu  Bewohnern  eines  Orts,  einer  ganzeuStadt  zu  hbren 

gegeben«.  Ch.  C.  Rolle,  Neue  Wahrnehinungen  zur  Aufuahtne  der  Musik. 

Berlin,  1781.  S.  41.  —  Auch  Friedrich  Schneider  17S»> — 1S53  ,  eiu  geborner 

Sachse,  cumponirte  als  JUngling  noch  zwiilf  sogenannte  Thurmsonaten  flirzwei 

Trotnpeten  und  drei  Posaunen;  s.  dessen  chronologisches  Coinpositionen-Ver- 

zeichniC  bei  Kempe,  Friedrich  Schneider  als  Mensch  und  KUnstlcr.  Dessau, 

1S59.  30;  Forkel,  Musikalischer  Aluaanach  fiir  Deutschland  auf  das  Jahr 

I  "S3.  Leipzig,  im  Schwickertschen  Verlag.  S.  152  f. 
31 )  Sein  Geburtsort  nach  den  Insc/iptionsbtichern  der  Leipziger  Univer- 

sitiit.  Ira  iibrigcn  Mattheson,  Ehrenpforte  S.  22*  ff. 
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berg  geboren ,  auf  dem  Gymnasium  zu  Anspach  gebildet  und  vom 

30.  April  1731  mit  einer  Unterbreehung  bis  zum  Jahre  1734  Student 

der  Leipziger  UniversitUt.  Schon  seit  seinen  Knabenjahren  hatte 

er  Musik  eifrig  getrieben,  und  wurde  in  Leipzig,  verrauthlich  durch 

Gesners  Vermittlung,  Bachs  SchUler  im.  Clavierspiel  und  in  der 

Composition.  1734  erwarb  er  die  Magisterwttrde  und  disputirte  am 

30.  Juni  offentlich  ttber  eine  Dissertation  »quod  musica  ars  sit  pars 

eruditionis  philosophicae* .  Er  widmete  seine  Schrift  vier  Ton- 

kUnstlern,  nftmlich  Mattheson,  Bach,  Bllmler  und  Ehrmann;  letzter, 

ein  anspachischer  Musiker,  hatte  ihn  die  musikalischen  Anfangs- 

grlinde  gelehrt.  In  der  vom  28.  Juni  datirten  Anrede  sagt  er: 

»GroBen  Gewinn  habe  ich,  berlihmter  Bach,  aus  deiner  Unterwei- 

sung  in  der  praktischen  Musik  gezogen  und  bedaure ,  daB  ich  sie 

nicht  auch  ferner  genieBen  kann«.32;  Er  verlieB  niimlich  Leipzig 

und  wandte  sich  bald  darauf  zu  weiteren  Studien  nach  Wittenberg. 

Seine  Dissertation  war  von  denen,  an  welche  sie  zunSchst  sich  ge- 

richtet  hatte,  freundlich  aufgenommen  worden.  33j  Es  muBte  dies 

ein  Grund  fttr  ihn  seiu.  nach  Leipzig  zurttckzukehren ,  wo  er  von 

1 736  an  Vorlesuugen  ttber  Mathematik,  Philosophic  und  Musik  hielt 

und  eine  kritische  Monatsschrift  unter  dem  Titel  »Xeu  eroffnete  mu- 

sikalische  Bibliothek«  herauszugeben  anting.  Mizler  besaB  einen 

Gtfnner  undFreund  in  dem  musikalischen  Grafen  Lncchesini,  welcher 

Hittmeister  im  Sehrischen  Cttrassierregiment  des  Kaisers  Carl  VI 

war,  und  als  solcher  1739  den  Soldatentod  starb.  Als  in  Folge  der 

polnischen  Erbfolgcstreitigkeiten  1735  der  Kaiser  von  Frankreich 

und  dessen  Verblindeten  hart  bedrangt  wurde,  widmete  Mizler  dem 

Grafen  eine  kleine  lateinische  Scherzschrift,  in  welcher  er  den 

muthmaBlichen  Verlauf  des  Krieges  durch  das  Zusammen-  und  Ent- 

32)  "Mat/no  quoque  cum  fructn  usus  sum  Tua,  Celeherrime  Bachi  informa- 

tione  in  Musica  practica  ,  et  doleo  ulteritu  ilia  frui  mihi  non  licere.«  1730  er- 

schien  eine  zweite  Auflage  der  Schrift  nnter  dem  Titel  »Disseriatio  quod  musica 

srientia  sit  et  pars  eruditionis  philosophicae ,«  und  mit  einer  andern  V«»rredo.  Ich 

kannte  die  erete,  9ehr  selten  gewordene  Ausgabe  noch  nicht,  als  ich,  Matthe- 

son folgend,  Band  I.  S.  650,  Anmerk.  20  schrieb,  dafi  Mizler,  weun  anch  nicht 

Schiller  so  dock  ein  guter  Bekanntcr  Bachs  gewesen  sei. 

33  »Quod  autem  a  vobis  petii  ,  ejus  particeps  /actus  hie  amplissimaa  habere 

f/rutias  et  debui  et  volui,  cum  litteris  turn  sermon ibus  vestris  musicae  scientiae  am- 

p/iorem  occur  atior  em  que  notitiam  edoctus«.  Vorrede  zur  2.  Aufl.  der  Dissertatio. 
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gegenwirken  verschiedener  Time  darstellte. 34  Lucchesini  war  ihm 

zur  Grllndung  der  "Societat  der  niusikalischen  Wissenschaften«  als 

der  erste  behlilflich.  Von  den  vier  musikalischen  Gbnnern,  deneu  er 

seine  Dissertation  widmete,  untersttttzte  ihn  nnr  einer.  der  alte 

Bliinler  in  Anspach.  Mattheson  war  schon  damals  Mizler  nicht  niehr 

hold,  in  dessen  Musikalischer  Bibliothek  er  sich  »etwas  verdeckter 

Weise  angezwackt«  fUhlte,  und  wurde  bald  sein  entschiedener  Geg- 

ner.  Bach  hielt  sich  uur  aus  innern  Griinden  fern.  Der  Zweck  der 

Societiit,  die  Wissenschaft  der  Musik  zu  verbessero  und  in  ein  .Sy- 

stem zu  bringen,  war  ihm  im  Grande  etwas  gleichgliltiges.  Er  hatte 

sein  Lebeu  hindurch  nach  eiguen  Grandsatzen  gelehrt  und  gehandelt 

und  war  wohl  dabei  gefahren.  Was  giug  es  ihn  an,  wenn  die  Ge- 

sellschaft  die  Frage  zur  Untersuchung  stellte,  warum  Quinten-  und 

Octavenfolgen  falsch  seien  ?  Er  sagt  in  seiner  Generalbasslehre : 

»Zwey  Quinten  und  zwey  Octaven  mlissen  niclit  auf  einander  folgen. 

denn  solches  ist  nicht  nur  ein  tritium  sondern  es  klingt  ubel« ;  damit 

gut.  Oder  wenn  Mizler  den  Generalbass  mit  der  Mathematik  ver- 

binden  wollte  ?  »Im  Generalbass  spielet  die  linke  Hand  die  vorge- 

schriebeneu  Noten .  die  rechte  greift  Con-  und  Dissonantien  dazu. 

damit  dieses  eine  wohlklingeude  Harmonie  gebe  zur  Ehre  Gottes 

und  zulUssiger  Ergbtzung  des  Gemuths.  Wo  dieses  nicht  in  Acht 

genommen  wird ,  da  ists  keine  eigentliche  Musik  sondern  ein  teuf- 

lisches  Geplarr  und  Geleyerx.  Abgemacbt.  Es  war  eine  bekaunte 

Tbatsachc,  daB  Bach  sich  urn  das  VerhaltniB  der  Mathematik  zur 

Tonkuust  keine  grauen  Uaare  wachsen  lieB.  Mattheson  bemerkt : 

»Dieser  Bach  hat  ihm  Mizler  gewiB  und  wahrhaftig  ebensoweuig 

die  vermeinten  mathematischen  Compositionsgrllnde  beigebracht. 

als  der  nachstgenannte  Mattheson  .  DafUr  bin  ich  Burge.« 34  Auch 

die  Verfasser  des  Nekrologs  melden :  »Bach  lieB  sich  nicht  in  tiefe 

theoretische  Betrachtungen  der  Musik  ein«.36   Nun  gar  Gesetze  aut- 

34)  »Lu9us  ingenii  de  praesenti  bello  augustissimi  atquc  inviciissimi  imperu- 

tnris  Caroli  VI  cam  foederati*  hostibus  ope  tonnrum  musicnrum  illustrate".  Frank- 
reicli  ist  dor  Grundton  C ,  Spanien  die  Quinte  Gr  Sardinien  die  Terz  E.  der 

KaiBer  Carl  die  Octavo  C  Die  drei  erstcren  wollen  durch  Ausweichuugeu 

aus  ihreui  ursprlinglichen  T(»n  die  Octave  von  C  auf  H  herabzieheu  ;  dies  ge- 

lingt  ihnen  nicht,  durch  Hiilfe  Euglands  A  werden  sie  gezwungen  wieder  eiu- 

zulenken.         35  Ehrenpforte.  S.  231.  Anmerk.  *.         36;  S.  I'i. 
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stellen .  w;e  man  Cantaten  raachen  uitlsse ,  geineinsam  mit  andern 

einen  Muster -Jahrgang  eomponiren  unter  gegenseitiger  Beaufsich- 

tigung!  Vereinigungeu,  wie  die  Societat  sie  sein  sollte,  ktfnnen 

ihren  Nutzen  habeu,  die  etwaigen  Resultate  aber  kommen  eigentlich 

nur  dem  Durchschnitts  -  Menschen  zu  gute.  Dern  Genius  sagen  sie 

entweder  zu  wenig  oder  zu  viel.  AuBerdem  muBte  Bach  Millers 

PersOnlichkeit  und  Beanlagung  entgegen  sein.  Mizler  besaB  eine 

umfa8sende  Bildung .  war  auch  fiir  seine  Yerhaltnisse  ganz  gut  in 

der  musikalischen  Praxis,  er  hatte  regsamen  FleiB  und  wuBte  es  in 

der  Welt  zu  etwas  zu  bringen.  Aber  er  war  eitel  und  groBspreche- 

risch,  und  endlich  doch  ein  unfrucbtbarer  Geist ;  seine  Compositionen 

vollends.  die  er  unklug  genug  war  zu  veroffentlichen,  konnten  den 

Musikera  kochstens  ein  mitleidiges  Liicheln  erregen.  So  erklart  es 

sich  denn  leicbt ,  daB  Bacb  abseits  auch  dicser  musikalischen  Ver- 

einigung  stehen  blicb.  Mizler  empfand  recht  wohl  den  stummen 

Tadel,  der  hierdurch  auf  sein  Unternehmen  fiel.  In  den  Gesetzen 

der  Societat  hieB  es  freilich,  bloBe  praktische  Musikverstandige 

konnten  deswegen  in  ihr  keinen  Platz  finden,  weil  sie  nicht  im 

Stande  seien,  etwas  zur  Aufnahme  und  Ausbesserung  der  Musik  bei- 

zutragen.  37j  Allein  hiermit  waren  Miinner  von  Bachs  Schlage  nicht 

gemeint  Denn  vorzugsweise  praktische  Musiker.  wie  Telemanu 

und  Stiilzel,  traten  in  die  Societat  schon  im  zweitcn  Jahre  ihres  Be- 

stehens  und  der  Urprakticus  HUndel  wurde  1715  sogar  zum  Ehreu- 

mitgliede  einstimmig  erwUhlt.  Uberdies  war  Bach,  wenn  er  auch 

keine  Abhandlungen  schrieb,  grade  als  gelehrter  Componist  bekannt 

genug. :^  Mizler,  der  schon  1743  nicht  mehr  in  Leipzig,  sondern 

beim  Grafen  Malachowski  in  Polen  weilte,  gab  sich  alle  MUhe,  Bach 

zum  Eintritte  zu  bewegeu.  1746  meldet  er  erfreut,  es  sei  im  Werke. 

daB  nachstens  die  Gesellschaft  wieder  mit  drei  ansehnlichen  Mit- 

gliedern  vermehrt  werde.3")  Es  waren  Graun.  Bach  und  Sorge. 
Graun  trat  schon  im  Juli  desselben  Jahres  ein.  Bach  hatte  es  nicht 

37)  MiiBikalisclie  Bibliothek.  Er^ter  Band.  Vierter  Theil.  S.  "4. 
3S;  Ira  »Musikalischcii  Staarsteclier«  Leipzig,  1740; ,  S.  86  nennt  Mizler 

.praktische  Musiker-  aolche,  die  nur  singen  oder  spielen,  nicht  aber  coniponi- 
ren.  Vielleicht  ist  der  Ausdruek  iu  den  Gesetzen  der  Societat  auch  nur  so  zu 

verstehen.  39  Musikalische  Bibliothek.  Dritter  Band.  Zweiter  Theil. 

S.  357. 
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eilig,  er  wartete  noch  bis  zum  Juni  17  4  7  .  40)  Einmal  Mitglied  er- 

fullte  er  aber  auch  seine  Pflichten ;  ein  dreifacher  sechsstimmiger 

Canon  und  die  canonischen  Veranderungen  ttber  »Vom  Himmel  hoch 

da  komm  ich  her«  sind  von  ihm  fttr  die  Societiit  gearbeitet  worden. 

Nach  seinem  Tode  meinte  man ,  er  wllrde  unfehlbar  noch  viel  mehr 

gethan  haben,  wenn  ihn  nicht  die  kurze  Zeit,  da  er  nnr  drei  Jahre 

Mitglied  gewesen  sei,  daran  gehindert  hiitte. 41j  Dies  mag  mehr  als 

eine  leere  Vermuthung  sein.  In  seinen  letzten  Lebensjahren  trat  bei 

Bach  die  Neigung  zu  tiefsinnigen,  einsamen  musikalischen  Proble- 

men  starker  hervor,  als  je.  Fttr  sie  fand  er  in  der  Societiit  ein  zwar 

sehr  kleines,  aber  doch  urtheilsfrihiges  Publikum. 

II. 

Im  Vordcrgrunde  des  Bildes  von  Bachs  spiiterer  Compositions- 

thHtigkeit  stchen  dessen  lateinische  Messen.  Er  hat  deren  fUnf  ge- 

schrieben.  Die  crste  Frage  ist,  ob  und  in  welcher  Art  dieselben  mit 

dem  protestantischen  Gottesdienst  zusammenhitngen. 

Die  Form  des  Cultus  der  Lcipziger  Hauptkirchen  war  in  einer 

naheren  Verwandtschaft  mit  derkatholischcn  Gottesdienstordnnngge- 

blieben ,  als  dieses  an  andem  Orten  zu  bemerken  ist.  Schon  bei 

einer  frliheren  Gelegenheit  wurde  hierliber  ausfilhrlicher  gespro- 

chen.1)  Nebcn  lateinischen  Hymnen  und  Responsorien,  neben  latei- 

uischen  Motctten  hatte  sich  fUr  die  Vespergottesdienste  der  drei 

hohen  Feste  auch  das  lateinische  Magnificat  bchauptet,  und  wir 

sahcn  wie  Bach  hieraus  Veranlassung  zur  Composition  eines  seiner 

hervorragendsten  Werke  gewann.-  So  bestanden  auch  die  Haupt- 
bestandtheile  der  choralischcn  lateinischen  Messe  und  zwar  an  den 

ihnen  von  altcrshcr  zugewiesencn Stellen  desCultusganges  fort:  zum 

Theil  folgten  ihnen  die  ersetzenden  deutschen  Gesange  naclr.  Steh- 

end  flir  alle  Sonn-  und  Festtage  waren  allerdings  nur  Kyric .  Gloria 

und  Credo ,  und  sclbst  diese  Theile  warden  nicht  immer  vollstandig 

gesungen.    Das  Sane  fits  kam  allein  an  den  hohen  Festtagcn  vor; 

40)  Musikalische  Bibliothek.  Vierter  Band.  Erstcr  Theil.  S.  107. 

41   Nekrolog,  S.  173. 

1;  S.  S.  94  f.  dieses  Bandes.         2  S.  S.  19*  ff.  dieses  Bandes. 
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tiber  das  Agnus  dei  fehlt  jeder  Nachweis ,  es  Bcheint  in  choralischer 

Form  nicht  gcbraucht  worden  zu  sein. 

Anders  verhalt  es  sich  mit  der  figuralen  Behandlung  derMessen- 

'  siitze ,  welche  in  zusammenhangender  Weise  im  Leipziger  Gottes- 

dienste  nicht  zur  Entfaltung  kam.  Die  protestantische  Kirchencan- 

tate  hatte  alle  ttbrige  Figuralmusik  theils  verdrangt  theils  sebr  be- 

schrilnkt.  Nicht  einmal  fur  die  kurze  Messe  —  Kyrie  und  Gloria  — 

war  Kaum  geblieben,  sie  als  Ganzes  vorzutragen.  Aus  der  fruher 

gegebenen  Darstellung  der  Leipziger  Cultusformen  ergiebt  sich  als 

feststehend  nur  der  Gebrauch  des  Kyrie  am  1 .  Adventsonntage  und 

Reformationsfeste.  und  desSanctus  an  den  drei  hohen  Festen.  Sollte 

sonst  ein  Messensatz  musicirt  werden ,  so  muBte  es  gelegentlich  ge- 

schehen.  Fttr  den  Gebrauch  des  Gloria  bot  sich  von  sclbst  das  Weih- 

nachtsfest  dar :  es  trat  dann  an  Stelle  der  Cantate ,  und  wirklich  hat 

auch  Bach  das  Gloria  seiner  H  moll-Messe  als  Weihnachtsmusik  be- 

nutzt  und  in  eine  entsprechend  ktlrzere  Form  gebracht.  Wollen  wir 

weitere  Aufschlu'sse  Uber  gelegentliche  Venvendung  von  Messen- 

s&tzen  gewinnen .  so  mtissen  wir  aus  der  nach-Bachischen  Zeit  zu- 

rUckschlieBen.  Dies  kann  aber  mit  voller  Sicherheit  geschehen. 

Das  ganze  18.  Jahrhundert  hindurch  arbeitete  man  auf  Einschriin- 

kung  oder  ganzliche  Entfernung  der  lateinischen  Liturgietheile  hin. 

Womit  1702  der  stUdtische  Kath  begonnen  hatte.  das  setzte  noch 

17'J  1  Johann  Adam  Hiller  fort,  obgleich  seitdem  der  Bestand  latei- 

nischer  Gesange  schon  zusammengeschmolzen  war.1,  Was  also  der- 

artiges  spHter  noch  Ublich  war ,  das  ist  es  zuverliissig  auch  zu  Bachs 

Zeit ,  und  in  weiterem  Mafic  gewesen.  Wir  iinden  in  der  spittcren 

Zeit  beispielsweise  am  Feste  der  Heimsuchung  Mariii  unter  der 

Communion  das  Agnus ,  am  Nachmittage  desselben  Festes  nach  der 

Motette  das  Gloria.  In  der  UniversitUtskirche ,  die  deshalb  herbei- 

gezogen  werden  kann ,  weil  sich  ihr  Cultus  nach  und  an  demjenigen 

der  Nikolai-  und  Thomaskirche  entwickelte.  wurden  im  Kirchenjahr 

1779 — 17S0  folgende Messensatze  musicirt:  zum  Weihnachtstage  das 

ganze  Gloria  einer  Messe  von  Gassmann,  zum  Feste  der  Erscheinung 

Sanctus  nebst  Beneilietus  und  Agnus  einer  Messe  von  Haydn,  zum  Ju- 

3  Hiller,  Vierstiramige  hiteinische  und  deutsche  Chorgesange.  Ereter 

Thcil.  Leipzig,  1791 ;  Vorrede. 
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bilate-Sonntag  ein  Gloria  vonHasse.  zum  Trinitatisfest  ein  Credo  von 

Haydn ,  zum  zweiten  Mess-Sonntage  ein  Gloria  von  Graun.  Hier 

finden  sich  also  auBer  dem  Kyrie  alle  Theile  der  Messe  vertreteu.4) 

Weun  die  Liturgie  die  AuffUhrung  auch  nur  einiger  Theile  der 

Messe  im  Figuralstile  z'ur  Vorschrift  machte ,  so  war  hierdureh 
immerbin  eine  gewisse  FUhlung  mit  der  Messe  als  Ganzem  erhaltcn, 

zuinal  sie  in  ihrer  choralischen  Urform  fast  vollstiindig  nock  im  Cultus 

ersehien.  Klinstlerische  und  religiose  Grlinde  sprachen  mit,  urn  sie 

wenigstens  als  Missa  brevis  fortleben  zu  lassen.  Ein  einzelnes  Kyrie 

zu  componiren  konnte  den  christlichen  Kllnstler  nicht  befriedigen, 

da  die  trilbe  Stimmung  desselben  nach  einem  hellen  Gegensatz ,  das 

GefUhl  der  Schnld  nach  ErlOsung  verlangte.5,  Wenn  am  ersten  Ad- 

ventsonntage  ein  figurales  Kyrie  gesungen  werden  muBte.  wenn 

dann  am  ersten  Weihnachtstage  das  Gloria  in  excehis  deo  et  in  terra 

pax  hominibus  den  Gmndgedanken  der  ganzen  Feicr  ausspraeh .  so 

war  es  natUrlich ,  daB  der  Componist  beides  auf  einander  bezog  und 

zu  einem  Knnstwerke  zusammcnfaBte.  DemgemaB  haben  aueh 

Bachs  VorgHnger  Kntipflfer  und  Kuhnau  schon  kurze  Messen  com- 

ponirt.6  Nicht  weniger  GOrner,  auch  Hoffmann,  der  zeitweilige  Dili- 

gent des  Telemannschen  Musikvereins ; 7)  da  dieser  in  der  Neuen 

Kirche  AuffUhrungen  veranstaltete,  dieselben  aber  nur  an  den  hohen 

Festtagen  und  in  der  Messzeit  stattfanden ,  so  muB  man  annehmen, 

daB  hier  Kyrie  und  Gloria  sogar  im  Zusammenhange,  wahrend  eines 

und  desselben  Gottesdienstes  musicirt  worden  sind.  FUr  Bach  trat 

indessen  noch  etwas  andcres  hinzu ,  was  ihn  zur  Composition  von 

Messen  treiben  muBte  und  zu  mehren  seiner  derartigen  Werke  wohl 

die  erste  Veranlassung  wurde.  Es  war  seine  Verbindung  mit  Dres- 

den .  sein  hierdureh  gewecktes  lebhaftes  Interesse  ftlr  italiilnische 

und  Uberhaupt  katholische  Kirchenmusik.  seine  Verpflichtung  endlich. 

als  Componist  des  koniglich-churftlrstlichen  Hofes  flir  denselben  von 

4)  SamuiluDg  von  Texteri  znr  Leipziger  Kirchenmusik,  auf  der  kOniglichen 

Bibliothek  in  Berlin.  5)  Man  bcachtc  den  Sprachgebrauch :  »Kyrie  c  u  m 

Gloria,  nicht  et;  schon  durch  diese  Ausdmcksweise  wurde  das  Gloria  als 

Ergiinzung  des  Kyrie  bezeichnet. 

G)  Zwei  Messen  Knlipffers  werden  angefiihrt  in  Breitkopfs  VerzeichniG 

von  Neujahr  17U4 ,  S.  1 1  und  14,  eine  Messe  Kuhnaus  in  desselben  VerzeichniG 

von  Ostern  1709,  S.  17.        7  Breitkopfs  VerzeichniG  von  Ostern  1 7**9,  S.  17. 
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Zeit  zu  Zeit  etwas  zu  liefern.  Bachs  Neigung  fllr  Lottis  Musik  ist 

sehon  bertthrt.*]  Ausser  einer  Gmoll-Messe  dieses  Meisters,  welche 

er  in  der  mittleren  Lcipziger  Zeit  grbBtentheils  eigenhiindig  ab- 

schrieb,9)  liegt  noch  eine  ini  italianischen  Stile  abgefaBte  Messe  fllr 

zwei  ChOre  und  einen  verstUrkenden  Chor )  mit  Instrumenten  G  dur) 

vor.  welche  Bach  ausschlieBlich  der  ersten  zwOlf  Seiten,  undzwargegen 

1738,  ebenfalls  abgeschrieben  hat.  Man  kann  in  ihr  auch  wohl  eine 

Lottische  Messe  sehen ,  wenngleich  sie  fllr  diesen  Meister  auffallig 

diatonisch  ist:  jedenfalls  rtlhrt  sie  von  einem  Italianer  oder  ganz  in 

italianischer  Kunst  aufgegangenen  Deutschen  her.  10i  Aber  weit  liber 

Lotti  znrtickgehend  hat  sich  Bach  selbst  mit  Palestrina  beschaftigt, 

von  welchem  er  eine  groBe  Messe  in  Stimmen  filr  die  Sanger  und 

die  hinzugefugten  verstarkenden  Instrumente  nebstGeneralbass  aus- 

Sfhrieb.'1;  Von  einem  ungenannten  Italianer  seiner  Zeit  schrieb  er 

sich  noch  eine  kurze  Cmoll-Messe  in  Partitur  ab.12)  Ein  Magnificat 

von  Caldara  (Cdur)  existirt  als  Bachs  Autograph,  ein  solches  von 

Zelenka  (Ddur)  in  der  Handschrift  seines  Sohnes  Wilhelm  Friede- 

mann. I3)  Noch  eine  Anzahl  andrer  anonymer.  aber  znm  Theil  sicher- 

lich  italianischer  Magnificat  liegen  theils  in  Bachs  eigenhUndiger 

Partitnr ,  theils  in  Stimmen  vor ,  die  zumeist  von  Anna  Magdalena 

Bach  herrllhren.  und  hier  und  da  mit  eigenhHndigen  Zusiitzen  Seba- 

stians versehen  sind.14)  Hieraus  ergiebtsich.  daB  er  diese  Werke 

nicht  nur  fllr  sich  studirte,  sondern  audi  aufftlhrte.  Es  kommt  selbst 

vor,  daB  er  ihnen  Stttze  eigner  Composition  einfUgte.  Wir  sahen 

frtther ,  daB  er  die  Form  seines  groBen  Magnificat  durch  Einschie- 

S  S.  S.  40$  f.  dieses  Bandes. 

9)  Das  Wasserzeichen  desj  Papiers  ist  M  A,  was  die  Periode  von  etwa 

1 727—1 730  andcutet.  10)  Die  Handschrift  ist  auf  der  koniglichen  Biblio- 
thek  zu  Berlin.  Die  Cberschrift  ist  abgegriffeu  und  halb  erloschen,  doch 

scheint  ein  d  L  di  Lotti t]  noch  erkennbar.  Wasserzeichen  mit  denen  der 

Partitur  des  Oster-Oratoriums  Uberoinstiramend,  woraus  sich  dio  ungefiihre 

Entstehungszeit  des  Manuscripts  ergiebt;  s  Anliang  A,  Nr.  48.  —  Schicht  hat 

die  Messe  irrthllmlich  als  ein  Werk  Seb.  Bachs  bei  Breitkopf  und  Uartel  her- 
ansgegeben.         II)  Auf  der  k(5niglichen  Bibliothek  zn  Berlin. 

12]  Im  Besitz  der  Ilerren  Breitkopf  und  Hiirtel  in  Leipzig. 

13)  Letzteres  auf  der  Bibliothek  der  Thomasschule  zu  Leipzig,  ersteres 

auf  der  kOniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 

14)  Auf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 
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bung  von  vierWeihnachtsgesangen  erweiterte.l5i  Eben  dieses  hat  er 

anch  bei  einem  freniden  Magnificat  (D  dur,  gethan ,  doch  stehen  mit 

Aasnahme  des  »Freut  euch  und  jubilirt«  die  Weihnachtsgesange  hier 

an  andern  Stellen.  In  der  genannten  Cmoll-Messe  ist  das  Christe 

Mum  —  ein  kurzes  aber  sehr  kunstreicbes  Duett  ttber  einen  Basso 

quasi  ostinato  —  seine  eigne  Arbeit.  Auch  anderer  Tonsetzer  latei- 

nische  Messen  oder  Messensiitze  hat  er  zusammengebracht ;  so  eine 

Messe  des  churfttrstlich-pfalzischen  Capellmeisters  Wilderer  und 

manches  andre,  was  eine  Zeitlang  falschlich  fllr  seine  eigne  Compo- 

sition gait. 16  ZurGenUge  aber  erhellt  hieraus,  wie  Bach  der  katho- 

lischen  und  insbesondere  itali&nischen  Kirchenmusik  eine  Aufmerk- 

samkeit  zuwandte,  die  uin  so  bemerkenswerther  ist,  als  sie  erst  in  der 

Zeit  seiner  vollsten  Keife  deutlich  hervortritt  und  ein  gebieterisches 

praktisches  BedttrfniB  nach  solchen  Kirchenstucken  fUr  ihn  nicht 

vorlag.  DaB  er  endlich  raehre  seiner  eignen  Messen  fllr  den  Dres- 

dener  Hot"  gesehrieben  habe ,  macht,  soweit  wir  es  nicht  wie  bei  den 

ersten  Satzen  der  H  inoll-Messe  bestimmt  wissen ,  die  Entstetmngs- 

zeit  derselben  und  auch  ihr  Inhalt  wahrscheinlich.  Von  den  vier 

kurzen  Messen  sind  zwei  um  1737  entstanden.  da  Bach  eben  zum 

Hofcomponisten  ernannt  worden  war.  Uber  den  Inhalt  wird  ein- 

gehenderes  zu  sagen  sein. 

Bachs  kurze  Messen  stehen  in  Gdur,  Gmoll,  Adur  und  Fdur. 

Eine  chronologische  Aufreihung  derselben  kann  nicht  gegeben  wer- 

den,  da  nur  sicher  ist,  daB  sie  alle  nach  1730,  und  daB  die  erste 

und  dritte  um  1737  gesehrieben  sind.  Ich  darf  meine  Uberzeugung 

dahin  aussprechen,  daB  Bach  alle  vier  in  kurzer  Zeit  nach  einander 

componirt  haben  wird,  und  ordne  sie  im  ubrigen  nach  inneren  Merk- 

malen.   Die  G  dur-  und  G  moll-Messe  sind  keine  Originalcomposi- 

15)  S.  S.  19l>  ff.  dieses  Bandcs. 

10;  Eine  Zusaiuraenstellutig  hat  Rust  gegeben  iiu  Vorwort  zu  B.-G.  XI1. 

Hier  ist  aber  die  Einoll-Messe  i,Nr.  3),  eine  Composition  Nikolaus  Bachs,  aus- 

zuscheiden  ,  s  Baud  I,  S.  130  f.;  sie  ist  nicht  in  Seb.  Bachs  Autograph  vor- 
haudeu;  s.  ebenda  S.  565,  Aniuerk.  1.  Breitkopfs  VerzeichniO  von  Ostern 

1769  flihrt,  in  Cbereinstiinmung  wit  deui  MichaelisverzeichniC  1701,  auf  S.  12 

und  13  scchs  Messen  Seb.  Bachs  auf,  von  denen  aber  vier  zuverlassig  unecht 

sind;  die  erste  wird  Nr.  5  in  Busts  Zusaininenstellung  sein  die  Cmoll-Messe 

mit  dem  interpolirten  Christe  eleison,,  die  vierte  Nr.  4  bei  Rust,  die  flinfte 

Nr.  10  die  obengeuannte  mehrchorige  G  dur-Messe  ,  die  sechste  Nr.  3. 
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tionen,  sondern  ganzlich  aus  Bestandtheilen  frtlher  coniponirterCan- 

taten  zusammengesetzt.17)  Es  machten  sich  hierftlr  verBchiedene 

Umarbeitungen  ntithig ,  die  wie  immer  bei  Bach  sehr  lehrreicli  und 

in  manchem  Betracht  bewundcrungswilrdig  sind.  Auch  ohne  daB 

der  neue  Text  und  Zweck  dazu  veranlafite  hat  er  bisweilen  die  Ton- 

stttcke  reicher  und  freier  gestaltet.  Aber  eben  so  unverkennbar  ist 

auch  die  Gewalt,  welche  er  seinen  eignen  SchOpfungen  bei  ihrer  Um- 

fonnung  zu  Messentheilen  angethan  hat.  Es  giebt  Umarbeitungen, 

die  das  Object  aus  dem  Zustande  niedriger  Gebundenheit  erltfsen : 

wenn  Bach  vom  weltlichen  Gebiet  etwas  ins  kirchliche  Ubertriigt, 

pflegt  dieses  einzutreten.  Es  giebt  auch  Umarbeitungen,  welche  auf 

den  Keim  der  Idee  zurllckgehen  und  aus  ihm  uuter  andern  Bedin- 

gungen  eine  neue  Gestalt  entwickeln.  Es  giebt  endlich  solche ,  die 

nur  lebendige  Reproductionen  desselben  StUckes  sind :  wie  eine  fer- 

tige  Composition  je  nach  'dem  Charakter  des  Vortragenden,  nach  au- 
genblicklicher  Stimmung,  Zeit,  Ort  und  Umgebung  jedesmal  ver- 

schieden  zur  Erscheinuug  gebracht  werden  wird,  so  geschieht  es 

auch  wohl,  daB  Bach  ein  Tonstttck  init  geringen  Abweichungen  nur 

unter  andern  Voraussetzungen  wirksam  werden  liiBt.  Alio  diese 

Arten  haben  ihre  kllnstlerische  Berechtigung ,  aber  keine  von  ihnen 

ist  bei  den  genannten  Messen  angewendet.  Sie  sind  so  weit  dies  bei 

einem  Bach  Uberhaupt  moglich  war  mechanische  Arrangements. 

Will  man  sehen ,  mit  welch  grausamer  Objectivitiit  Bach  die  groB- 

artige  Ordnung  seiner  Tonbauten  zerstdren  konnte,  so  vergleiche 

man  das  Gloria  der  G  dur-Messe  mit  seinem  Urbild.    Mehr  in  den • 

Einzelheiten,  aber  doch  empfindlich  genug  ist  der  erschUtternde  Ein- 

gangschor  der  Cantate  »Herr  deine  Augen  sehen  nach  dem  Glaubenu 

vergewaltigt ,  als  er  sich  in  die  Form  des  Kyrie  der  G  moll-Messe 

umzwiingen  lassen  muBte.  Andre  Satze  haben  weniger  Rtlcksichts- 

losigkeiten  zu  erleiden  gehabt,  aber  ein  klinstlerischer  Zweck  der 

Umformung  ist  nirgends  ersichtlich.  Schon  die  oberflachliche  Ver- 

gleichung  mufi  durchweg  zu  Gunsten  der  Cantaten  ausfallen.  Dort 

17)  Dies  ist  schon  von  Mosewius  J.  S.  Bach  in  seinen  Kirchen -Cantaten 

und  ChoralgesUngen,  S.  11]  und  nach  ihm  von  M.  Hauptmann  im  Vorwort  zu 

Band  VIII  der  Bach-Gesellschaft,  welcher  die  Messen  enthalt,  betnerkt  wor- 

den,  bis  auf  den  SchluBchor  der  G  dur-Messe,  welcher  eine  Uberarbeitung  des 

Anfangschors  der  Cantate  »Wer  Dank  opfert,  der  preiset  mich«  ist. 
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erscheint  jedes  Stitek  lebeudiger  Begeisterung  entsprungen ,  dem 

poetischen  Inhalte  voll  entsprechend ,  im  Ganzen  seiuen  eigenthtlm- 

lichen  Platz  ausflillend.  Hier  sind  prachtvoll  entfaltete  Blumen  von 

ihreri  Stengeln  geschnitten  und  zum  verwelklichen  StrauB  gebun- 

den.  In  der  Gmoll-Messe  hat  Bach  nicht  einmal  den  rief  in  der 

Sache  begrllndeten  und  damals  schon  typisch  gewordenen  Gegen- 

satz  zwischen  Kyrie  und  Gloria  beobachtet.  Das  Gloria  tritt  dem 

leidenschaftlich  erregten  Kyrie  nicht  im  strahlenden  Weihnaehts- 

glanze  entgegen,  sondern  setzt  dasselbe  mit  dem  trliben  Gewoge  un- 

erfullter  Sehnsucht  fort .  selbst  der  imposante  SchluBehor  verharrt 

in  dllsterm  Ernst. 

Die  Gdur-  und  Gmoll-Messe  kann  Bach  nicht  fttr  seine  Lei|>- 

ziger  Kirchen  geschrieben  haben,  das  sieht  ein  jeder.  Da  in  der  Li- 

turgie  derselben  die  Figuralmesse  als  Ganzes  garkeinen  Platz  hatte, 

so  ist  dnrchaus  unerfindlich ,  was  ihn  hatte  bewegen  kbnnen,  ans 

einigen  seiner  schonsten  Cantaten  zwei  fragwttrdige  Werke  zn- 

sammen  zu  plllndern ,  um  sie  der  Gemeinde  gelegentlich  in  unwirk- 

samen  Fragmenten  vorznsetzen.  Diese  Messen  mllssen  fUr  auBer- 

halb  bestimmt  gewesen  sein .  und  Dresden  ist  der  Ort ,  an  welchen 

man  zunachst  denkt.  DUrfen  wir  die  G  moll-Messe  mit  der  andern 

ungefUhr  in  dieselbeZeit  setzen.  so  mfichteBach  beabsichtigt  haben, 

durch  deren  Einreichung  sich  als  Hofcomponist  erkenntlich  zu  be- 

weisen  und  zugleich  wegen  seiner  augenblicklichen  Nothlage  zu 

Leipzig  in  Erinnerung  zu  halten.  Die  offenbar  eilig  znsammenge- 

schriebenen  Werke  deuten  auf  Mangel  an  Zeit  und  Stimmung  zu 

urkrUftigem  Schaffen.  Ahnliches  verrath  theihveise  die  ebenfalls 

um  1737  gesehriebene  Adur-Messe. 

Auch  hier  ist  mit  Ausnahme  der  Fis  moll-Arie  das  ganze  Ghria 

nachweislich  aus  Cantatentheilen  zusammengesetzt, w)  und  ich 

zweifle  nicht ,  daB  auch  die  genannte  Arie  irgendwo  anders  ihre 

eigentliche  Heimath  hat.  Das  Urtheil  uber  diese  Compilation  kann 

nicht  viel  gtinstiger  lauten,  als  bei  den  andern  beiden  Messen.  DaB 

fUr  Bach  keine  Aufgabe  zu  schwer  war,  zeigt  der  erste  Abschnitt. 

IS)  Bisher  waren  nur  tier  ersto  Chor  und  die  Arien  flir  Sopran  und  Alt 

als  Entlehnungen  festgestellt,  9.  Mosewins  a.  a.  0.  8.  12.  Der  SchluCchor  ist 

eiue  Uberarbeitung  des  Eingangschors  der  Cantate  -Erforsche  mich  Gott  und 
erfahre  inein  Herz«. 
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Urn  den  Originalsatz  brauehbar  zu  machen  muBte  theils  in  Instru- 

mentalpartien  ein  vierstimmiger  Chor  nen  hineincomponirt ,  theils 

anch  ein  Singbass  zu  einem  vollstimmigen  Chor  ausgebaut  werden. 

In  ungezwungenster  Weise  ist  dieses  zu  Stande  gebracht,  aber  die 

wunderherrliche  Poesie  des  Originals  (»Friede  sei  mit  euch«  aus  der 

Cantate  »Halt  im  GedachtniB  Jesum  Christ*)  doch  fast  gUnzlich  zer- 

stbrt.  Die  Sologesange  sind  manchmal  durch  Meisterzttge  belebt, 

gerundet  und  enveitert  und  allerdings  ihrem  Zwecke  nirgends  wi- 

dersprechend ,  der  SchluBchor  hat  Lebendigkeit  genug,  aber  das 

eigenthllmlich  Eifrige ,  das  im  Original  als  die  Grundstimmung  er- 

scheint,  muBte  bei  diesem  Texte  verwischt  werden.  Noch  tiefer  in 

den  Schatten  tritt  das  Gloria  durch  das  ihm  vorhergehende  Kyrie. 

Nicht  wie  bei  den  andern  beiden  Messen  zu  einem  Satze  zusammen- 

geballt,  sondern  in  drei  Abschnitte  sachgemaB  zerlegt  zeichnet  es 

zuerst  das  Bild  eines  eiufaltig  und  scbuchtern,  aber  innig  flehenden 

GeraUth8.  Der  zweite  Abschnitt,  das  Christe  eleisoti,  zeigt.  freieste 

und  strengste  Form  mit  genialer  Klihnheit  verschmolzen ;  es  ist  ein 

eanonischer  Chor  recitativischcn  Charakters. lu)  Canonisch ,  aber 

formell  gefestigter  entwickelt  sich  auch  der  letzte  Abschnitt.  Beide 

pragen  die  Empfindung  rathlosen  Schwankens  und  leidenschaft- 

licher  ErlOsungssehnsucht  aus ,  doch  in  den  Gr&nzen .  welche  der 

erste  Abschnitt  gezogen  hatte.  Viel  tragt  zur*  Erreichung  dieser 

Wirkung  die  Art  der  Canonik  bei :  da  die  Stimmen  einander  immer 

in  gleich  groBen  Intervallen-Abstanden  (Quarten  oder  Quinten) 

nachgehen,  so  entfernt  sich  die  Modulation  mehr  und  mehr  von 

ihrem  Ausgangspunkte ,  um  dann  durch  eine  rasche  Wendung  wie- 

der  in  die  Bahn  zuruckgelenkt  zu  werden.  Das  Gefuhl  einer  Grund- 

tonart  wird  hierdurch  dem  HOrer,  und  in  besonders  merklicher 

Weise  im  letzten  Abschnitte  entzogen.20)  Es  giebt  kein  Stuck  Bachs, 

19;  Ein  analoges  wenngleich  weit  weniger  kunstvolles  Gebilde  ist  das  vier- 

stimmige  Recitativ  am  SchluB  des  Weihnacbta-Oratoriums  -Was  will  der  HiSlle 
Schrecken  nun«. 

20)  Das  Christc  fUhrt  Kirnbergor  (Kunst  des  reinen  Satzes  II,  3,  S.  63  ff.) 

als  canonisches  Musterbeispiel  an  und  bemerkt  dazu,  es  sei  *gegen  alle  vor- 

hergewesene  Kirchenmusik  ganz  verschieden,  weil  man  gemeiniglich  immer  in 

dem  BOgenannten  schweren  Styl  geschrieben,  in  welchem  gar  keine  Verwechs- 
lungen  der  dissonirenden  Accorde  Statt  fanden.« 

Sputa,  J.  S.  B*ch,  II.  33 
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in  welchera  Tiefsinn  und  Wohllaat  einen  innigern  Bund  geschlossen 

batten.  Als  Gesamintwerk  wird  die  Messe  ihre  richtige  Beleueh- 

tung  erst  erhalteu,  wenn  auch  Uber  die  letzte,  Fdur,  gesproehen  ist. 

Beim  Gloria  wieder  ziemlich  dasselbe  Verh&ltnifi.  Als  Nicht- 

Originale  sind  nachzuweisen  der  SchluBchor,  die  Arien  fur  Alt  und 

Sopran.21,  Unfraglich  gehtfrt  zu  ihnen  aber  auch  der  Anfangschor. 

Allein  schon  der  arienartige  Bau  verrath  es,  dessen  Wiederholungs- 

tbeil  ganz  gegen  Herkommen  und  Sinn  der  Form  mit  einem  andera 

Texte  auftritt.  DaB  der  Hauptgedanke  (die  ersten  16  Takte)  in 

einer  dreitheiligen  Disposition  nicht  weniger  als  funfinal,  ein  Mittel- 

gedanke  (Takt  101 — 1  IS)  nicht  weniger  als  dreimal  vorkommen, 

auch  das  ist  sonst  nicht  Bachs  Art.  DiesemChor  glaubt  man  ftJrmlich 

die  Nahte  anzusehen,  wenn  er  auch  auBerlich  geschlossen  und  durch 

seine  Lebhaftigkeit  fortreiBend  dahinrauscht.22)  Die  allein  Ubrig 
bleibende  Bassarie  dUrfte  denn  wohl  unter  all  diesen  entlehnten 

Stucken  keine  Ausnahme  machen.  Dagegeu  aber  das  Kyrie.  Aus- 

drucksvolle,  gemessen  bewegte  Fugensiitzc  entwickeln  den  Text  in 

drei  Abschnitten.  Ein  Hauptthema  durchzieht  sie,  es  tritt  im  zwei- 

ten  Abschnitte  in  einer  Gestalt  auf,  welche  durch  das  Mittel  freier 

Gegenbewegung  gefundcn  ist,  fttr  den  dritten  ist  nur  sein  zweiter 

Theil  durch  dieses  Mittel  umgebildet.  wahrend  das  so  gewonnene 

neue  Ganze  wiedemn  in  vollstandiger  Gegenbewegung  beantwortet 

wird.  Indessen  dieses  in  den  drei  oberen  Stimmen  vor  sich  geht, 

bringt  der  Singbass  als  Cantus  Jintius  das  Kyrie  eleison !  Christe 

eleison!  Kyrie  eleison!  der  Litanei.  Hiirner  und  Oboen  aber  blasen 

dazu  als  zweiten  Cantus  Jirmus  den  Choral  »Christe ,  du  Lamm 

Gottes«,  nur  das  »Amen«  desselben  etwas  verandert  uud  in  andrer 

Tonlage ,  damit  in  der  Grundtonart  abgeschlossen  werden  konnte. 

Eine  protestantische  Kirchenmelodie  der  Composition  des  Messen- 

textes  einfllgen  war  zu  jener  Zeit  nichts  seltenes.  Ernst  Bach  ver- 

suchte  es  mit  dem  Choral  »Es  woll  uns  Gott  genltdig  sein«23i ,  Zachan 

21)  S.  Hauptmann  im  Vorwort  zu  B.-G.  VIII. 

22  Die  un^efahro  Originalgestalt  diirfteu  bieten  Takt  1 — 28-f  65 — 83  als 

erster  und  als  dritter,  Takt  S4 — 1  IS  als  zweiter  Theil,  natllrlich  nur  dem  niuai- 

kalischen  Grundstoffe  nach.  Vrgl.  zum  Bau  den  Eingangschor  der  Cantate  -Es 

erhob  sich  eiu  Streit-  B.-G.  II.  Nr.  19; . 

23;  S.  Baud  I,  S.  849. 
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mit  dem  Osterliede  »Christ  lag  in  Todesbanden« 24) ,  Kuhnau  mit  der 

Pfingstmelodie  Vent  sancte  Spiritus,  ein  Ungenannter  mit  dem  Ad- 

ventehymnus  Vent  redemptor  gentium,  and  Telemann  schrieb  nicht 

weniger  als  fllnf  Kyrie  tiber  verschiedene  frbhliche  und  traurige  pro- 

testantische  Gesange.25)  Ein  musikalisch  vortreffliches  Stuck  ist 

Nikolaus  Bachs  Emoll-Messe,  deren  Gloria  mit  dem  Choral  »Allein 

Gott  in  der  Hoh«  combinirt  wird :  26i  hier  decken  sicb  Messentext 

und  Choral  hinsichtlich  ihrer  kirchlichen  Bestimmungen  eben  so, 

wie  bei  Sebastian  Bach,  aber  ein  auBerlich  und  inncrlich  organisches 

Ganze  konnte  doch  nur  dieser  schaflFen ,  weil  audi  die  Weisen,  in 

die  er  den  Iateinischen  Messentext  faBte,  ganz  nur  protestantischen 

Geist  athmen. 27)  Das  Kyrie  der  Fdur-Mcsse  gehort  zu  seinen  tiefst- 

empfundenen  und  ergreifendsten  StUcken  und  Uberragt  auch  das 

Kyrie  der  A  dur-Messe  durch  eine  wahrhaft  monumentale  Bedeutung, 

welche  den  Protestantismus  nicht  als  den  Gegensatz  katholischer 

Kirchlichkeit  erscheinen  laBt,  sondern  als  deren  Fortbildung  und 

vergeistigte  BlUthe.  NatUrlich  kann  dieses  Werk  mit  seinem  prote- 

stantischen Choral  fUr  keinen  katholischen  Gottesdienst  geschrieben 

worden  sein.  Seine  tiefsten  Beziehungen  und  somit  den  Weg  zu 

seinem  vollen  VerstandniB  haben  wir  aber  noch  nicht  gezeigt.  Der 

Cantus  Jirmus  dcs  Singbasses  ist  nicht  das  gewbhnliche  Kyrie  do- 

minicale,  sondern  das  Kyrie  der  Litanei.  und  nicht  das  einleitende, 

sondern  das  abschlicBende : 

Ky  -  ri   -    e  son!     Chri  -ate        t  -  le  -  i  -  son! 

24)  Cbrysauder,  Hiindel  I,  S.  25  f. 

25)  Breitkopfs  VerzeichniC  zu  Osteru  1769,  S.  17  und  12;  zu  Noujahr  1764 

S.  15  f.         26)  S.  Band  1,  S.  130  ff. 

27)  Eine  der  beiden  tnicht  Original-;  Handschriften,  welche  das  Werk 
liberliefern,  giebt  den  Choral  einer  Sopranstimme.  Das  ist  sicherlich  nicht 

Bachs  eigentliche  Absicht;  die  oigcnthliinliche  Wirkung  beruht,  wie  bei  so 

manchen  ahnlichcn  Stiicken  seiner  Composition,  grade  auf  dem  wortlosen  Er- 

klingcn  der  bckannten  Tonreihen,  ganz  abgesehen  von  der  stUrenden  Veruii- 
schung  deutschen  und  Iateinischen  Textes. 

33» 
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Ky  -  H  -  4 

Ihm  unmittellbar  vorher  geht  in  der  Litanei  die  Anrufung  des  Er- 

losers:  »0  du  Gottes  Lamm,  das  der  Welt  Stlnde  tr&gt,  erbarm  dich 

liber  uns  [zweimall .  0  du  Gottes  Lamm,  das  der  Welt  SUnde  tragt, 

verleih  uns  steten  Fried".  Also  eben  das,  was  der  obere  Cantus 

Jirmus  enthalt.  Durch  die  beiden  SchluBgedanken  der  Litanei  hat 

Bach  seinen  Messcnsatz  nmschlingen  und  tragen  lassen. 

Es  gab  nnr  zwei  Zeiten  des  Kirchenjahres,  zu  welchen  in  Leip- 

zig die  Litanei  gesungen  wurde :  die  Fasten-  und  Advent-Zeit. 29) 

Da  wiihreud  der  Fasten  und  an  den  drei  letzten  Adventsonntagen 

keine  concertirende  Musik  gemaeht  wurde ,  so  enthalt  die  Composi- 

tion in  sich  den  unwiderleglichen  Beweis,  daB  sie  fUr  einen  ersten 

Adventsonntag  bestimmt  gewesen  ist.  Sinnvoll  bereitete  sie  die  Ge- 

meinde  vor  auf  das  demllthige  Gebet  um  ErlOsung,  welches  nach 

Verlesung  der  Epistel  unter  ihrer  eignen  Betheiligung  angestimmt 

und  dann  allsonntiiglich  wiederholt  werden  sollte,  bis  das  Weih- 

nachtsfest  die  Erhbrung  des  Gebetes  brachte. 

War  das  Kyrie  der  F  dur-Messe  fUr  die  protestantische  Liturgie 

Leipzigs  geschrieben,  so  muB  ihr  auch  das  Gloria  haben  dienen 

sollen.  Und  hier  ist  jedenfalls  das  schon  oben  bezeicbnete  religiOs- 

kttnstlerische  Motiv  in  Bach  wirksam  geworden.  Wer  sich  einmal 

so  tief  auf  den  in  der  Liturgie  der  Adventszeit  waltenden  Sinn  ein- 

gelassen  hatte.  wie  Bach  in  diesem  Musiksttlcke,  der  mufite  der 

Vorbereitung  auch  die  ErfUllung  folgen  lassen.  Er  muBte  die  tief- 

gedrtickte  Empfindung  zur  Freude  erheben  und  die  zerknirschten 

Sttnder  durch  die  VerkUndigung  des  Heils  beglUcken.  Diesem  Zuge 

hat  er  nachgegeben  und  dem  Kyrie  des  ersten  Advents  das  Gloria 

als  Hauptmusik  des  ersten  Weihnachtstages  hinzugefUgt.  Wenn  ihn 

auch  die  musikalische  Aufgabe  im  besondern  nicht  sehr  reizte.  da  er 

eine  deutsche  Weihnachtsmusik  hOher  schUtzen  muBte,  so  daB  er 

das  Gloria  lieber  aus  Hltern  Compositionen  tiberarbeitend 

2S;  Wie  die  Vergleichung  lehrt  hat  Bach  die  Melodie  durch  einige  chro- 
matische  und  andre  vermittclnde  Schrittc  noch  charakteristischer  gemaeht. 

29  S.  S.  97  dieses  Bandes. 
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schrieb,  so  ist  doch  einzurUumen.  daB  er.  von  der  WeitlRufigkeit  des 

ereten  Chore  abgesehen ,  ein  Gloria  geliefert  hat,  welches  die  der 

andern  kurzen  Messen  bedentend  ttbertrifft.  Jene  Gewaltsamkeiten 

kommen  hier  nicht  vor.  Die  umzuarbeitenden  Compositionen.  soweit 

wir  sie  kennen ,  sind  rttcksichtsvoller  ausgew»hlt.  Der  letzte  Chor 

ganz  besondere.  er  ist  auch  in  seiner  Originalgestalt  ein  Weih- 

nachtschor.  »Dazu  ist  erschienen  der  Sohn  Gottes.  daB  er  die  Werke 

des  Teufels  zerstore.«30:  Diese  sinnvolle  Wahl  ist  ein  neuer  Beweis 

dafllr.  daB  das  Gloria  als  Weihnachtsmusik  gelten  sollte.  Abge- 

sehen  von  dem  gektttzten  Anfange  und  noch  einigen  geringeren  An- 

derungen  ist  der  lateinische  Chor  nur  eine  getreue  Reproduction  des 

Originals  unter  etwas  verilnderten  Umstfinden ;  auch  seine  poetische 

Bedeutung  konnte  ira  ganzen  gewahrt  bleiben.  Nicht  mbglich  war 

dieses  bei  der  Arie  vQuoniam  tu  solus*,  aus  ihr  wurde  nur  ein  neu- 

trales  Musiksttlck,  das  aber  nach  Tilgung  der  malerischesten  Zttge 

der  Urform  doch  seinem  Zwecke  nirgends  widerepricht.  So  wie 

Kyrie  und  Gloria  der  F  dur-Messe  jetzt  rorliegen ,  sind  sie  als  ein 

Ganzes  gedacht.  Dies  geht  auch  aus  dem  letzten  Worte  des  vom 

Basse  vorgetragenen  Cantus  firmus  hervor.  Nicht  Amen  liiBt  Bach 

hier  singen ,  wie  es  der  kirchliche  Gebrauch  vorechrieb,  sondern  er 

wiederholt  eleison.  Jenes  konnte  nur  statt  haben,  wenn  mit  dem 

Kyrie  die  Kunstidee  abschlieBende  Gestalt  gewonnen  habcn  sollte. 

Bei  der  Auffuhrung  am  1.  Adventsonntage  ist  es  auch  geBungen 

worden31),  als  aber  durch  das  Gloria  die  Idee  fortgesetzt  wurde. 

muBte  das  Amen  weichen ,  urn  eret  am  Ende  des  ganzen  Werkes 

den  ihm  zukommenden  Platz  zu  linden. 

Blicken  wir  nun  zurlick  auf  die  A  dur-Messe.  so  erhellt  daB  sie 

nach  In  halt  und  Absicht  zwischen  der  Fdur-einereeits,  und 

zwischen  den  Gdur-  und  Gmoll-Messen  andrerseits  eine  Mittel- 

stellung  einnimmt.  Ein  enges  Verknllpftsein  mit  dem  protestanti- 

schen  Cultus  lliBt  sich  an  ihr  nicht  entdecken.  Aber  die  tiefsinnige 

und  liebevolle  Ausgestaltung  des  originalen  Kyrie  im  Gegensatze  zu 

dem  compilirten  Gloria  macht  es  wahrscheinlich ,  daB  auch  dieses 

Kyrie  zunftchst  fur  die  protestantische  Liturgie  gedacht  war.  Ver- 

30)  S.  S.  212  ff.  dieses  Bandos.  31)  Wie  eine  aus  Joh.  Adam  Hil- 

lers  Besitz  stammende,  auf  der  kuniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  befindliclie 

Abschrift  des  Kyrie  als  einzelnen  StUckes  beweist. 
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wenden  lieB  es  sich  freilich  aucb  im  katholischen  Gottesdienst:  Ob 

nun  das  Gloria  demselben  BedttrfniB  entsprang,  wie  das  der  Fdur- 

Messe,  oder  nur  hinzugeftlgt  wurde  urn  fur  den  katholischen  Cultns 

etwas  vollstiindiges  zu  liefern,  bleibt  eine  offene  Frage.  DaB  die 

Messe  als  Ganzes  demselben  Zwccke  dienen  sollte,  wie  die  Messen 

in  Gdur  und  Gmoll,  liiBt  die  gleiche  Entstehungszeit  vermuthen. 32) 

Alle  diese  Werke  aber,  und  auch  die  Fdur-Messe  stellen  sieh 

nur  als  schwachere  Nachwtichse  eines  Kyrie  und  Gloria  dar,  welche 

spUtcr  l  inen  Theil  der  H moll -Messe  bilden  sollten,  der  einzigeu 

groBen  und  ganz  vollstandigen ,  welche  Bach  geschrieben  hat.  Die 

frtihere  Entstehung  dieses  Kyrie  und  Gloria  ergiebt  sich  uns  aus 

einer  Stelle  des  Domine  Deus,  mit  welcher  die  in  Leipzig  Ubliche 

Liturgie  von  dem  kanonischen  Text  der  katholischen  Kirche  abwich. 

In  Leipzig  wurde  gesungen :  Domine  Deus  rex  coelestis,  Deus  Pater 

omnipotens.  Domine  Fili  unigenite,  Jesu  Chrisie  altissime. 33)  Das 

Wort  altissime  ist  eingeschoben ;  der  katholischen  Kirche  war  es 

fremd  und  auch  sonst  hat  man  es,  sowcit  ich  sehen  kann,  nirgends 

gesungen.  In  der  H  moll -Messe  ist  Bach  dem  Leipziger  Brauche 

noch  gefolgt ;  als  er  dann  aber  mit  der  katholischen  Messe  naher 

vertraut  geworden  war,  hat  er  in  den  andern  Werken  dieser  Gattung 

das  Wort  fortgelassen.  Als  der  Kbnig-Churfttrst  Friedrich  August II. 

am  1 .  Februar  1 733  gestorben  war,  beschloB  Bach  dem  Nachfolger 

seine  Ergebenheit  zu  beweisen  und  zur  Erhohung  seines  Ansehens 

bei  den  Leipziger  Behorden  mit  dem  Ilofe  in  niihere  Verbindung  zu 

treten.  Deshalb  componirte  er  die  beiden  Messensatze  und  Uber- 

reichte  sie  unter  dem  27.  Juli  1733  in  Dresden  selbst.  Das  Begleit- 

schreiben  ist  bekannt,  darf  aber  hier  nicht  fehlen. 

»Dem  Durchlauchtigsten  FUrsten  und  Herrn,  Herrn  Fried- 

rich  Augusto,  Kbniglichen  Prinzen  in  Pohlen  und  Litthauen, 

Ilerzogen  zu  Sachsen«  u.  s.  w.  »Meinem  gnadigsten  Herrn. 

Durchlauchtigster  ChurfUrst, 

Gnadigster  Herr. 

Ew.  Koniglichen  Hoheit  Uberreiche  in  tiefster  Devotion  gegen- 

32)  Das  Jahr  1737 — 1738  als  Entstehungszeit  der  Gdur-  und  Adur-Messe 

deuten  deren  autographe  Parti turen  an,  die  durchaus  oder  theil weise  ein 

Wasserzeichen  haben,  welches  auch  in  der  Partitur  des  Oster-Oratoriums  vor- 

kommt.         33)  Vopelius,  a.  a.  0.  S.  422. 
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wartige  geringe  Arbeit  von  derjenigen  Wissenschaft ,  welche  ich  in 

tier  Musique  erlanget ,  mit  ganz  unterthanigster  Bitte ,  Sie  wollen 

dieselbe  nicht  nacb  der  schlechten  Composition,  sondern  nach  Dero 

Welt  bertihmten  Clemenz  mit  gniidigsten  Augen  anzusehen  und  mich 

darbey  in  Dero  machtigste  Protection  zu  nebmen  geruhen.  Icb  babe 

einige  Jahre  und  bis  daher  bey  den  beyden  Haupt-Kirchcn  in  Leip- 

zig das  Directorium  in  der  Music  gehabt,  darbey  aber  ein  und  andere 

Bekranckung  unverschuldeterweise  auch  iezuweilen  eine  Vennin- 

derung  derer  mit  dieser  Function  verknlipfften  Accidentien  empfin- 

den  inussen,  welches  aber  gUnzlich  nachbleiben  m&chte,  daferne 

Ew.  Kiinigliche  Hoheit  mir  die  Gnade  erweisen  und  ein  Praedicat 

von  Dero  Hoff-Capelle  con/eriren,*  und  deswegen  zur  Ertbeilung 

eines  Decrets,  gehtirigen  Orts  hohen  Befehl  ergehen  lassen  wllrden  ; 

Solche  gnadigste  Gewehrung  meines  demiitbigsten  Bittens  vvird  mich 

zu  unendlicher  Verehrung  verbinden  und  ich  offerire  mich  in  schul- 

digsten  Gehorsam,  iedesmal  auf  Ew.  Koniglichen  Hoheit  gnadigstes 

Yerlangen,  in  Componimng  der  Kirchen  Musique  sowohl  als  zum 

Orchestre  meinen  unermttdeten  FleiB  zu  erweisen,  und  meine  gan- 

zen  Kraffte  zu  Dero  Dienste  zu  widmen,  in  unauffhOrlicher  Treue 

verharrend  Ew.  KOniglichen  Hoheit  unterthanigst-gehorsamster 
Knecht 

Dressden,  den  27.  July  1733.       Johann  Sebastian  Bach.«™) 

Der  Wunsch  dem  Hofe  sich  dienstw-illig  zu  zeigcn  ist  fUr  Bach 

die  UuBere  Veranlassung  geworden,  sich  mit  dem  Gcdanken  an  die 

Schaffung  ciner  vollstandigen  Jlesse  zu  befassen.  Kyrie  und  Gloria 

sind  diesesmal  ofFenbar  in  einem  Gusse  entstanden  und  von  Anfang 

an  als  zusammengehOrig  gedacht  gewesen.  Es  geht  das  schon  aus 

dem  Tonarten-Plan  lien  or,  naeh  welchem  der  letzte  Satz  dcs  Kyrie 

nicht  in  die  Hmoll-,  sondern  in  die  Fis moll-Tonart  gesetzt  ist,  urn 

das  Gefllhl  eines  vollen  Abschlusses  und ,  da  im  Gloria  noch  zwei 

Satze  in  Hmoll  stehen  sollten,  auch  die  Einformigkeit zu  vermeiden. 

Auch  daB  das  erste  Kyrie  fllnfstimmig,  das  letzte  nur  vierstimmig 

ist,  erscheint  in  dieser  Hinsicht  bedeutsam. 3&)  Die  Ubrigen  Tbeile : 

34  S.  Vorwort  zur  Ausgabe  der  H  uioll-Messe  B.-G.  VI,  S.  XV. 

35)  Die  autographe  Partitur,  eine  Reinschrift,  welehe  dem  diplomatischen 
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Credo,  Sanctus,  Osanna  bis  Dona  sind  vereinzelt  nach  und  nach 

entstanden.  Es  ist  nicht  ganz  sic  her.  daB  das  Credo  spater  compo- 

nirt  wurde,  als  die  ersten  beiden  Theile;  will  man  einem  gewissen 

Anzeichen  unbedingt  vertrauen,  so  ware  es  schon  in  die  Zeit  1731  — 

1732  zu  setzen.  Da  indessen  die  Bedllrfnisse  der  Leipziger  Liturgie 

eine  Composition  des  Credo  nicht  nahe  legten,  bleibt  doch  die 

Wahrscheinlichkeit  bestehen,  daB  Bach  diesen  Theil  erst  componirte, 

nachdem  ihm  der  Gedanke  eine  ganze  Messe  zu  machen  durch  den 

groBartigen  Wnrf,  den  er  mit  dem  Kyrie  und  Gloria  gethan  hatte. 

feststehend  geworden  war.  Das  Sanctus  wurde  vermuthlich  1735 

geschrieben,  sicher  nicht  frtlher,  und  auch  nicht  spater  als  1737.  Da 

alsdann  fUr  den  fast  ganz  aus  •Uberarbeitungen  bestehenden  Rest 

keine  groBe  Mtthe  mehr  aufgewendet  wurde,  und  es  Bach  gedrangt 

zu  haben  scheint,  das  Werk  abzuschlieBen ,  so  darf  man  das  Jahr 

1738  als  die  KuBerste  Granze  bezeichnen,  bis  zu  welcher  Bachs  Ar- 

beit an  der  H moll -Messe  reicht36) 

Darauf  daB  Bach  auch  die  letzten  drei  Theile  der  Hmoll-Messe 

dem  Hole  eingereicht  habe,  deutet  nicht  das  leiseste  Anzeichen. 

Und  die  ersten  beiden  sind ,  wenn  man  aus  der  Beschaffenheit  der 

noch  jetzt  in  der  kdniglichen  Musikaliensammlung  befindlichen 

Stimmen  schlieBen  darf,  in  Dresden  niemals  aufgefUhrt  worden. 

FUr  die  katholische  Kirche  machte  sie  schon  ihre  ungewtthnliche 

Ausdehnung  unbrauchbar.  Zweifellos  hat  Bach  das  selbst  gewuBt 

und  auf  eine  Auffilhnmg  dort  garnicht  gerechnet.  Ein  so  durchaus 

praktischer  Musiker  wie  er  schreibt  aber  nichts ,  und  am  wenigsten 

ein  solches  Riesenwerk ,  um  es  klanglos  im  Pulte  zu  begraben.  Er 

hat  dasselbe  fllr  die  Thomas-  und  Nikolai-Kirche  in  Leipzig  be- 

stimmt  und  jedenfalls  dort  auch  aufgefUhrt ,  nur  freilich  nicht  als 

Ganzcs,  sondern  in  StUcken.  Nachgewiesen  kann  dieses  werden  am 

Gloria  und  Sanctus  uebst  alien  noch  nachfolgendenSatzen.  Ersteres 

existirt  noch  einraal  in  einer  um  1740  geschriebencn  Partitur  mit  dem 

Merkzeichen  M  A  zufolge,  wenn  nicht  im  Jahre  1733  selbst,  so  doch  bald 

nachher  gefertigt  sein  wird,  zeigt  Kyrie  und  Gloria  in  der  Weise  zusammen- 
hangend,  daB  auf  derselben  Seite  20  das  Kyrie  aufhtfrt  und  das  Gloria  anfaugt. 

Beide  Satze  werden  in  der  Originalpartitur  unter  dem  Namen  Missa  als  Nr.  1 

zusammengefaOt. 

36)  S.  Anhang  A,  Nr.  54. 

Digitized  by  Google 



—    521  — 

ausdrtlcklicheu  Beisatz  »Am  Feste  derGeburt  Christi«.37)  Bach  muB 

hut  i- -  sen  gefunden  ha  ben ,  dafi  das  ganze  Gloria  fllr  die  beabsich- 

tigte  AuffUhrung  zn  Weihnachten  nicht  geeignet  sei.  Er  bat  eine 

Uberarbeitung  gemacht,  welche  si  eh  anf  den  ersten  nnd  letzten  Chor 

and  das  zwischen  ihnen  stehende  Duett  beschrankt.  Der  Text  des 

ersten Chors  ist  derselbe  geblieben,  dem  Duett,  das  mit  dem  74.  Takt 

der  Originalgestalt  abschlieBt ,  hat  er  die  Worte  der  kleinen  Doxo- 

logie  untergelegt :  Gloria  patri  et filio  et  spiritui  sancto,  demSchluB- 

chor  den  Rest  der  Doxologie :  Sicut  erat  in  principio  et  nunc  et  sem- 

per et  in  saectda  saeculorum.  Amen  ;  zu  diesem  Zwecke  muBten  die 

Anfangstakte  verttndert  werden.  Es  wird  durch  die  Uberarbeitung 

aber  nicht  ausgeschlossen ,  daB  Bach  gelegentlich  selbst  das  ganze 

Gloria  als  eine  Haupt- Kircheninusik  aufgefUhrt  hat.  Auch  das 

Sanctus  ist  als  Weihnachtsmusik  benutzt,  ja  ursprtlnglich  als  solche 

componirt,  wobei  allerdings  der  grandiose  Wuchs  desselben  durch 

den  Gesammtcharakter  der  Messe  mitbestimmt  sein  dttrfte ,  welch  er 

es  als  Theil  angehoren  sollte.  In  der  Leipziger  Liturgie  hatte ,  wie 

schon  erw&bnt  ist.  das  figurale  Sanctus  seinen  festen  Platz.  Es 

schloB  an  den  drei  hohen  Festen  die  der  Communion  vorhergehende 

Prftfation  ab.  Bach  hat  zu  diesem  Behuf  noch  mehre  andre  Sanctus 

gemacht ,  deren  eines  gelegentlich  des  Weihnachtsfestes  1 723  schon 

erwahnt  worden  ist.38  Das  bedeutendste  unter  ihnen.  ebenfalls 

wUhrend  der  ersten  Leipziger  Jahre  entstanden ,  stent  in  D  dur :  ein 

Stuck  voll  feierlicher  Begeisterung  tiber  hinreifiend  schOnen  Themen 

aufgebaut  und  von  den  schwebenden  Violinen  seraphisch  tlberschim- 

mert.39)   Alle  diese  Stttcke  sind  ziemlich  knapp  gefaBt  und  eben 

3" )  »Fe*to  Natkitatis  Christi.  Gloria  in  excelsis  Deo.«  Das  Autograph  be- 
sitzt  Herr  Kainmersiiuger  llauser  in  Carlsruhe,  der  uiir  die  Kenntnifi  desselben 

gtitigsf  verniittelte.  Cber  die  Entstehungszeit  desselben  s.  Anhang  A,  Nr.  47. 

38;  S.  S.  198  dieses  Bandes. 

39)  B.-G.  XI1,  S.  81  ff.  —  Die  in  demselben  Bande  herausgegebenen  San- 
ctus in  Dinoll  und  6  dur  haben  geringeren  Werth,  namentlich  letzteres;  dem 

aus  Dmoll  kann  man  trotz  seiner  Einfachheit  und  KUrze  eine  eigenthiimliche 

Stimmung  nicht  absprechen.  Zwei  Sanctus  in  F  dur  und  B  dur,  die  noch  unter 

Bachs  Namen  vorkommen  —  auch  Breitkopf  im  VerzeichniB  von  Michaelis 

1761 ,  S.  8  scheint  sie  als  Originalcompositionen  angesetzt  zu  haben  —  sind 

offenbar  unecht ;  dagegen  mOchte  ich  ein  achtstimmiges  Sanctus  in  D  dur  Bach 
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nur  als  SchluBact  der  PrSfation  gedacht,  das  Osanna  und  Benedictus 

fehlt  ihnen.  Mit  seinen  gewaltigen  Verhaltnisseu  ist  das  Sanctus  der 

Hmoll-Messe  allerdings  Uber  den  Rahmen  der  herkttmmlichen  Li- 

turgie  etwas  hinausgewachsen.  DaB  es  trotzdem  fUr  die  Prfifation 

an  einera  der  bohen  Feste  ursprllnglich  componirt  worden  ist ,  wird 

klar  durch  den  Umstand  bewiesen ,  daB  audi  von  ihm  das  Osanna 

und  Benedictus  ausgeschlossen  sind.40  Diese  hat  Bach  mit  dem 

^-ty/iw* vereinigt.  eine  Thatsache.  welche  fur  die  Verwendung  der  letz- 

ten  vier  Stttcke  der  Messc  einen  nicht  zu  verkennenden  Wink  giebt. 

Man  wolle  sich  erinnern.  daB  wShrend  der  Communion  an  den  hohen 

Festen  iramer  noch  Figuralmusik  gemacht  wurde.41  Hier  fand  ein 

Agnus  seinen  nattlrlichsten  Platz ,  und  hat  nachweislich  denselben 

auch  8pater  noch  behauptet.  Eine  Communion-Musik  aber  mit  dem 

Osanna  beginnen  ging  nur  an .  wenn  das  Sanctus  vorhergegangen 

war.  Baeli  hat  also  beide  Abschnitte  wRhrend  eines  und  desselben 

Gottesdienstes  aufgefuhrt ,  so  zwar  daB  mit  dem  Sanctus  die  Pra- 

fation  endigte.  dann  die  Einsetzungsworte  recitirt  wurden  und  nun, 

wiihrend  der  Abendmahls-Spendung.  das  Osanna,  Benedictus,  Agnus 

und  Dona  als  zusanimenhangendes  Ganze  musicirt  wurden.  Zu  lang 

fur  die  Ubliche  Liturgie  am  Keformationsfeste  und  ersten  Advent- 

sonntage  war  das  Kyrie  der  H  moll-Messe .  welches  allein  schon  die 

Zeitdauer  einer  miiBig  groBen  Kirchencautate  in  Anspruch  nimmt. 

Als  Hauptmusik  aber  kann  es  beispielsweise  am  Sonntage  Estomihi, 

von  wo  ab  die  Fastenzeit  beginnt,  aufgefllhrt  worden  sein.  FUr  eine 

Aufflihrung  des  Credo  muBte  vor  allem  dasTrinitatis-Fest  mit  seinem 

dogmatischen  Oharakter  geeignet  erscheinen,  was.  wie  oben  gezeigt 

ist.  durch  eine  spHtere  Praxis  bestatigt  wird.  Jedoch  darf  man  auch 

an  die  Aposteltage  denken ,  weil  an  diescn  nach  der  Recitation  des 

Evangeliums  das  vollstandige  nicUnischeGlaubensbekenntniB  chora- 

lisch  gesungen  wurde ,  woran  das  figurale  Credo  sich  passeud  an- 

knllpfen  lieB.   SelbstHndige  Festgottesdienste  gab  es  Ubrigens  flir 

nicht  ohne  weiteres  aberkenuen;  b.  Rusts  Vorwort  zu  B.-G.  XI1,  S.  XVII, 
Nr.  7  und  8,  S.  XVI,  Nr.  6. 

40)  Eine  bemerkcnswerthe  Kleinigkeit  ist ,  daB  Bach  in  seinen  SatuXta 

stets  componirt :  pleni  sunt  coeli  et  terra  gloria  ejut,  statt  gloria  tua  ;  dem  Bibel- 
wort  gemiiB,  aber  dem  kanonischen  Messentexte  zuwider. 

41;  S.  S.  100  dieses  Bandes. 
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die  Aposteltage  damals  nicht  mehr ;  sie  warden  mit  den  nSchstge- 

legenen  Sonntagen  vereinigt.42) 

Wenn  auch  in  Dresden  nichts  von  der  H  moll-Messe  aufgefUhrt 

•  sein  mag ,  bo  blieb  sie  doch  schon  zu  Bachs  Lebzeiten  auswSrtigen 

Kreisen  nicht  fremd.  Wir  wissen ,  daB  er  das  Sanctus  dem  Grafen 

Sporck  Ubersandt  hat.  Franz  Anton  Reichsgraf  von  Sporck,  geboren 

1662  zu  Lissa  in  Bohmen  und  seiner  Zeit  Statthalter  dieses  Landes, 

war  ein  Mann  von  seltener  Bildung,  vielseitigen  Interessen  und 

groBem  Reichthum.  Seine  Verdienste  um  die  Musik  sind  hervor- 

ragend.  Er  liett  heimisehe  TonkUnstler  in  Italien  ausbilden  und  war 

der  erste ,  welcher  die  italianische  Oper  nach  BOhmen  zog ;  als  in 

Frankreich  das  Waldhora  erfunden  war ,  lieB  er  zwei  seiner  Diener 

die  neue  Kunst  erlernen  und  verpflanzte  dieselbe  so  nach  Deutsch- 

land.  Eine  edle  christliche  Gesinnung  bethatigte  er  durch  groB- 

artige  Wohlthatigkeit  und  gemeinnUtzige  Einrichtungen.  Er  war 

Katholik,  aber  von  einer  seiner  Zeit  widersprechenden  Freiheit  und 

Weite  der  religitfsen  Anschauungen.  Von  der  Geistlichkeit  hatte  er 

zu  leiden,  da  er  die  alleinseligmachende  Kraft  der  katholischen 

Kirche  nicht  anerkennen  wollte,  sondern  die  verschiedenen  Reli- 

gionsformen  neben  einander  gelten  lieB :  alles  Heil  nur  in  Christo  zu 

suchen ,  nach  seinem  Gebote  Gott  und  den  Nachsten  zu  lieben ,  dar- 

anf  komme  es  an ;  wer  dieses  thue  werde  selig  werden,  gleichviel  in 

welcher  Religionsgemeinschaft  er  lebe.  Er  hatte  in  Lissa  eine  Buch- 

druckerei  eingerichtet ,  mittelst  welcher  er  religiose  Schriften  ver- 

breitete ,  die  zum  Theil  von  seinen  TOchtem  aus  dem  Franzosischen 

Ubersetzt  wurden.")  Zu  den  KUnstlern  und  Gelehrten  Leipzigs 

stand  er  Beit  langerem  im  VerhiiltniB.  Picander  widmete  ihm  1725 

seine  poetischen  Erstlinge  auf  religiOsem  Gebiet,  die  »Sammlung  er- 

baulicher  Gedanken« ;  in  einem  Widmungsgedicht  hat  er  den  »from- 

men  Grafen  Sporck«  selber  angesungen.  Graf  Sporck  starb  hochbe- 

jahrt  am  30.  Marz  1738  auf  seiner  Herrschaft  zu  Lissa.44)  Die  Be- 

42)  S.  S.  98  dieses  Bandes.  —  Die  Zusammenlegung  der  Aposteltage  mit 

den  Sonntagen  scheint  in  Leipzig  schon  Ende  des  17.  Jahrhnnderts  Ublich  ge- 

weBen  zu  sein;  s.  Vopclius,  a.  a.  0.  S.  20. 

43)  S.  Zedler,  Universal-Lexicon.  Band  39.  Leipzig  und  Halle.  1744.  — 

G  B.  Hanckens  Weltliche  Gedichte.  Dresden  und  Leipzig,  1727.  S.  30  ff. ; 

S.  123  ff.  —  J.  Ch.  GUnthers  Gedichte.  Breslau  und  Leipzig,  1735.  S.  137  ff. 
44)  Gerber,  N.  L,  IV,  Sp.  243. 
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kanntschaft  mit  dem  Bachschen  Messensatze  (Hilt  also  in  seine  sptt- 
teste  Lebenszeit. 

Die  ErwHhnung  dieses  Kunstmftcens  leitet  nns  hinliher  zur  Be- 

trachtnng  des  inneren  Wesens  der  Hmoll-Messe  und  desGeistes,  ans 

welchem  sie  geschaffen  ist.  AuBerlich  angeregt  dnrch  den  katho- 

lischen  Cnltns  schrieb  Bach  das  Werk  doeh  mit  Hinblick  auf  den 

protestantischen  Gottesdienst  der  Thomas-  nnd  Nikolai-Kirche.  Er 

nahm  die  von  der  katholischen  Kirche  festgestellte  Form  im  ganzen 

und  groBen  an.  Die  schon  jetzt  typisck  gewordencn  Ausdrucks- 
weisen  fUr  die  einzelnen  Theile  der  Messe:  der  in  sich  versenkte 

Ernst  des  Kyrie,  die  jnbelnde  Bewegtheit  des  Gloria,  die  kraftvolle 

Zuversicht  des  Credo  und  feierliche  Pracht  des  Sanctus  sind  von  ihm 

beibehalten  wenn  auch  im  hohen  Grade  vergeistigt  worden.  In  den 

Chflren  des  Credo  tritt  eine  seinen  Kirchencantaten  fremde  Weise 

der  Polyphonic  hervor :  ein  Wirken  durch  breite  und  einfache  Melo- 

diezuge ,  die  KUnste  der  thematischen  VergriJBerung  und  verwickel- 

teren  Engfuhrung  des  Cantus  Jirmus^  die  Entlehnung  desselben  nicht 

aus  dem  Gemeindelied ,  sondern  vom  Priestergesange.  Die  Zer- 

legung  der  groBen  Abschnitte  in  viele  selbstandige  Stttcke ,  die  Be- 

nutzung  der  Arie  nnd  des  Duetts  —  was  alles  unter  dem  Einflnsse 

der  Oper  in  Italien  sich  wahrend  des  17.  Jahrhunderts  ausgebildet 

hatte,  findet  sich  auch  bei  Bach.  Doch  aber  wollte  und  konntc  er 

seinen  protestantischen  Stil  nicht  verleugnen.  Auf  der  festenGrund- 

lagc  der  deutschen  Orgelmusik  unter  emsiger  Umsicht  nach  alien 

lebenswerthen  andern  Formen  geschaffen,  zeigte  dieser  sich  fahig, 

auch  dasjenige  unbeschadet  in  sich  aufzunehmcn,  was  die  Hmoll- 

Messe  von  Backs  ilbriger  Kirchenmusik  unterscheidet.  Wo  es  die 

protestantische  Liturgie  gebot ,  ist  Bach  sogar  von  den  Grundlinien 

der  katholischen  Messe  abgewichen.  Die  Hmoll-Messe  hat'tet  also 
kaum  weniger  im  Protestantismus  als  Bachs  ttbrige  Kirchenmusik. 

aber  sie  streckt  ihre  Wurzeln  tiefer.  Aus  dem  SchooBe  der  katho- 

lischen Kirche  hatte  sich  Luthers  gereinigte  Lehre  hervorgehoben. 

Durch  unbegrttndete  Ansprtiche  der  Mutterkirche ,  welcue  mit  ihrem 

Urgehalte  nichts  gemein  haben,  war  der  Protestantismus  gezwungen 

worden,  um  seine  Stellung  gcgen  sie  zu  kUmpfen.  FUrstenpolitik 

und  Gegensiitze  der  Nationen  und  Stamme  batten  eine  Feindselig- 

keit  hervorgerufen ,  die  zu  dem  entsetzlichsten  aller  Religionskriege 
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ftlhrte,  and  auch  im  18.  Jahrhundert  noch  eine  tiefe  Erbitterung  in 

den  Gemttthern  fortdauern  HeB.  Nirgends  war  sie  protestantischer- 

seits  stilrker  and  verhftrteter  als  in  Sachsen.  Und  grade  in  Sachsen 

sollte  das  Kanstwerk  entstehen ,  welches  den  Protestantismas  nicht 

als  Gegensatz  des  katholischen  Wesens  erscheinen  lieB,  sondern  nur 

als  eine  nothwendige  Weiterbildong  desselben  auf  gleicher  Grund- 

lage.  An  der  Hmoll-Messe  wird  offenbar,  wie  unermeBlich  viel 

weiter  and  tiefe r  Bach  s  kirchliches  Empfinden  war ,  als  das  seiner 

Zeit.  In  ihm  lebte  der  Geist  des  Refonnationszeitalters  mit  all  seiner 

Streitfreudigkeit  and  GefUhlsinnigkeit,  aber  anch  mit  seiner  ganzen 

nmfassenden  Kraft.  Als  Luther  sich  erhob ,  war  von  alien  Gebil- 

deten  und  Aufriehtigen  die  Nothwendigkeit  einer  Verinnerlichung 

des  Kirchenthoms ,  einer  Neugestaltung  desselben  an  Haupt  und 

Gliedern  anerkannt.  Die  edleren  Geister ,  auch  wenn  sie  nicht  zum 

Protestantismus  ttbertraten,  waren  im  Grunde  doch  mit  Luther  eines 

Sinnes.  Fast  ganz  Deutschland  zeigte  sich  anffcnglich  der  neuen 

Lehre  zugethan ,  ja  in  dem  gesammten  gebildeten  Europa  lebten  ihr 

zahlreiche  Anhanger.  Auch  stand  den  Reformatoren  ein  Bruch  mit 

der  katholischen  Kirche  fern.  Sie  nahmen  das  nicanische  Glaubens- 

bekenntniB  in  die  symbolischen  BUcher  auf,  und  mit  ihm  das  Credo 

unam  sanctam  catholicam  et  apostolicam  ecclesiam,  zum  Zeichen  ihrer 

Glaubensgemeinschaft  mit  dem  echten  Katholicismus.  Aber  diese 

hohe  Auffassung  des  Reformations werkes  war  freilich  200  Jahre 

spater  nicht  mehr  zu  finden.  Zu  Bachs  Zeit  lebte  in  den  Orthodoxen 

wohl  noch  der  alte,  wenngleich  bornirt  gewordene  Kampfesmuth,  in 

den  Pietisten  die  innige  religiose  Empfindung ;  das  Geiuhl  von  der 

historischen  Bedingtheit  des  Protestantismus,  von  seinem  innern  Zu- 

sammenhange  mit  der  katholischen  Kirche  hatte  kaum  einer  mehr. 

Der  Musik  war  es  vorbehalten ,  alios  dieses  in  einem  unsterblichen 

Kunstwerke  der  Welt  noch  einmal  vereinigt  zu  zeigen  und  —  wie 

eine  ernste  aber  kaum  mehr  verstandliche  Mahnung  —  in  denselben 

deutschen  Landen ,  von  welchen  der  gewaltigste  AnstoB  zur  Refor- 

mation seinen  Ausgang  genommen  hatte.  Damals  war  die  Tonkunst 

zur  Widerspiegelung  des  vollen  neuen  Ideengehaltes  der  Zeit  noch 

nicht  geeignet  gewesen.  Was  von  protestantischer  Musik  Bedeutung 

erlangte,  zeigt  in  einer  nur  auBerlichen  Abwandlung  Kunstformen, 

welche  nicht  in  dem  Leben  von  damals,  sondern  im  spftteren  Mittel- 
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alter  wurzelten.  DaB  (lie  Musik  onter  alien  Ktlnsten  die  langste 

Zeit  gebraucht,  urn  fllr  den  Ausdruck  neuer  Culturgcwalten  ver- 

wendbar  zu  werden,  sollte  sich  abcrmals  zeigen.  Ebenso  wie  Hfin- 

dels  Musik,  ja  wie  die  des  ganzen  18.  Jahrhunderts ,  ruht  anch  die- 

jenige  Bachs  nocli  auf  dem  Zeitalter  der  Renaissance.  Er  war  be- 

rufen ,  das  objectivste ,  weil  zeitlich  entfernte ,  das  reinste  und  ver- 

klarteste  Bild  von  dem  kirchlich  reformatorischen  Geiste  jener 

groBen  Epoche  in  seiner  H  moU-Messe  zu  geben. 

Nur  in  Stticken  erweist  sie  sich  durch  die  protestantische  Litur- 

gie  bedingt.  Ja,  allein  dem  Sanctus  und  Agnus  ist  durch  diese  eine 

besondere  Form  aufgenOthigt.  Gloria,  Kyrie  und  vollends  Credo 

stelien  mit  ihr  nur  in  einem  losen ,  mehr  willkUrlichen  .Zusammen- 

hange.  Die  Gestaltung  des  ganzen  Werkes  aber  ging  lediglich  von 

dem  personlicheu  Willen  Bachs  aus,  welcher  in  der  protestantischen 

Liturgie  nur  die  Trummer  eines  groBartigen  liturgischen  Kunst- 

werkes  fand .  das  einer  Erneuerung  im  Geiste  der  Reformation  eben 

so  zuganglich  wie  wllrdig  sei.  Mehr  als  jedes  andreWerk  ist  dieses 

der  freie  Ausdruck  seiner  iniichtigen  Individualitiit ,  aber  einer  Indi- 

vidualist ,  die  aus  dem  kirchlichen  Leben  bis  von  dessen  Urgrunde 

her  ihre  Nahrung  gesogen  hatte.  Von  der  protestantischen  Kirche 

seiner  Zeit  stellt  sich  die  H  moU-Messe  nnabhangiger  hin .  als  die 

Oantaten  und  Mysterien.  Wenn  auch  die  Matthauspassion  zu  einem 

Umfange  ausgewachsen  ist ,  welcher  den  Gottesdienst  der  Charfrei- 

tags vesper  fast  als  Nebensache  erscheinen  lftBt ,  die  Verbindung  mit 

ihm  ist  doch  thatsiichlich  undt  wUre  es  auch  nur  der  Chorale  wegen. 

zum  VerstandniB  nothwendig.  In  der  H  moU-Messe  hat  sich  Bach 

jeder  Verwendung  des  Gemeindelieds  enthalten .  obschon  fUr  einen 

jeden  Theil  der  Messe  ein  solches  vorhanden  war.  Kein  bestimmter 

Sonn-  oder  Fcsttag .  keine  kirchliche  Feier  dicnt  ihr  zur  Voraus- 

setzung.  Dennoch  giebt  es  kein  Werk ,  das  dem  echten  protestan- 

tischen Geiste  mehr  Genilge  thate.  Aber  wenn  Bach  einmal  auf  den 

Urgrund  der  Liturgie  zurtlckgehen  wollte,  dann  mufite  der  Tiefe  des 

Fundaments  auch  die  HUhe  des  Aufbaus  entsprechen ;  er  konnte  das 

GebHude  nicht  in  den  damaligen  Protestantismus  als  Spitze  aus- 

laufen  lasseu,  sondern  muBte  ihn  UberwOlben.  Mit  dieser  That 

wendet  sich  der  freie  protestantische  KUnstler  an  die  »eine  heilige 

allgemeine  christliche  Kirche« ;  wer  irgend  von  deren  Wesen  noch 
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etwas  weiB  und  in  sich  lebenclig  erhalteu  hat ,  kaim  sein  Werk  ver- 
stehen. 

Wenii  auch  in  der  H  moll-Messe  sich  einzelne  Theile  als  Uber- 

arbeitungen  aus  Cantaten  zu  erkennen  gebeu ,  so  weist  doch  Weseu 

und  Zweck  des  ganzen  Werkes  von  vornhereiu  die  Vermuthung  zu- 

rtlck ,  als  sei  dieses  aus  Bequemlichkeit  oder  nothgedrungener  Eile 

gesehehen.  Die  Vergleichuug  der  Uberarbeituugen  niit  den  Urbil- 

dern  zeigt  auch ,  daB  Bach  sorgfaltig  uur  solche  Stucke  auswUhlte. 

deren  poetischer  Gehalt  mit  den  neu  unterzulegenden  Wortcn  Uber- 

einstimmte.  Im  Gloria  wird  der  Satz :  Gratia*  agimus  tibi  propter 

magnam  gloriam  tuam  (Wir  danken  tlir  wcgen  deiner  groBeu  Herr- 

lichkeit)  durch  einen  Chor  gebildet ,  dessen  deutsche  Worte  waren : 

Wir  danken  dir  Gott ,  wir  danken  dir  und  verkllndigen  deine  Wuu- 

der.45,  In  demselben  Messentheile  liegt  deni  Chor:  Qui  tollis  pec- 

cata  mundi  miserere  nobis,  suscipe  deprecationem  mstram  (Der  du 

tragst  die  Sunde  der  Welt  erbarme  dich  unser.  Ubeniimm  unsere 

Flirbitte  bei  Gott  der  erste  Abschnitt  des  Eingangscbors  einer  Can- 

tate  zu  Grunde ,  dessen  Worte  lauteu :  Schauet  doch  und  sehet ,  ob 

irgend  ein  Schmerz  sei.  wie  mein  .Schmerz,  der  mich  troffen  hat.40 

Der  verdeutschte  Text  des  zweiten  Chors  im  Credo  ist :  Ich  glaube 

an  einen  allmUchtigen  Vater.  den  Schbpfer  Himmels  und  der  Erde. 

alles  sichtbaren  und  unsichtbaren :  tier  Text  seines  Urbildes :  Gott 

wie  dein  Name  so  ist  auch  dein  Kuhm  bis  an  der  Welt  Eude.47  Das 

Crucijixus  (Gekreuzigt  ist  er  auch  fur  uns  unter  Pontius  Pilatus ,  er 

hat  gelitteu  und  ist  begrabeu;  erneuert  den  Cantatenchor ;  Weinen. 

Klagen.  Sorgen,  Zagen,  Angst  und  Noth  sind  der  Christen  Thranen- 

brod,  Die  das  Zeichen  Jesu  trageu.4^,.  Alle  diese  SUtze  sind  Edel- 

steine,  die  in  eine  neue  Umgebung  gebracht  theils  selber  glanzender 

er8cheinen,  theils  eiu  groBartigeres  Ganze  kostbarer  zu  machen 

helfen.  YtiUig  unverandert  hat  Bach  keinen  gelassen,  wenn  sie  audi 

eine  Neugestaltung  von  Grund  aus  nicht  erfahren  haben.  Oft  sind 

sie  durch  kleine  Zllge  uoch  charakteristischer  gestaltet :  das  Cruciji- 

xus  durch  den  bebenden  BaB  und  die  SchluBmodulation,  das  Qui 

tollis  durch  Abdiimpfung  des  Klanges  mittelst  Weglassung  der  ver- 

45}  S.  S.  2S1  f.  diese8  Bandes.  46'  S.  S.  256  f. 
47)  S.  S.  272.         48  S.  S.  234. 
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starkenden  Blasinstruniente.  DerChor  »Gott  wie  deinName«  schcint 

auf  seine  Verwendung  zum  Patrem  omnipotentetn  gradezu  gewartet 

zu  haben :  die  kleine  Umanderung  des  Themas ,  welche  der  latei- 

nische  Text  nothig  machte,  hat  dessen  nervigen  Wuchs  erst  ganz 

offenbart ,  der  Khythmus  der  Messenworte  fttgt  sich  besser  zu  der 

Melodie ,  als  derjenige  des  deutschen  Bibelspruchs.  AuBer  den  ge- 

nannten  sind  nur  noch  zwei  Satze  nicht  vOlligOriginalconipositionen. 

8ie  unterliegen  einer  etwas  andern  Beurtheilung.  Das  Agnus  stutzt 

sich  auf  dieAlt-Arie  desHimmelfahrts-Oratoriuras  »Ach  bleibe  doch, 

mein  liebstes  Leben« : 4U)  doch  ist  nur  eine  lRngere  Periode  derselben 

benutzt  und  im  ttbrigen  ein  ganz  neues  Stuck  gestaltet.  Das  Osanna 

kommt  als  Anfang  der  welt-lichen  Cantate  »Preise  dein  Glttcke ,  ge- 

segnetes  Sachsen«  vor. 50)  Da  aber  auch  jener  Eingangschor  keine 

Originalarbeit  sein  wird ,  vielmehr  starke  Spuren  des  Arrangements 

an  sich  trftgt,  und  dem  eigentlichen  Original  ferner  stehen  dtirfte,  als 

das  Osanna,  so  laBt  sich  in  diesem  Falle  ttber  das  VerhiiltniB  zwi- 

schen  Ubertragung  und  Urbild  nichts  sagen. 

Unter  den  26  MusikstUcken ,  in  welche  die  H  moll-Messe  sich 

zerlegt,  sind  6  Arien  und  3  I^uette.  Recitative,  welche  die  katho- 

lische  Kirchenmusik  nicht  zulieB ,  und  die  bei  der  gewichtigen  A 1 1  - 

gemeingUltigkeit  des  Textes  auch  dem  Protestanten  unpassend  er- 

scheinen  muBten,  fehlen.  Die  Ubrigen  17  Stttcke  sind  vier-.  fttnf-, 

sechs-  und  doppelt  vierstimmige  ChOre.  Im  Ubergewicht  ist  die 

Fllnfstimmigkeit ;  nur  die  ttberarbeiteten  Chore  und  das  anfHnglich 

selbstandige  Sanctus  zeigen  sie  nicht ,  auBerdem  das  zweite  Kyrie, 

welches  um  deswillen  vielleicht  auch  fllr  eine  Ubertragung  ange- 

sehen  werden  kOnnte.  Bach  schreibt  sonst  sehr  selten  fUnfstiinmig, 

hier  ist  wieder  der  durch  die  italiiinische  Kirchenmusik  gegebene 

AnstoB  nicht  zu  verkennen. 

Die  Berorzugung  der  Chorformen  war  durch  das  Wesen  der 

groBen  Aufgabe  gefordert,  ergab  sich  aber  auch  aus  der  Beschaifen- 

heit  des  Textes ,  welcher  subjectiven  Empfindnngen  ttberall  wenig 

zugftnglich  ist.  Ganz  vermeiden  lieB  sich  der  Sologesang  in  einem 

so  koloesalen  Werke  schon  um  der  Gegens&tze  willen  nicht.  Aber 

daB  er  noch  mehr  als  sonst  bei  Bach  einen  unpersonlichen  Charakter 

49   S.  S.  425.  50]  S.  S.  461  f. 

Digitized  by  Google 



—    529  — 

annehmen  muBte ,  ist  auch  zu  begreifen.  Der  innere  Widerspruch, 

den  unpersbnlicher  Einzelgesang  immer  in  sich  birgt,  kann  aber 

(lurch  das  Ganze,  welchem  er  dient,  aufgehoben  werden.  Dieses  ist 

auch  in  der  Hmoll-Messe  der  Fall:  auBer  dem  Zusammenhange 

werden  diese  Arien  und  Duette  weniger  Reiz  ausilben ,  als  die  der 

Cantaten  und  Mysterien ,  aber  im  fortlaufenden  Zuge  des  Werks  er- 

fHllen  sie  ihren  Platz.  Das  Duett  Christe  eleison  enthalt  etwas  von 

der  vertrauensvolleren  und  milderen  Empfindung  des  Sunders  gegen- 

Uber  dem  gOttlichen  Mittler ,  in  der  Beruhrung  der  Unterdominante 

wird  sie  schon  im  ersten  Takte  des  Vorspiels  angedeutet.  Jene  in- 

brtinstige  Hingabe  an  den  Heiland,  durch  welche  uns  das  Agnus  Dei 

ergreift ,  ist  es  aber  noch  nicht ,  dies  verwehrten  die  umrabmenden 

Chorsfitze.  In  dem  Gedankengange  des  Gloria -Textes,  welcher 

Chri8ti  Ausgang  von  Gott ,  sein  Wirken  und  Leiden  auf  Erden  und 

seine  Rttckkehr  zum  Vater  verfolgt ,  hat  die  Arie  Laudamus  te  den 

Zweck ,  zwischen  dem  hellen  Jubel  tibcr  die  Menschwerdung  des 

Gottessohnes  und  dem  feierlichen  Dankgebet  wegen  Gottes  Herr- 

lichkeit  zu  vermitteln.  Das  Duett  Domine  geht  dann  von  dem  ge- 

heimniBvollen  Dogma  der  Einheit  von  Vater  und  Sohn  aus,  auf  wel- 

chem die  Erldsungsmb'glichkeit  beruht,  um  sich  hernach  dem  Beruf 
Christi  auf  Erden  zuzuwenden.  Diese  dogmatische  Anschauung  ist 

der  Quell ,  aus  welchem  Bach  das  Tonbild  schopfte ,  ohne  sie  kann 

es  nicht  verstanden  werden.  Die  mit  Sordinen  spielenden  Violinen 

und  Bratschen,  das  Pizzicato  der  Basse,  die  phantastisch  irrenden 

G&nge  der  Flote  stimmen  mysteriOs.  Der  musikalische  Keim  aber, 

welcher  in  alle  Theile  des  StUcks  sein  Leben  sendet,  ist  ein  Motiv 

von  vier  Noten : 

Es  ist  gewissermaBen  das  musikalische  Symbol  jener  durch  das 

Dogma  gelehrten  Einheit ,  und  erweist  sich  als  solches  gleich  beim 

Beginn  des  Gesauges.  Die  Worte  Domine  Deus  rex  coelestis,  Deus 

Pater  omnipotem.  Domine  Fili  unigenite,  Jesu  Christe  altissime 

werden  nicht,  wie  der  Messentext  sie  darbietet ,  nach  einander  vor- 

getragen,  sondern  der  Tenor  wendet  sich  an  Gott  den  Vater,  der  So- 

pran,  nur  einen  halben  Takt  spater  einsetzend ,  an  Gott  den  Sohn ; 

Smtta  ,  J.  3.  Bach.  II.  34 
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beider  Melodie,  welche  sie  in  Imitation  vortragen ,  ist  durcb  Ver- 

liLngerung  aus  obigem  Motiv  entwickelt,  und  dieses  hi  tit  sich  alsbald 

in  seinen  ursprtlnglichen  Notenwerthen  gleichzeitig.  vernebmen. 

Wie  sodann  das  Motiv  immer  wieder  auftaucht,  und  zwar  nicbt  um 

sich  melodisch  weiter  zu  spinnen,  sondem  isolirt,  abgescblossen  und 

test,  wie  ein  Dogma,  das  ist  in  Bacbs  Compositionen  eine  einzigartige 

Er8cheinung.  Nur  einen  symbolischen  Sinn  kann  auch  Takt  42  der 

absteigende  Octavengang  der  vereinigten  Geigen  und  Bratschen 

baben ,  welcher  ohne  organisch  motivirt  zu  sein  ganz  unvorherge- 

seben  in  einer  Bach  sonst  nicht  cignen  Weise  eintritt.  Unter  Bertick- 

sichtigung  des  vielfacb  abnlichen  Duetts  Et  in  unum  im  Credo  dlirfte 

man  darin  das  Niedersteigen  des  Gottes  zur  Menschheit  angedeutet 

finden.51)  Ein  menschlicher  Affect  wird  ttberall  nicht  ausgedrtickt, 

wie  ibn  auch  die  Worte  nicht  anregen :  erst  spater,  als  die  Betrach- 

tung  sich  dem  Opfertode  Cbristi  zuwendet,  wird  ein  solcher  bemerk- 

bar.  Wollte  abcr  Bach  einmal  die  verschiedenen  Messentbeile  in 

einer  Vielbeit  von  Satzen  cntfaiten  und  nicbt  nur  Musik  um  der  Mu- 

si k  willen  machen,  so  blicb  ihm  nur  der  Ausweg  zu  einem  solchen 

tiefsinnigen  Tonspiel.  Hierfar  kam  ihm  seine  theologische  Bildung, 

51)  Eine  don  Vortrag  angehende  Bemerkung  mOge  hier  Platz  haben.  Der 

erate  Takt  der  FlOtenstimme  ist  von  Bach  so  geschrieben : 

8pater  finden  sich,  wo  das  Thema  wioderkehrt,  in  der  zweiten  Takthalfte  ein- 

fache  Secbzehntel ,  dercn  je  zwei  mit  einein  Bogen  versehen  sind.  Die  punk- 

tirte  Schreibweise  deutet  nur  an,  daC  die  erate  Note  an  die  folgonde  eng  ge- 

bunden  und  zugloieh  mit  einem  Druck  versehen,  nicht  aber,  daB  sie  an  Zeit- 

werth  geringor  sein  soil,  als  die  zweite.  Eine  Musiklehre  von  J.  G.  Walther 

aus  dem  Jahre  1 70S,  die  im  Autograph  des  Verfassers  in  meineni  Besitz  ist. 

sagt  Uber  diescn  Gegenstand  :  »Punctus  serpens,  zeiget  an,  daO  die  auf  folgende 

Art  gesetzten  Noten  sollen  geschleiffet  werden.  z.  B. 

Seb.  Bach  untcrscheidet  sich  hinsichtlich  dicser  Vortragsart  von  Emauuel 

Bach,  und  darnach  wiire  auch  wohl  eine  Bemerkung  in  B  -O.  XIII',  S.  XVI 
noch  genauer  zu  fassen. 
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welche  durch  Auffindung  ties  Verzeichnisses  seiner  theologischeii 

Bibliothek  erwiesen  worden  ist,  zu  Statten.  Die  Dogmatik  unter- 

scheidet  ein  prophetisches,  hohenpricsterliches  und  kimigliches  Amt 

Christi.  Auf  das  prophetische  Kticksicht  zu  nekmen  gab  der  Text 

keinen  AnlaB,  wohl  aber  auf  das  hohenpriesterliehe  und  kbnigliche. 

Wie  bei  ersterem  wieder  unterschieden  wird  zwischen  der  SUhne 

und  der  Vermittlung  [munus  satisfactionis  und  intercessionis) ,  so  hat 

Bach  jene  durch  den  Chor  Qui  tollis,  diese  durch  die  Alt-Arie  Qui 

scdes  dargestellt,  doch  beides  in  enger  Verbindung,  indem  die  Ton- 

art  dieselbe  bleibt,  der  Chor  gegen  Ende  schon  das  Suscipe  depreca- 

tionem  horen  laBt,  und  im  HalbschluB  die  Arie  vorbereitet.  Die 

Vermittlung  erscheint  so,  in  Ubereinstimmung  mit  der  Dogmatik, 

als  ein  mehr  personlicher  AusfluB  des  Suhnungswerkes,  als  eiue 

Anwendung  desselben '  auf  den  einzelnen  Menschen.  Der  folgenden 
Bassarie  Quoniam  tu  solus  sanctus  fallt  sodaun  die  Darstellung  des 

kouiglichen  Amtes  zu,  deutlich  charakterisirt  in  dem  stolzen  Zuge 

des  Hauptgedankens  und  in  dem  feierlichen  Klange  der  mit  Singbass 

und  Orgel  verbundenen  zwei  Fagotte  und  Horn.  Des  Credos  Inhalt 

ist  die  Darlegung  des  Wesens  der  Dreieinigkeit.  Hier  gait  es,  die 

Wesenseinheit  des  Vatcrs  und  Sohnes  noch  starker  als  im  Gloria  zu 

betonen.  Das  Duett  Et  in  unutn  thut  dieses  durch  die  zwischen  den 

Singstimmen  wie  auch  in  den  Instrumenten  hervortretende  canonische 

Ftihrung.  Um  die  Wesenseinheit  aber  unzweifelhaft  zu  verdeutli- 

chen  liiBt  Bach  jedesmal  am  Beginn  des  Hauptsatzes  die  Stimmen 

im  Canon  des  Einklangs  auftreten  und  geht  erst  im  zweiten  Takte 

in  den  Canon  der  Unterquarte  liber :  so  lost  sich  aus  der  Einheit  das 

eine  beider  Wesen  zur  gesonderten  Existenz  ab.  Die  Absicht  ist 

nicht  zu  verkennen,  da  die  musikalische  Anlage  von  Anfang  an  den 

Canon  in  der  Unterquarte  gestattet.52)  Man  darf  ohne  spitzfindig 

zu  werden  noch  mehr  sagen.  Uberall  wo  der  Hauptsatz  von  den 

Instrumenten  gebracht  wird .  lllBt  Bach  im  ersten  Takt  die  letzteu 

Achtel  von  der  vorspieleuden  8timme  stoBen.  von  der  nachspiclen- 

den  binden,  z.  B. : 

52i  Schon  Moscwius  hat  diesen  syuiboliachen  Sinn  erkannt ;  s.  b<?i  Lind- 
ner, Zur  Touktmst.  S.  165  f. 

34  ♦ 



Die  Absicht  dieses  consequent  durchgeftihrten  Verfabrens  kann  nur 

sein,  die  imitirende  Stimme  schon  im  Gleichklange  durch  einen 

etwas  verscbiedenen  Ausdruck  von  der  andern  abzuheben,  also 

selbst  hier  bereits  eine  gewisse  persitaliche  Verschiedenbeit  in  der 

Wesenseinheit  anzudeutcn.  Sinnbildliche  ZUge  finden  sich  aueh 

sonst  noch.  Wir  finden  T.  21—22  und  T.  66  jenen  musikalisch 

nicht  motivirten  abwarts  sehwebenden  Octavengang  wieder ;  da  er 

die  Worte  et  ex  patre  tiatum  und  et  tncartiafus  est  begleitet ,  im  letz- 

teren  Falle  von  den  Singstimmen  secundirt,  so  wird  seine  Bedeutung 

unschwer  verstanden.  Auch  um  das  descmdit  de  coelis  auszudrttcken 

senken  sich  die  Instrnmente  in  der  Dominantseptimen-Uarmonie 

durch  den  Raum  dreier  Octaven  nieder.  Bach  hat  erst  spater  die 

Worte  Et  incarnatus  est  de  Spiritu  saiwto  ex  Maria  virgine  et  homo 

foetus  est  in  einem  besondern  Chorsatze  ausgepriigt  und  diesen,  wie 

noch  zu  sehen  ist  der  Partitur  auf  einem  einzelnen  Blatte  eingefUgt. 

UrsprUnglich  waren  die  Worte  im  Duett  mit  enthalten,  und  demnach 

tlberhaupt  die  Textvertheilung  eine  andre  gewesen.  Diese  allein 

darf  man  bei  Beurtheilnng  des  StUckes  berUcksicbtigen.  Die  fremd- 

artigen  Modulationen  am  SchluBe,  welche  cine  andre  Welt  zu  bffnen 

scheincn,  erklaren  sich  daraus,  daB  sie  eigentlich  das  Wunder  der 

Wandlung  des  gbttlichen  Zustandes  in  den  menschlichen  ausdi-Uckcn 

sollten.  Durch  die  spatere  Textunterlage  hat  Bach  manches  dieser 

feineren  Beziebungen  verdunkelt,  aber  dadurch  daB  er  in  Zusam- 

menhange  der  Partitur  trotz  des  eingeschobenen  Chore  die  erste 

Wortvertheilung  stehen  lieB  doch  wohl  andeuten  wollen,  daB  sie 

auch  bei  Benutzung  des  Chorsatzes  gesungen  werden  kbnne. 

Empfindungsvollcr  und  warmer  sind  die  letzten  drei  Solostticke. 

Das  GlaubensbekenntniB  auf  den  Heiligen  Geist,  durch  dessen  Ver- 

mittlung  das  neuc  gottliche  Leben  der  Menscbheit  zustrdmt,  wird  in 

einer  Bassarie  abgelegt.  Den  Sinn  der  wie  milde  FrUhlingsluft 

flieBenden  Melodien  faBt  man  viillig  erst,  wenn  man  den  in  gewissen 

Pfing8tcantaten  ivvie  »Erschallet  ihr  Lieder«,  »Also  hat  Gott  die  Welt 
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geliebt«)  herrschenden  Grundton  vergleicht.  Das  Benedictus  ist  dem 

Tenor  ttbertragen ;  anmutbige  Gewinde  einer  Solovioline53)  schlingen 

sich  in  den  lieblich  -  ernsten  Gesang,  der  zwischen  dem  jubelnden 

Osanna  der  m&chtig  andringenden  Chormassen  eine  nm  so  eindring- 

lichere  Wirkung  thut.  Die  menschlich  am  tiefsten  ergreifende 

Weise  aber  stimmt  der  Alt  im  Agnus  Dei  an.  Welcher  Art  die  Em- 

pfindung  war,  die  Bach  hier  ausdrticken  wollte,  verrftth  schon  die 

.  Entlebnung  ans  dem  inbrtinstigen  Abschiedsgesange  des  Himmel- 

fahrts-Oratorium8.  Das  Agnus  als  Ganzes  mn8te  aber  schon  deshalb 

etwas  ganz  andres  werden,  weil  der  Text  die  Zweitheiligkeit  des 

MusikstUckes  forderte.  Nur  ein  leiser  Anklang  an  die  Form  der 

dreitheiligen  Arie  ist  geblieben,  tibrigens  von  den  beiden  Gedanken, 

aus  denen  ein  jedes  Ges&tz  sich  hi  Id  ft.  der  erste  ganz  nen  erfunden, 

so  zwar  daB  aus  langgezogenen  KlagetOnen  sich  der  Gesang  zur 
leidenschaftlicberen  Bitte  erhebt. 

Wie  vereinzelte  Niederungen  zwischen  riesenhaften  Bergen,  die 

dem  Ange  den  gliedernden  Uberblick  wohlthuend  erleiehtern,  er- 

scheinen  die  Sologesange  unter  den  Chbren.  Diese  sind  von  einer 

Ubermacht  und  GrOBe,  die  das  kleinere,  unruhige  Geschlecht  unse- 

rer  Tage  fast  erdrlickt.  Indem  ihnen  Uberall  das  Wesentliche  der 

groBen  Anfgabe  zufUllt,  wird.  ihre  Betrachtung  den  leichtesten  Weg 

durch  das  Ganze  bilden.  Der  in  der  Messe  enthaltenen  liturgischen 

Grundstoffe  sind  vier:  das  SundenbewuBtsein  der  Menschheit 

[Kyrie),  Christi  VersOhnungswerk  {Gloria},  die  von  ihm  ausgehende 

christliche  Kirche  {Credo  ,  das  Ged^chtnifimahl,  in  welchem  diese 

ihre  Vereinigung  mit  und  in  dem  Stifter  feiert  [Sanctus  und  alles 

folgendej .  Was  diese  in  der  H  moll-Messe  zu  flinf  groBen  Abschnit- 

ten  ausgestalteten  Stoflfe  ktinstlerisch  unter  einander  verbindet,  ist 

nicht  die  aus  der  Vorstellung  eines  feierlichen  Hochamtes  flieBende 

Gesammtstimmung,  welche  der  katholischen  Messe  die  oberste  Ein- 

heit  giebt.  Von  einer  solchen  scenischen  Beimischung  muBte  natUr- 

lich  die  in  Bachs  Werke  waltende  Emptindung  ganz  frei  sein.  Einzig 

der  zwischen  den  liturgischen  Stoffen  bestehende  innere  Zusammen- 

hang  bleibt  wirksam ;  es  ist  eine  ideale  Durchlebung  der  Hauptmo- 

53;  Oder  FlUte;  die  autographe  Partitur  giebt  fiber  den  Charakter  des 
concertirenden  Instruments  keine  Auskunft. 
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mente  in  der  Entwicklung  der  Christenheit,  und  zugleich  jedes  ein- 

zelnen  Christen,  bis  zu  der  realen  Feier  des  heiligen  Abendmahls. 

Selbst  diese  ist  nnr  halb  real,  insofern  die  betreffende  Mnsik  roit  den 

Ubrigen  Theilen  der  Messe  als  Ganzes  gedacht  ist.  denn  als  Gauzes 

kann  und  soli  sie  den  Gortesdienst  nicht  wirklich  begleiten.  Die 

Abendmablsmusik  bezeichnet  aber  den  hervorepringendsten  Pnnkt, 

an  welchera  der  wesentliche  Unterschied  von  einer  nnr  geschicht- 

lichen  Darstellung  des  Christenthums  erkannt  wird.  Aus  dem  tiber- 

wiegend  innerlieh  geschauten  Zusammenhange  der  Theile  und  dem 

bierdurch  ermiiglichten  tieferen  Eingehen  auf  besondere  Beztlge  ein- 

zelner  Textabschnitte  flieBt  nun  jene  Abwandlung  der  typischen 

Ausdrucksweisen ,  welche  bei  Erwiihnung  des  in  der  katholischen 

Messe  fllr  Bach  gegebenen  Kunstvorbildes  schon  gestreift  worden  ist. 

Ein  Zug  ernster  Sammlung  liiBt  sich  aucb  in  den  katholischen  Kyrie 

jener  Zeit  nicht  verkennen.  Er  neigt  sich  aber  mehr  zu  dem  Charak- 

ter  einer  Einleitung  in  eine  feierliche  Ceremonie,  und  ist  als  solcher 

mit  der  zunehmenden  I^eichtfertigkeit  der  katholischen  Kirchenmu- 

sik  flacher  und  flacher  ge worden.  Bachs  Kyrie  ist  ohne  jcde  Neben- 

rttcksicht  aus  dem  Kern  der  Sache  geschJJpft.  Die  sttndenbewuBte 

Menschheit  fleht  aus  ihrer  Noth  zu  Gott  um  Erbarmen.  Uber  die 

weitgespannte  Absicht  des  Componisten,  ein  umfassendes  Gebet  der 

ganzen  Christenheit  darzustellen ,  benehmcn  die  ungeheuren  Ver- 

haltnisse  des  ersten  Chore  sofort  jeden  Zweifel.  Eine  zwiUf  bis  drei- 

zehn  Minutcn  dauemde  Fuge  entwickelt  sich  durch  1 20  Takte  lang- 

samen  ZeitmaBes  in  einfachster  Gruppirung  und  Modulationsordnung 

Uber  ein  in  Schmerzen  wllhlendes,  unerhort  kUhnes  Thema.  Man 

darf  behaupten,  daB  niemals  ein  ganz  pereonlich  concipirter  Gedanke 

mit  ahnlich  andauernder  gleichmaBigcr  Empfindungsstarke  festge- 

haltcn  worden  ist.  In  der  Unterwerfung  des  fast  ans  Pathologische 

streifcnden  Schmerzausdrucks  unter  den  groBartig  ordnenden  Willen 

des  Kttnstlers  liegt  eine  unvergleichliche  Erhabenheit.  Sie  giebt 

uns  die  rechte  Grundstimmung  fllr  das  Werk,  hat  aber  auch  im  en- 

geren  Bereiche  des  Ayn'c-Theiles  ihre  Bedeutung.  Den  heilsbe- 
dllrftigen  Zustand  der  Menschheit,  wie  ihn  das  dreifache  Kyrie  als 

geschichtlichen  synibolisiren  soil,  verlegt  die  Kirche  in  die  ge- 

sammte  vorchristliche  Zeit.  Wie  das  erste  Kyrie  es  ausdruckt.  so 

betete  das  auserwiihlte  Volk  von  Anbeginn  der  SUndhaftigkeit  dem 
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Retter  entgegen.  Als  die  Zeit  sich  der  Erfitllung  naherte,  wurde  die 

Sehnsucht  drangender,  leidenschaftlicher :  dies  darzustellen  ist  Ge- 

genstand  des  kttrzeren,  bewegten,  an  einigen  Stellen  (t.  T.  9  if.  vora 

Schlusse)  fast  wilden  SchluB  -  Kyrie.  Jenes  ist  epischer,  dies  dra- 

matischer,  wenn  man  die  Bezeichnungen  gestatten  will.  An  cine 

nahere  Beziehnng  der  einzelnen  SUtze  zu  der  dreifachen  PersBnlich- 

keit  Gottes ,  die  allerdings  ja  mit  dem  dreifachen  Ausrufe  gemeint 

ist,  kann  nicht  gedacht  werden.  Die  Stellung ,  welche  der  Kyrie- 

Abschnitt  im  Ganzen  baben  sollte,  verwehrt  dies.  Das  Christe  fasse 

ich  vorzugsweise  als  leichteres  musikalisches  Mittelglied,  was  nicht 

ans8chlieBt  —  und  bei  Bachs  bekannter  Art ,  sich  durch  Gelegen- 

heiten  ktinstlerische  Motive  zufUhren  zu  lassen ,  am  wenigsten  — 

daB  sein  Charakter  dnrch  die  Vorstellung  des  milden  ErlOsers  be- 
einfluBt  wurde. 

An  der  Spitze  des  G7ona-Textes  steht  der  Hymntts  angelicus : 

der  biblische  Lobgesang  der  Engel  in  der  Christnacht.  Bach  hat  ihn 

als  eignen  Chor  behandelt,  was  nicht  stehender  Gebrauch  der  katho- 

lischen  Messe  war.    In  den  G/on«-Compositionen  seiner  kleinern 

Messen  verarbeitet  der  erste  Chor  neben  den  Worten  des  Hymnus 

auch  immer  noch  einige  SUtze  vom  Folgenden.  Hier  hat  Bach  das 

Bibelwort  von  den  spateren  dogmatischen  Ausfllhrungen  getrennt. 

WuBte  man  auch  nicht ,  daB  er  diesen  Chor  nach  Jahren  zu  einer 

Weihnachtsmusik  benntzt  hat,  man  wttrde  doch  etwas  von  weih- 

nachtlicher  Empfindung  durchmerken,  dergleichen  in  den  katho- 

lischen  Messen  nicht  zu  spilren  ist.   Die  Behandlung  der  Worte  Et 

in  terra  pax  hominibus  borne  voluntatis  zeigt  eine  gewisse  Ahnlich- 

keit  mit  dem  Engelchor  des  Weihnachts-Oratoriums.  Auch  der  Drei- 

achteltakt  ist  charakterisrisch  fur  ein  Fest ,  von  dem  Paul  Gerhardt 

singt :  »FrOhlich  soil  mein  Herze  springen,  Dieser  Zeit,  Da  vor  Freud 

Alle  Engel  singena.   Wirklich  findet  sich  die  Takt-Art  auBer  in 

mehren  Chtfren  des  Weihnachts-Oratoriums  auch  im  Eingangschor 

der  Cantate  )>Christen ,  atzet  diesen  Tag«.  M)  Mchr  als  alles  andre 

entscheidet  der  Gesammteindmck.   Ein  Jubel  der  erliisten  Mensch- 

heit ,  fUr  welche  der  Tag  des  Heiles  erscheint ,  ist  dies  weniger .  als 

ein  nnschuldiges  Jauchzen.   Allerdings  zur  denkbarsten  Hbhe  ge- 

54j  S.  S.  197  f.  dieses  Bundos. 
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steigert ,  die  auf  diesem  Gebiete  mOglich  war.  An  die  kolossalen 

Verhaltnisse  der  Hmoll-Messc  muB  man  sich  erst  gewChnen,  um  den 

Empfindungsausdruck  der  einzelnen  Chore  richtig  gegen  einander 

abzuscbatzen.  Dann  aber  findet  man  in  diesem  Chore  die  alte  Weih- 

nachtsseligkeit  wieder ,  die  una  schon  oft  bei  Bach  in  so  rtihrender 

Weise  entgegentrat ;  nicht  zum  wenigsten  in  dem  friedevoll  schwe- 

benden  Mittelsatze ,  aus  dem  sich  ebenso  eigenthlimlich  wie  natttr- 

lich  eine  strbmende  Fuge  entwickelt ,  in  welcher  mit  dem  Friedens- 

gruBe  jubilirende  Stimmen  sich  einigen.  Zu  der  ernsteren  dogma- 

tiscben  Darstellung  des  mit  der  Geburt  Christi  beginnenden  Verebh- 

nnngswerkes  leitet  erst  die  folgende  Arie  hinttber.  Hier  hat  als  Gra- 

tias  agimus  tibi  der  feierlich  prachtigc  Chor ,  welcher  anfanglich  die 

Rathswahl-Cantate  »Wir  danken  dir  Gott«  begann ,  den  seiner  wttr- 

digen  Platz  geftinden.  Der  weitere  Verlauf  wird  groBeren  Theils 

durch  Sologesiinge  hergestellt.  Nur  den  wichtigsten  Punkt,  denVer- 

stfhnungstod  Christi,  hebt  der  tief  mitempfindende  Chor  Qui  tollis 

peccata  mundi  nachdrtlcklich  hervor.  Zum  Schlusse  ein  Jubel- 

HjTnnus  aufChristus,  der  seinenGang  vollendet  hat  und  zurRechtcn 

des  Vaters  thront.  Das  kllhn  vordringende  Fugenthema ,  das  in  die 

Mitte  breit  hineinklingende  siegeswisse  Amen,  und  jenes  eigenthlim- 

lich Bachsche  Rollen  und  Wogen  klindet  uns  den  protestantischen 

Geist.  Aber  die  langgezogenen  Harmonien  des  Chore,  aus  denen  es 

wie  Lichtstrtime  hervorbricht  und  die  alle  individuelle  Gestaltung 

zeitweilig  vereclnvinden  lasscn,  zeigen  ihn  doch  in  einer  andern  und 

allgemeineren  Sphiire  kirchlich-kllnstlerischer  Anschauung. 

Im  Credo  legt  die  von  Christus  gegrllndete  Kirche  mit  den 

Worten  des  Symbolum  Nicaenum  ihr  BekenntniB  ab.  Einem  riesigen 

Portale  gleich  wolbt  sich  der  Eingangschor  Credo  in  utium  Deum, 

durch  welchen  uns  die  Hallen  der  christlichen  Kirche  gebffnet  wer- 

den.  Als  Thema  der  Fuge  hat  Bach  die  Intonation  des  Priesters 

gewahlt: 

Cre  -  do     in      u  -  num   De  -  um. 

Zu  den  fllnf  Singstimmen  treten,  den  Fugenbau  htfher  aufthUrmend, 

die  beiden  Violinen ;  der  Continuo  durchwandelt  HOhen  und  Tiefen 

in  stetigerViertelbewegung.  Am  Schlusse  bringt  der  Bass  das  Thema 
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in  der  VergrbBerung,  zweiter  Sopran  undAlt  darUber  im  eigentlichen 

Zeitwerth,  der  erste  Sopran  zugleich  in  derEngfuhrung:  EngfUhrung 

findet  hernach  auch  noch  in  den  Violinen  statt.  Da  solche  Compli- 

cationen  bei  Bach  sonst  nur  selten  auftreten ,  so  ist  die  Beziehung 

auf  die  polyphone  Kirchenmnsik  des  16.  Jahrhnnderts  ziemlich  ver- 

standlich ,  and  Bachs  Beschliftigung  mit  Palestrina  erhalt  hierdnrch 

eine  besondere  Bedeutung.  Die  Benntzung  des  Priestergesanges, 

die  Anwendnng  der  mixolydischen  Tonart  nehmen  vollends  jeden 

Zweifel  daruber ,  daB  der  Meister  mit  BewuBtsein  in  jene  Zeit  zu- 

rlickgriff,  da  es  sich  noch  nicht  um  eine  Trennung,  sondern  um  der 

ganzen  Kirche  Erneuernng  handelte.  Die  Symbolik  der  Thema- 

TergrOBerang  dnrch  den  Bass  und  der  darllber  gebauten  Stimmen- 

verschlingung  —  die  unerschUtterlich  gegrllndete  Glaubenseinheit 

—  ist  ohne  weiteres  klar.  Im  Fortgang  des  Bekenntnisses  wird  nun 

zunachst  das  Bild  Gottes  des  allmachtigen  Vaters  in  groBartigen 

Kraftztlgen  gezeichnet:  ein  Chor  voll  Glanz  nnd  nerviger  Energie 

besingt  ihn  als  SchOpfer  Himmels  nnd  der  Erde.  Das  Mysterium 

seiner  Wesenseinheit  mit  dem  Sohne  zu  verktlnden  fallt  einem  ver- 

mittelnden  Sologesange  zu.  Dann  erscheint  Christus  selbst,  der 

fleischgewordene  Gott.  Die  langsam  niederwiirts  strebenden  Schritte 

des  Eingangsthemas  versinnlichen  sein  Herabkommen  zur  Mensch- 

heit.  Eine  jungfrauliche  Innigkeit  athmet  in  dem  sonst  ganz  schlich- 

ten,  Uberwiegend  homophonen  Chore,  dazu  haucht  es  uns  an  mit  ge- 

heimniBvollem  Schauer  und,  vorzugsweise  durch  die  ktlhnen  Wech- 

selnoten  der  Begleitung  bovirkt,  wie  Ahnung  tiefen  Leides.  Am 

SchlusBe  drUngen  sich  die  Trllbsalswolken  dichter  daher :  dann  ein 

nenes  Bild :  Christus  am  Kreuze.  So  hatte  Bach  allmlihlig  die  Ton- 

formen  veredelt  und  vergeistigt,  daB  er  es  unternehmen  konnte,  an 

dieser  Stelle  den  Passacaglio  anzuwenden.  Charakteristischeres 

kann  nicht  gedacht  werden,  das  dreizehnmal  wiederkehrende  Thema 

bannt  die  Phantasie  in  den  Anblick  des  UnerhOrten,  was  ihr  hier  ge- 

zeigt  wird.  Der  einer  frtlheren  Cantate  entnommene  Tonsatz  schien 

uns  dort  schon  auf  eine  noch  weiter  hinanfliegende  Quelle  zurttck- 

zuweisen.  Das  Bassthema  an  sich  hat  den  KUnstler  von  frtther  Ju- 

gend  auf  verfolgt,  hier  erhalt  es  fur  die  Passacaglioform  seine  letzt- 

gllltige  AusprJigung.  Nach  einer  gewissen  Richtung  hin  zieht  dieser 

Chor  und  der  Cantatensatz  »Jesu.  der  da  meine  Seelec  welcher  das- 
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selbe  Thema  ciaconeuartig  verarbeitet .  die  Sumrae  von  Bach*  Ent- 

wicklung.  Beide  als  zusammengehong  anznsehen  ist  gut  auch  fttr 

die  schiirfere  ErkenntniB  der  iin  Messensatze  herrschenden  Eigenart. 

Hier  gilt  es  nicht  eine  durch  den  Textinhalt  nur  coloristisch  ange- 

hauehte  Empfindung  allgemein  kirchlicher  Feierlichkeit ,  noch  viel 

weniger  eine  theatraligche  Illustration  eines  erschlltternden  Vor- 

ganges.  Unter  den  erzithlenden  Worten  ttmt  es  fUr  das  innere  Ohr 

heraus  wie  ein  inbrllnstiges  Gebet  an  Jesus .  der  eiust  durch  seinen 

Tod  die  Welt  erlftste ,  daB  er  fort  und  fort  an  jedem .  der  ihn  sueht, 

das  ErlOsungswerk  vollbringen  mtfge.  Mitleidenschaft  ist  hier  alles, 

und  dennoch  gereinigt  von  selbstischem  Wesen.  Was  liber  dem  Bass- 

thema  die  Stinimen  in  chromatischen .  ttbermiiBigen ,  verminderten 

Melodieschritten  einzeln  und  im  Zusammenklang  ihrerGange  sagen. 

ist  ebenso  unerhort.  wie  dasEreigniB.  dessen  Bedeutung  sie  aus- 

drlicken  sollen.  Wenn  zuletzt  der  thematische  Bass  sich  aus  der 

starren  Haltung  Inst  und  der  Chor  tief  in  die  kllhlende  Kuhe  der 

Grabesnacht  hinabsinkt .  dann  steht  der  Hiirer  unter  dem  Eindruck 

eines  Tonbildes .  neben  dem  alles  was  je  in  Messen  an  dieser  Stelle 

gesungen  ist.  zu  Schemen  verblaBt.  Auch  der  Chor  Qui  toUis  pec- 

cata  mundi  aus  dem  Gloria  tritt  gegen  dieses  Bild  in  .Schatten.  Er 

sollte  es :  dort  war  das  Leiden  Christi  nur  ein  Moment  des  ganzen 

Verstthnnngswerkes.  von  welchem  der  Abschnitt  handelte,  hier  ver- 

dichtet  sich  in  einem  Tonbilde  das  Wesen  des  Sohnes  im  Gegensatz  zu 

dem  des  Vaters  und  Heiligen  Geistes.  Anfanglich  sollte  der  Chor 

Crucifixus dieser  Aufgabe  alleingenllgen :  hernach  erachtete  Bach  den 

Vorgang  durch  ihn  noch  nicht  fllr  genllgend  betontund  pragte  auch  das 

Et  incamutus  est  in  einem  Chorsatze  aus.  Also  war  er  bedacht .  die 

Messentheile  unter  dem  Gesichtspunktc  des  Ganzen  gegen  einander 

abzuwHgcn.  —  Aus  derGrabesruhe.  in  welche  derSchluB  des  Cruri- 

fixus  hinabfOhrte.  springt  der  Chor  triumphirend  empor  und  schwingt 

das  Panier  der  Auferstehung.  Ein  langeres  Instnimentenspicl  schlieBt 

sich  an  und  gewtihnt  den  Sinn  an  das  zurltckgegebene  Licht.  Dann 

wallt  es  in  neuem  Lebensdrange  aufquillend  znr  Hiihe  und  jubelt 

hoch  auf  der  Zinne.  nicht  im  lang  fortgesetzten  Gesange.  sondern 

stcts  von  Zwischenspielen  unterbrochen :  dies  giebt  dem  Satze  ein 

EigenthUmliches.  was  ihn  trotz  aller  Kraft .  trotz  der  herausfordera- 

den  Kttbnheit  des  Basses .  der  die  VerheiBung  von  Christi  Wieder- 
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kunft  ganz  allein  vortragt,  noch  in  einer  inittleren  Hone  festhalt. 

Eine  Steigerung  bleibt  moglich.  Die  dritte  Person  der  TrinitHt.  der 

Heilige  Geist,  offenbart  sich  in  der  Kirche.  Das  Symbol  der  kirch- 

lichen  Gemeinsehaft  ist  die  Taufe.  So  wird  das  BekenntniB  auf  die- 

selbe  zugleich  ein  BekenntniB  auf  den  Heiligen  Geist.  In  dieser  An- 

schauung  liegt  die  weite  chorische  AusfUhrung  des  Confiteor  unutn 

baptisma  begrtlndct,  nachdem  der  Glaube  an  den  Heiligen  Geist 

selbst  sich  in  einer  musikalisch  nothwendigen  Arie  ausgesprochen 

hatte.  Wieder  begegnen  wir  hier,  mit  derselben  Beziehung  auf  die 

allgemeine  christliche  Kirche ,  wie  im  einleitenden  Credo ,  dem  gre- 

gorianischen  Choralgesange.  namlich  folgender  Melodie: 

m 

Conji-te-or  u- nttm  baptis-ma  in   re-mi»-si  -  n-nem  pec-ca-to-r»m. 

Zum  Thema  eines  fugirten  Satzes  war  diese  Melodie  nicht  geeignet. 

Ein  solches  wird  frei  gebildet:  im  73.  Takte  tritt  der  Choral  erst  in 

Verkttrzuug  und  Engfllhrung  zwischen  Bass  und  Alt,  and  nach  dieser 

Ankllndigung  voll  und  einfach  im  Tenor  auf.  Nun  bereitet  sich  der 

ganzliche  SchluB  vor.  Die  Kirche  dauert  liber  den  Tod  hinaus  ius 

ewige  Leben ,  wo  sie  zur  Vollendung  gelangt.  Durch  eine  langsame 

Folge  wunderbarster  Harmonien,  in  welchen  die  alte  Welt  versinkt, 

werden  wir  hinllbergeleitct  in  denZustand  »eines  neuen  Himmels  und 

einer  neuen  Erde«.  Die  Hoffnung  auf  denselben  stronit  in  einem 

trotz  aller  Lebendigkeit  und  Zuversicht  grundfeierlichen ,  breitath- 

migen  Chore  aus. 

Der  vierte  Act  der  Messe,  welcher  sich  um  die  Abendmahlsfeier 

schlieBt,  ist  ein  zweitheiliger.  In  der  katholischen  Messe  bilden 

Sanctus,  O&anna  und  Benedicts  den  ersten,  das  Agnus  mit  dem 

Dona  den  zwcitenTheil.  Aus  Unkenntnifi  der  leipzigischen  Liturgie 

und  unter  Ignorirung  von  Bachs  ausdrllcklicher  Vorschrift  ist  man 

bei  Aufflihrungen  und  in  Ausgaben  der  H  moll-Messe  bisher  einfach 

bei  dem  katholischen  Schema  geblieben.55) .  Aber  die  an  dieser  Stelle 

55j  Der  Ultcsten  (Nilgeli-Siinrockschen;  Ausgabe  kann  man  dies  freilich 

nicht  vorwerfen,  da  sio  die  Einthoilung  der  Messe  nach  den  liturgischen  lianpt- 
abschnitten  iiberall  unterlaOt. 
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hervortretende  abweichende  Eigenart  der  H  moll-Messe  ist  in  mehr 

als  einer  Beziehung  wichtig  und  bedeutungsvoll.  In  den  ftltesten 

Zeiten  der  Kirche  bildete  das  Sanctus  zusammt  der  vorhergehenden 

PrUfation  eine  Danksagung  ftir  dieWohlthaten  der  SchOpfung,  deren 

Erstlinge,  meistens  in  Brod  und  Wein  bestehend,  zuvor  von  den  Ge- 

meindemitgliedern  dargebracht  worden  waren  (Ofertorium).  Seine 

Erweiterung  durch  das  Osanna  und  Bcnedictus  fand  statt,  als  dieses 

Symbol  des  Dankopfers  vor  der  spilter  aufgekommenen  Idee  einer 

symboliscben  Opferung  des  Leibes  nnd  Blutes  Cbristi  dnrch  den 

Priester  zurtickweichen  mufite.  Denn  Osanna  und  Benedictus  deuten 

auf  das  Kommen  des  Heilandes .  in  diesem  Fall  auf  sein  Gegenwar- 

tigwerden  im  Brod  und  Wein.  Bekanntlicb  verwarf  die  Reformation 

die  priesterliche  Opferung.  Ilierdurch  verloren  Osanna  und  Bene- 

dicts als  Fortsetzung  des  Sanctus  ibren  Sinn,  und  als  Figuralmusik 

waren  sie  audi  in  der  Liturgie  der  Leipziger  Uauptkirchen  scbon  im 

17.  Jabrhundert  abgescbafft. w)  Baeh,  der  das  Sanctus  der  H moll- 

Messe  zugleieh  zum  liturgischen  Gebrauch  im  Gottesdienste ,  ebenso 

wie  seine  librigen  Sanctus  bestimmte.  hat  demnacb  in  diesem  Theile 

der  Messe  die  Absicbt  der  ftltesten  Kirche  wieder  zur  Geltung  ge- 

bracht.  Ob  er  es  bewuBt  oder  unbewuBt  getban  hat,  muB  dahin  ge- 

stellt  sein :  die  Thatsache  daB  hier  das  Sanctus  als  Messentheil  wie- 

der in  seiner  Urgestalt  auftritt  bleibt  dieselbe.  Um  die  Wirkung 

dieses  aus  Jesaias  6,3  entnommenen  Hymnus  seraphicus  ganz  zu 

fassen .  muB  man  ihn  mit  dem  Inhalte  der  Pr&fation  in  Verbindung 

bringen.  Derselbe  erfuhr  je  nach  dem  Charakter  der  hohen  Feste 

gewisse  Abwandlungen.  Der  Hauptinhalt  blieb  sich  aber  gleich  und 

lautet  in  deutscber  Uberrragung  nach  Weglassung  des  responso- 

rischen  Eingangs:  ̂ Geistlicher  :j  »Wahrlich  wllrdig  und  recht  ist  es, 

billig  und  heilsam .  daB  wir  dir  immer  und  uberall  danken ,  heiliger 

Herr.  allmHchtiger  Vater,  ewiger  Gott.  durch  Christum  unsern  Herrn ; 

durch  welchen  deine  Majestat  loben  die  Engel ,  anbeten  die  Herr- 

schaften ,  fUrchten  die  MUchte ;  die  Himmel  und  der  Himmel  Krafte 

und  die  seligen  Seraphim  mit  einhelligem  Jauchzen  feiern:  mitihnen 

flehen  wir,  lafi  auch  unsre  Stimmen  zu  dir  sich  wenden  und  anbetend 

und  bekennend  sagen:  Chor:  Heilig,  Heilig,  Heilig«  u.  s.  w.  Die 

5G  Wie  aus  Vopelius,  S.  1086  hervorgeht. 
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tlberschwilngliche  Voretellung  einesLobgesanges,  zu  dem  dieKrUfte 

des  Himmels  und  die  Engel  mit  der  Menschheit  sich  vereinigen,  mag 

neben  der  Idee  das  Sanctus  der  Hmoll-Messe  einzuverleiben  den 

Componisten  gedrHngt  haben,  die  Tonmittel  zum  sechsstimmigen 

Chore  zu  erweitera.  Im  ubrigen  sieht  man  auch  wie  die  Schilderung 

des  Jesaias  fur  einzelne  Ztige  des  ungehenren  Tonstuckes  bedingend 

wurde.  »Ich  sahe  den  Herrn  sitzen  auf  einem  hohen  und  erhabenen 

Stuhle  und  sein  Saum  fUllete  den  Tempel.  Seraphim  standen  liber 

ihm ,  ein  jeglicher  hatte  sechs  Flttgel ;  mit  zween  deckten  sie  ihr 

Antlitz ,  mit  zween  deckten  sie  ihre  FliBe  und  mit  zween  flogen  sie. 

Und  einer  rief  zum  andern«.  Die  majestUtisch  schwebenden  Giinge,  - 

mit  welchen  bohere  und  tiefere  Stimmen  einander  zu  antworten 

scheinen ,  sind  gewiB  aus  den  letzten  SUtzen  jener  Worte  geschOpft. 

An  jenen  Stellen,  wo  die  fltnf  obern  Stimmen  in  schallenden  Harmo- 

nien  unter  dem  miichtigen  FlUgelschlag  der  Geigen  und  HolzblUser, 

dem  Schmettern  derTrompeten  undDonner  derPauken  sich  strecken 

und  der  Bass  in  gewaltigen  Octavenschritten  stufenweis  abwUrts 

steigt,  empfinden  wir  wie  der  Prophet,  »daB  die  Uberschwellen 

bebten  vor  der  Stimme  ihresRufens  und  das  Haus  ward  voll  Rauch». 

Nach  dem  breiten  Sanctus  folgt  ein  bewegtes  Pleni  sunt  coeli,  wel- 

ches an  ekstatischem  Jubelschwung  alle  ahnlichen  Satze  der  Messe 

so  weit  Uberbietet ,  daB  man  wieder  inne  wird :  bisher  wollte  Bach 

nur  Preis-  und  WonnegesUnge  der  Christenheit  laut  werden  lassen. 

aber  hier  »loben  den  Herrn  die  Morgensterne  mit  einander  und 

jauchzen  alle  Kinder  Gottes«. 57 ) 

Der  zweite  Theil  des  vierten  Messenactes  beginnt  bei  Bach  mit 

dem  Osanna  und  schlieBt  mit  dem  Dona.  Man  wttrde ,  da  das  San- 

ctus nunmehr  wieder  nur  die  allgemeinste  Danksagung  fur  die  Seg- 

nnngen  Gottes  ausdrtlckt ,  sagen  kbnnen ,  es  bilde  allein  den  vierten 

Act  und  das  Osanna  mit  seinem  Gefolge  sei  der  fUnfte.  Jedoch 

wurde  oben  gezeigt,  daB  beide  fllr  eine  zusammenhangende  Aufftih- 

rung  gedacht  sein  mttssen ,  und  auch  ein  innerer  Zusammenhang  ist 

vorhanden.  Auf  der  Hand  liegt.  daB  durch  eine  Gruppirung,  welche 

das  Osanna  als  Eingang  und  das  Dona  als  SchluB  eines  Messenab- 

schnittes  verwendet ,  dieser  selbst  ein  ganz  andres  Gesammtgepriige 

57)  Hiob  3S  7. 
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erhiilt,  als  wenn  nur  Agnus  und  Dona  zu  einem  Ganzen  zusammen- 

gefaBt  werden.  Im  letzteren  Falle  kann,  wie  das  aufnierksame  Be- 

obachter  auch  langst  erapfunden  haben ,  der  Eindruck  nur  ein  unbe- 

friedigender  sein ,  sowohl  hinsichtlich  jedes  einzelnen  der  beiden 

Stttcke ,  al8  auch  ihrer  Zusammengehflrigkeit ,  als  endlich  ibrer  ab- 

schlieBenden  Stellung  im  Ganzen  der  Messe.  In  Wirklichkeit  aber 

bildet  das  Agnus  nur  ein  sehr  wirkungsreiches  Mittelglied :  es  ruht 

wie  ein  schwermttthiger  dunkler  See  zwischen  stolzen  Berghohen ; 

der  Grundcharakter  des  SchluBabschnittes  ist  nicht  buBfertiges  Ge~ 

bet,  nicht  erschtittertes  Mitempfinden  eines  tragischen  Vorgangs, 

auch  nicht  mystiscbe  Abendmahlsstimmung :  er  ist  Jubel  und  Dank 

und  setzt  insofern  die  Empfindung  des  Sanctus  fort ,  nur  in  mensch- 

lich  gemaBigtem  Grade.  Der  Osawwcr-Doppelchor  hat  auch  das 

Wesen  eines  EingangsstUckes  viel  mehr,  als  das  eines  Abschlusses ; 

wer  an  dem  Fehlen  eines  Ritornelles  AnstoB  nehmen  wollte ,  m5ge 

bedenken.  daB  keine  concertirende  Kirchenmusik  ohne  Orgelpraelu- 

dium  aufgeftlhrt  wurde.  Mag  nun  der  ursprtingliche  Zweck  der 

Ubertragenen  Osaw/ia-Musik  gewesen  sein  welcher  er  wolle,  unzwei- 

felhaft  ist ,  daB  diese  nachdrSngenden  und  einander  Uberbictenden 

JubelchOre  vortrefflich  zu  den  Worten  der  Volksmenge  passeu, 

welche  Christi  Einzug  in  Jerusalem  begleitete.  Unter  dem  flir  den 

ganzen  Abschnitt  sich  ergebenden  Gesichtspunkte  fallt  endlich  auch 

das  Befremdende  fort ,  was  bisher  dem  Dona  anhaftete ,  das  einfach 

die  Musik  des  Graiias  agimus  tibi  wiederholt.  Ein  Gebet  um  Frie- 

den  ist  es  nicht,  soli  es  aber  auch  nicht  sein.  Wie  die  Gruppirung 

nun  einmal  war,  kounte  nur  mit  einem  feierlichen  Dankhymnus 

geschlossen  werden.  DaB  auf  diese  Weise  nicht  ein.  wenngleich  nur 

auBerlicher  und  im  Ganzen  sich  aufhebender,  Widerspruch  zwischen 

Text  und  Musik  cntstiinde ,  und  daB  nicht  auch  ein  SchluBsatz  mit 

andrer  Musik  denkbar  wHre .  soli  damit  nicht  behauptet  werden. 

Aber  der  Vorwurf,  als  entbehre  die  H  moll-Messe  eines  innerlich  be- 

grlludeten ,  vollgewichtigen  Abschlusses  wird  fttrder  nicht  erhoben 

werden  kbnnen. 

Die  Hmoll-Mes8e  erweist  am  Uberzeugendsten  und  in  den 

grbBesten  Formen  die  Ticfe  des  kirchlich  -  christlichen  Empfindens 

ihres  Schbpfers.  Wer  sich  zu  dem  Grunde  desselben.  soweit 

das  Uberhaupt  mtfglich  ist .  den  Zugaug  bffnen  will ,  muB  die 
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Hmoll-Messe  als  Schlussel  gebrauchen.  Ohne  gie  laBt  sich  iiur 

ahnen,  von  welcher  Urkraft  alle  kirchlichen  Werke  Bachs  ge- 

tragen  werden.    Wenn  man  diese  Messe  unter  den  tlir  ihr 

VerstandniB  nothwendigen  sachlichen  Voraussetzungen  htfrt,  so  ist 

es  als  rausche  der  Genius  von  zwei  Jahrtausenden  Uber  den  Hauj>- 

tern  bin.  Fast  unheimlich  berUhrt  die  Einsamkeit,  mit  welcher  die 

H  moll-Messe  in  der  Geschichte  dasteht    Wenn  ancb  alle  findbaren 

Mittel  herbcigescbaft  werden,  um  die  Wurzel  von  Bachs  Kunstan- 

schauung ,  den  Gang  seiner  Kunstbildung,  die  ihr  von  auBen  zuge- 

fuhrten  Elementet  die  von  seinen  persOnlicheu  Verhaltnissen  aus- 

gehenden  Anregungen  aufzudecken,  wenn  endlich  selbst  das  allge- 

meine  Wesen  der  Tonknnst  znr  Erkl&rung  sich  blllfreich  erweist ,  so 

bleibt  doch  ein  letztes,  das  Aufblitzen  der  Idee  zu  einer  Messe  von 

solcher  Tragweite,  das  abermalige  Hervorbrechen  des  kirchlich  re- 

fonnatorischen  Geistes  wie  aus  lange  angesamraelten  Quellen,  ja 

das  unzweifelhafte  Wiedererscheinen  von  Anschauungen  des  Ur- 

christenthums  grade  nur  in  dieser  einen  Kttustlerpersbnlichkeit  un- 

faBlich.  wie  der  Grand  alles  Lebens.  Ein  schwaches  Xachzucken 

dieser  Kraft  ist  in  den  nachfolgenden  Generationen  protestantischen 

Bekenntnisses  wohl  bemerkbar:  bis  in  die  neueste  Zeit  lockte  sie 

die  Idee  einer  musikaliscben  Messe  mit  geheimniBvoller  Gewalt. 

Aber  bei  den  Besten  unter  ihnen.  Spohr  und  Schumann,  war  es  doch 

groBentheils  nur  ein  antiquarisch-romantischer  Reiz.  wenngleich  des 

letzteren  AuBerung,  der  geistlichen  Musik  die  Kraft  zuzuwenden 

bleibe  ja  wohl  das  hOchste  Ziel  des  KUnstlers,  das  deutliche  Geflihl 

von  dem  Gebiete  verrHth,  wo  die  Urquellen  der  Kunst  flieBen.  Ka- 

tholischerseits  konnte  ein  Zusammenfassen  des  Inhalts  der  gesamm- 

ten  christlichen  Kirche  in  der  Form  einer  idealen  Liturgie  nicht 

unternommen  werden,  da  hier  die  nothwendige  Freiheit  innerhalb 

der  kirchlichen  Gebundenheit  nicht  vorhanden  war ;  und  es  ist  auch 

nicht  unternommen  worden.    Beethovens  zweite  Messe  der  Bach- 

schen  Messe  ebenbttrtig  an  die  Seite  setzen,  wie  man  es  hentzutage 

zn  thun  liebt,  kann  nur  der.  welcher  den  unverhllllbaren  RiB  nicht 

aehen  will,  der  zwischen  dem,  was  die  Idee  eines  solchen  Werkes 

fordert  und  dem  Geiste.  in  welchem  seine  Gestaltung  unternommen 

wurde,  aufklafft.  In  Beethovens  Messe  muB  man  die  gewaltige  Per- 

sbnlichkeit  ihres  SchOpfers  bewundern,  man  wird  diese  Messe  verstehen 
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und  mag  sie  lieben.  so  langehundertandre  Werke  vorhandensind.  aus 

denen  sein  Genius  reiner  und  voller  und  mit  einer  annQch  unsre  Zeit 

beherrschenden  Macht  kundbar  wird.  Von  Bachs  Compositionen 

kdnnte  alles  verloren  gehen,  die  Hmoll-Messe  allein  wttrde  bis  in 

unabsehbare  Zeit  von  diesem  Klinstler  zeugen ,  wie  mit  der  Kraft 

einer  gbttlicben  OfFenbarung.  Nur  ein  wirkliches  Gegenstllck  ist 

ihr  gegeben.  Vielfach  wird  der  Messias  Hiindels  mit  der  Matthaus- 

passion  verglicheu,  und  die  unebensten  Urtheile  sind  dann  ttber 

diese  beiden  Werke,  die  im  Grunde  ihres  Wesens  kaum  etwas  mit 

einander  gemein  haben,  unvermeidlich.  Das  eigentliche  GegenstUck 

zum  Messias  kann  nur  die  Hmoll-Messe  sein.  Beider  Werke  voll- 

erreichtes  Ziel  ist  die  kttnstlerische  Gestaltung  des  Inhalts  des 

Christenthums.  Nur  die  AufFassung  der  Aufgabe  war  eine  ver- 

schiedene :  Hilndel  erkannte  sie  mebr  unter  dem  frei  gescbicbtlichen, 

Bach  unter  dem  dogmatisch  gebundenen  Gesichtspunkt.  War  der 

letztere  hinsichtlich  der  Tiefe  der  darzustellenden  Empfindungswelt 

zweifellos  der  ergiebigere,  so  ermoglicbte  der  erstere  eine  faBlicbere 

Plastik,  eine  unmittelbarere  Wirkung,  die  darum  doch  nicht  weniger 

rein  war.  Wie  der  musikalische  Gehalt  jener  Zeit  sich  in  diesen 

beiden  gleichberechtigten  groBen  Miinnern  auseinander  legt.  und 

somit  ein  jeder  endlich  nur  durch  den  andern  ganz  verstanden  wer- 

den  kann,  so  wird  eine  wahrhaft  geschichtliche  Auffassung  es  ab- 
lehnen  mllssen.  den  einen  ttber  den  andern  zu  erheben.  Sie  darf 

sich  freuen.  daB  die  Unerreichten  beide  unser  sind. 

III. 

Der  Composition  von  Kirch  encantaten  gab  sich  Bach  auch  in 

dem  letzten  Abschnitte  seines  Lebens  eine  Rwhe  von  Jahren 

hindurch  noch  mit  Eifer  bin.  Indessen  bemerkt  man  nur  an- 

fangs  noch  jene  konigliche  Freigebigkeit,  mit  welcher  er  in  den 

mittleren  Leipziger  Jahren  aus  einem  unbegranzten  Reichthum  an 

musikalischen  Formen  schopfte.1}  Dann  zieht  er  sich  mehr  und 

mehr  in  eine  bestimmte  Form  der  Choralcantate  zurttckT  wird 

1)  Vrgl.  S.  306  und  266  ff.. dieses  Bandes. 
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schweigsamer  und  wenn  er  redet  typischer  in  der  Fassung.  Er  giebt 

zweien  seiner  groBten  kirch  lichen  Werke,  der  Johannes-  und  Mat- 

thaus-Passion,  die  letzte  endgtiltige  Form  und  bestellt  sein  Haus. 

SchlieBlich  scheint  er  als  kirchlicher  Vocalcomponist  ganz  zn  ver- 

stummen.  Sein  Lebenswerk  ist  gethan,  er  sieht  dem  Tode  entgegen. 

Die  Cantate,  mit  welcher  Bach  das  neue  Jahr  1735  begruBte, 

kann  ich  nachweisen.  Das  Jahr  fand  Europa  in  kriegeriscbem  Aus-  . 

sehen.  In  Italien  kiinipften  FranzoBen,  Sardinier  nnd  Spanier  gegen 

die  Osterreicher,  anch  bedrUngten  die  Franzosen  die  Gsterreichischen 

Besitzungen  am  Khein.  Die  kleinen  Herren  Deutschlands  erfaBte 

eine  Panik  und  schon  flehte  man  im  Gebiet  von  ReuB  jUngere  Linie 

in  besonders  angesetzten  wochentlichen  Betstunden  »bey  diesen  be- 

sorg-  und  gefahrlichen  Kriegs-Lauften«  um  die  Gnade  Gottes.  Wah- 

rend  dessen  war  nach  Zahmung  und  BegUtigung  der  widerspanstigen 

Polen  im  Reiche  Augusts  III.  die  Ruhe  wieder  hergestellt  worden, 

und  der  KOnig  konnte  nach  seiner  Ankunft  in  Warschau  unter  dem 

16.  December  1734  eine  friedetriefende  Proclamation  erlassen.  Wir 

sahen,  daB  Bach  schon  zum  7.  October  1734  eine  Geburtetags-Can- 

tate  fur  den  K&nig  componirte 2] ,  in  welcher  er  als  Friedebringer 

gefeiert  wurde.  Von  derselben  Empfindung  ist  der  Textverfertiger 

der  Xeujahrs- Cantate  geleitet  worden.  Ihm  erscheint  Sachsen- 

Polen  als  eine  sichere  Insel,  von  welcher  man  dem  Bturmbewegten 

Meere  ringsumher  theilnahmevoll  zusiebt. 

Tausendfaches  Ungltick,  Schrecken, 

Triibsal,  Angst  und  Bchneller  Tod, 

VUlker,  die  das  Land  bedecken, 

Sorgen  und  sonst  raehr  nock  Noth 

Sehen  andre  Lander  zwar, 

Aber  wir  ein  Segensjahr. 

Wahrend  er  so  singt  und  den  Herren  preist,  dessen  machtige  Hand 

geholfen  hat,  bittet  er  zugleich  Jesum  den  Friedefursten,  seines 

Amtes  zu  walten.  So  lange  Bach  in  Leipzig  wirkte,  ist  nur  einmal, 

grade  um  den  Anfang  des  Jahres  1735,  eine  Situation  eingetreten, 

welche  genau  auf  diese  Schilderung  paBt.  In  die  schlesischen 

Kriege  war  Sachsen  direct  und  durchgangig  verwickelt.  Daher 

2,i  S.  S.  462  dieses  Bandes. 

Spitta,  J.  S.  Bach.  II.  35 

Digitized  by  Google 



—    546  — 

denn  die  Entstehungszeit  der  Cantate  unzweifelhaft  feststeht.  Die 

Composition  selbsthatmancherleimerkwttrdiges.  Siegrtlndet  sich  auf 

Vers  I,  5  und  10  dos  146.  Psalms,  Strophe  1  und  3  des  Ebertscheu 

Kirchenliedes  »Du  FriedefUrst ,  Herr  Jesu  Christ*  und  nur  zwei  ma- 

drigalische  Texte.  Von  diesen  kann  der  zweite  >Jesu,  Retter  deiner 

Heerde«  auch  nur  halb  in  Betracht  kommen,  da  der  Gesang  des 

.  Tenors  mit  dem  Fagott  und  Grundbass  zur  Contrapunktirung  der 

Choralmelodie  dient,  welche  von  den  Violinen  und  Violen  gespielt 

wird.  Sonach  tritt  der  Choral  dreimal  auf :  zuerst,  als  zweites  Stuck, 

vom  Sopran  allein  gesungen  und  von  Violinen  und  BSssen  anmuthig 

umrankt:  dann  zu  dem  Tenorgesange  in  dllsterer  Fftrbung,  als  poe- 

tischer  Inhalt  wird  hier  die  zweite  Strophe  des  Kirchenlieds  gedacht 

werden  mltssen :  endlich  als  Choralfantasie  fUr  den  Chor  mit  sanmit- 

lichen  Instrumenten.  Der  Psalmist  koinmt  nicht  weniger  haufig  zu 

Worte.  Mit  dem  »Lobe  den  Herrn,  meine  Seele«  beginnt  die  Cantate. 

Vers  10  ist  eines  jener  Bass-Ariosos ,  welche  schon  auf  der  Granze 

der  Arie  stehen  und  dergleichen  wir  als  eigenthllmlich  Bachsche 

Neubildungen  auch  in  den  naehstvorhergehenden  Jahren  antrafen.3) 

Vers  5  ist  gar  zu  einen  einfachen  Tenor-Recitativ  benutzt :  dies  kam 

bei  Bach  bisher  nicht  vor.  abgesehen  von  den  nicht  zu  vergleichen- 

den  Mysterien ,  und  bleibt  auch  uberall  bei  ihm  eine  seltene  Er- 

scheinung.   In  der  Cantate  streiten  sich  gleichsam  Bibelwort  und 

Choral  urn  die  Herrschaft.  Es  ist  in  diesem  Sinne  bedeutungsvoll, 

daB  dem  ersten  Chor  nur  eine  gcringe  Ausdehnung  (35  Takte  und 

keine  thematische  Entwicklung  zugestandeu  wird :  so  kann  er  nicht 

ohne  weiteres  als  richtungbestimmend  fur  das  Ganze  angesehen 

werden.    Im  SchluBchore  abcr  triumphirt  nicht  etwa  der  Choral. 

Wahrend  sonst  die  contrapunktirenden  Singstimmen  sich  desselben 

Textes,  wie  der  Cantmfirmm  zu  bedienen  pflegen.  erfassen  sie  hier 

das  letzte  Wort  des  Psalms  »Hallclnjah« ;  also  eine  Vereinigung 

beider  Elemente.   In  dem  hier  entwiekelten  VerhaitniB  liegt  das 

Eigcnthllmliche  des  geistreichen  Werkes. 4 

Unter  dem  Eindrucke  der  Kriegsereignisse  am  Rhcin  und  in 

3)  S.  S.  301  dieses  Bandea. 

4]  Ich  kenne  die  Cantate  nur  nach  einer  Abschrift  der  konigliehen  Biblio- 

thek  zu  Berlin.  Wo  das  Autojrraph  sich  befindet  weiG  ich  nicbt. 
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Welschland  ist  auch  die  etwa  vier  Wochen  spater.  am  vierten  Epi- 

phanias-Sonntage  30.  Januar  1735)  aufgefllhrte  Cantate  »WUr  Gott 

nicht  mit  uns  diese  Zeit*  cuts  tan  den.  Bekanntlich  bat  Luther  den 

124.  Psalm  zu  einem  dreistrophigen  Liede  umgedichtet.  Dieses  bil- 

det  den  Kern  des  Textes,  doch  ist  die  zweite  Strophe  madrigalisch 

paraphrasirt.  *)  Die  erste  Strophe  hat  die  Form  des  Pachelbelschen 

Orgelchorals.  Die  Chorstimmen  bereiten  fugirend  vor  und  zwar  mit 

sehr  kunstvollen  Beantwortungen  in  der  Gegenbewegung .  contra- 

ponktiren  danu  auch  mit  ihren  Themen  gegen  den  Cantus  frmus. 

welcher  aber  dem  Horn  und  beiden  Oboen  zugewiesen  ist.  Diese 

neue  Form  zu  begreifen  —  nicht  technisch ,  denn  da  ist  sie  auf  den 

ersten  Blick  War,  sondern  sie  durch  die  Phantasie  zu  einem  innerlichen 

Eriebnisse  nachzugestalten,  m5chte  unter  die  schwierigsten  Aufgaben 

gehOren.  Der  nur  gespielte  Choral  laBt  fllr  die  subjectiven  Neben- 

empfindungen  den  weitesten  Raum.  Tritt  dazu  ein  Solo-  oder  Chor- 

gesang  mit  eignen  Worten  und  Melodien ,  so  mischen  sich  zwei  ge- 

gensatzliche  MSchte,  ein  Subjectiv  -  FlieBendes  und  ein  Objectiv- 

Fcstcs,  von  welchen  aber  ersteres ,  weil  es  das  Kirchliche  voller  re- 

priisentirt,  die  Oberhand  behalten  und  den  Anspruch  des  Objectiven 

erheben  muB.  Diese  bunte  Empfindungskrenzung  ist  die  echteste 

Bachschc  Komantik.  Im  vorliegenden  Falle  aber,  da  zwischen  ge- 

spieltem  Cantus firmus  und  contrapunktirendem  Gcsang  kein  inhale 

licher  Gegensatz  besteht,  laBt  Bach  in  den  subjectiven  Raum  der 

gespielten  Mclodie  ein  objectiver  gestaltetes  zwar  eindringen,  aber 

nicht  bis  zur  ganzlichen  Erfttllung.  Diese  wUrde  stattfinden^  wenn 

auch  der  Cantus  Jirmus  gesungen  wUrde.  Bach  hat  aber  mit  FleiB 

auf  halbem  Wege  innegehalten.  Ansatze  zu  der  gewagten  Fonn 

finden  sich  schon  im  ersten  Chor  der  Cantate  »Es  ist  nichts  gesundes 

an  meincm  Leibe« ,  insofern  niimlich  die  gesungenen  Fugenthemen 

5}  B.-G.  II,  wo  nnter  Nr.  14  die  Cantate  vcrOffentlicht  ist,  stcht  S  12G 

»Ja  hatt  es  Gott  nicht  zugcgebcn*,  offenbar  verschrieben,  weil  sinnlos.  aus 

«Ja  hiitte  Gott  es  zngegeben*.  Ausnahmsweise  hat  Bach  bei  dieser  Cantate 

selbst  die  Jahreszahl  17:t5  angenierkt.  —  Das  Papier  der  Stimmen  ist  dasselbe, 

wie  dasjenige,  anf  welchein  die  zum  Namenstage  des  Konigs  umgearbeitete 

Cantate  -Vereinigte  Zwietraeht«  geschrieben  ist.  Das  Jahr  paCt  flir  die  Auf- 

fdhrang  dieser  Musik  sehr  wohl;  s.  S.  45U,  Aninerk.  42  dieses  Bandos. 

35  • 

■ 
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aus  zwei  Zeilen  des  gespielten  Chorals  gewonnen  sind.  Sehr  be- 

deutend  sind  die  beiden  Arien,  die  erste  i  lurch  ihre  eckigc  Rhythm  ik 

eiu  wahres  Charaktersttick.  die  zweite  eben  80  kunst-  wie  affectvoll 

uud  uamentlich  im  zweiten  Theile  hinreiBend  (lurch  den  Ausdruek 

groBartiger,  immer  trotziger  sich  aufrichtender  Glaubenskraft. 

Bach  vollendete  im  Marz  1735  sein  fllnfzigstes  Lebensjahr. 

Wie  unvermindert  kraTtig  jetzt  immer  noch  der  Schaffensdrang  in 

ihm  war,  geht  auch  daraus  hervor,  daB  aus  keinem  Jahre  eine  gleich 

groBe  Zahl  Kirchencantaten  theils  nachgewiesen  theils  wahrschein- 

lich  gemacht  werdcn  kimnen.  Nicht  weniger  als  zwanzig  Cantaten 

seiner  Composition  scheint  Bach  in  diesem  Jahre  gebracht  zu  haben. 

Unter  ihnen  sind  allerdings  mehre  Uberarbcitungen  arnstadtischer, 

weimarischer  und  cQthenischer  Werke,  und  die  Cantate  »Komm  da 

sttBe  Tode8stunde« 7)  hat  er  wohl  ganz  unverandert  gelassen,  nur 

daB  sie  jetzt  nicht  dem  16.  Trinitatis  -  Sountage.  sondern  dem  Feste 

Maria  Reinigung  (2.  Febr.)  zu  diencn  hatte.  Znm  ersten  Ostertage 

(1(>.  April)  griff  er  auf  Compositionen  seiner  frUhesten  Jugend  zurtick 

(»Denn  du  wirst  meine  Seele  nicht  in  der  Holle  lassen« s) .  zum  dritten 

Ostertage  auf  eine  cothenische  Gelegenheits-Cantate  (»£in  Herz,  das 

seinen  Jesum  lebend  weiB«  v; .   Die  Musik  zum  zweiten  Ostertage 

(»Erfreut  euch  ihr  Herzen«) ,0;  verdankt  ihren  gef&lligen  Cbarakter 

dem  Umstande ,  daB  sie  zwischen  jenen  beiden  stehen  sollte.  Bach 

war  es  gegeben ,  sich  leieht  bis  zu  cinem  gewissen  Grade  in  am  li  e 

Stilarten,  so  wohl  fremder  Pers5nlichkeiten,  als  seiner  eignen  frUhe- 

ren  Entwicklungsphasen  hineinzuversetzen.  DaB  die  Cantate  »Er- 

freut  euch  ihr  Herzen«  der  Ctithener  Gelegenheitsmusik  und  ihrer 

Uberarbeitung  angeahnelt  ist,  lehrt  die  Vergleichung  sofort.  Eine 

mehr  in  die  Breite  als  Tiefe  gehende  Behaglichkeit  ist  nicht  das 

Einzige  was  sie  gemeinsam  haben.   Htimmt  doch  der  erste  Chor  der 

jUngern  mit  dem  letzten  Chor  der  Ulteren  Composition  auch  in  der 

Anlage  genau  ttberein ;  selbst  die  duettirenden  Stellen,  uamentlich 

des  Mittelsatzes,  welche  in  der  Gelegenheitscomposition  durch  den 

Text  bedingt  wares,  hat  Bach  in  der  zweiten  Ostercantate  nachge- 

6)  S.  S.  297  dieses  Bandes.         7)  S.  Band  I,  &  541  ff. 

&)  S.  Band  I,  S.  225  ff.         9  S.  S.  450  f.  dieses  Bandes. 

10  B.-G.  XVI,  Nr.  66. 

Digitized  by  Google 



—    549  — 

macht.  Geist  und  Anmuth  herrscht  in  beiden ,  weun  sie  auch  unter 

Bachs  Ostermusiken  eine  hervorragende  Stelle  nicht  beanspruchen 

konnen.  Dein  aufmerksamen  Beobachter  wird  es  nicht  entgehen. 

daB  der  vorletzte  Takt  des  Bus*- Recitative  am  Anfang  des  zweiten 

Theile  der  folgenden  Arie  wieder  aufgegriffen  wird.  Diee,  und  das 

etwae  unniotivirte  Auftreten  der  Bewegung  im  Recitativ  eelber  hat 

vielleicht  einen  auBerlichen  Grand.  Ein  Blatt,  auf  welchem  der 

erste  Entwurf  des  Anfangs  der  Exaudi-Cantate  fUr  dasselbe  Jahr 

steht,  enthiUt  auBerdem  folgende  Skizze: 

Aria.  etc.. 

Sie  dttrfte  die  erste  Intention  der  Bassarie  in  der  zweiten  Oster-Can- 

tate  andeuten  und  vom  Componisten ,  als  er  fUr  die  Hauptsache  an- 

dern  Sinnes  geworden  war,  in  obiger  Weise  nebeneachlich  aufge- 

braucht  worden  sein.  Nur  theil weise  aus  altera  Compositionen  zu- 

sammengesetzt  sind  zwei  Pfingstcantaten :  »Wer  mich  liebet,  der 

wird  raein  Wort  ha  ken  und  »Also  hat  Gott  die  Welt  geliebt«.  Jene 

geht  auf  die  Cantate  gleichen  Anfangs  zurllck,  welche  Bach  Uber 

einen  Neumeisterschen  Text  in  Weimar  setzte.  n)  Zwei  StUcke  aus 

derselben  hat  er  hineingearbeitet ;  daB  das  Ganze  bedeutcnder  ge- 

worden ware  als  das  aitere  Werk,  kann  nicht  behauptet  werdcn. 

Tenor-  und  Alt-Arie  haben  einen  merkwurdig  auBerlichen,  fast 

weltlich-  virtuo8ischen  Charakter;  die  L&nge  der  Cantate  steht  zu 

ihrem  Gehalt  in  keinem  VerhaltniB.12)  Fur  die  Arien  von  »Aleo  hat 

Gott  die  Welt  gcliebt«  muBte  die  vielbenutzte  Gelegenheitsmusik 

»Was  mir  behagt,  ist  nur  die  muntre  Jagd«  den  StoflF  hergeben.  Wie 

genial  die  Ubertragung  ist,  aus  welcher  die  entzllckende  Lieblichkeit 

der  Sopran-Arie  »Mcin  gliiubiges  Herze«  hervorging,  wurde  schon  an 

einer  andern  Stelle  erOrtert.13)   Zu  jeder  der  beiden  Arien  ist  ein 

11)  S.  Band  I,  S.  505  ff.         12)  B.-G.  XVIII,  Nr.  74. 

13)  S.  Band  I,  S.  558  ff.  —  Die  instrumentale  Durcharbeitung  des  Bass- 

themas,  welche  in  der  autographeu  Partitur  der  weltlichen  Cantate  hinter  dem 

SchluBchore  steht,  gehdrt  nicht  zu  der  Sopranaric  »Wenn  die  wollenreichen 

Heerden«  und  ist  auch  durch  keinen  UuGerlicheu  Hinweis  mit  ihr  in  Verbindung 
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neu  componirter  Chor  gefttgt ,  dessen  Charakter  (lurch  sie  bestimmt 

ist:  mit  der  Sopranarie  schlieBt  sich  der  Anfangschor  znsammen, 

eine  vierstimmige  Chorarie .  deren  Begleitnng  das  Ganze  zu  einera 

reizvollen  kirchlicben  Siciliano  macht :  die  Stimmung  der  Bassarie 

setzt  die  durch  Posaunenklang  umhullte  kriiftige  SchluBfuge  fort.14) 

Diesc  Cantate  ist  eben  so  gehaltreich  wie  durcbaus  eigentbUmlich. 

In  alien  fllnf  Ubertragungen  aber  spielt  der  Choral  tbeils  keine, 

theils  eine  untergeordnete  Rolle. 

Die  zwischen  Ostern  und  Pfingsten  liegenden  Sonn-  und  Fest- 

tage  scheint  Bach  im  Jahre  1735,  vielleicbt  nur  mit  Ausnahme  des 

Sonntags  Quasimodogeniti,  sammtlieh  mit  neuen  Cantaten  verseheu 

zu  haben.  Zum  Himmelfahrtsfeste  liegen,  ein  seltener  Fall ,  sogar 

zwei  Cantaten  vor :  in  der  That  waren  ja  flir  diesen  Tag  zwci  con- 

certirende  Musikwerke  nothig.  Bemerkenswerth  ist  zunachst  die 

Beschafienheit  der  Texte.  Aus  den  tiefausgefahrencn  Gleisen  raa- 

drigalischer  Reimerei  wendet  sich  der  Dichter  haufiger  zur  Lied- 

strophe  zurtick  und  baut  ungewObnlicbere.  anmuthige  Fonnen.  Das 

Bibehvort  tritt  ofter  ein ,  als  soust.  Die  Emplindung  ist  dnrchweg 

tiefer  und  reiner,  als  durchschnittlicb  in  den  frliheren  madrigalischen 

Cantaten ,  manchmal  erhebt  sic  sich  zu  wirklich  erbaulicher  Kraft. 

Gern  mochte  man  wissen ,  ob  sich  hicr  ein  ueuer  Textdichtcr  zeigt, 

oder  ob  Bach ,  nachdem  er  mit  dem  Durchcomponiren  ganzer  Kir- 

chenlieder  deutlich  sein  MiBbehagen  an  dem  wenuauch  verwend- 

baren,  so  doch  leeren  Wortkram  Picanders  kundgegeben  hatte, 

dessen  Talent  durch  seinen  ernsten  Geist  zu  veredlen  vermocht  hat. 

Den  grttBesten  Theil  der  Himraelfahrts-Cantate  »Gott  fahret  auf  mit 

Jauchzen  <  (von  der  Sopran-Arie  an;  bildet  ein  sechsstrophiges,  ge- 

schickt  gestaltetes  und  einer  gewissen  Wanne  nicht  entbehrendes 

Gedicht.  ,5j  Die  erste  Arie  der  dritten  Pfingst-Cantate  »>Er  rufet  seine 

.Schafe  mit  Namen«  stUtzt  sich  auf  anmuthige,  in  die  Strophenform 

des  Kirchenlieds  »Ach  Gott  und  Herr«  gefaBte  Worte.,c)  Die  ttber- 

gebrscht.  Offcubar  hat  Bach,  als  er  die  Umarbeitung  flir  die  Pfing^tcactate 

vornahiu,  diese  zuui  Nachspiel  dereelben  bestimmte  DurchfUhrung  auf  dem 

freigebiielionen  Rauui  zuerst  thichtig  entworfen. 

14]  B.-G.  XVI,  Nr.  »iS.         15)  B.-G.  X,  Nr.  43. 

16  Autographo  Partitur  und  Originalstiuimen  der  Cantate  auf  der  konigl. 
Bibliothek  zu  Berlin. 
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einstimmende  Auordnung  der  Texte  zu  Cantate  Es  ist  each  gut, 

daB  ich  hingehea!  17j ,  Kogate  >Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten  in 

meinem  Namen«) ,s),  Himmelfahrt  (»Gott  fahret  auf«)  and  zum  dritten 

Pfingsttag  (»Er  rufet  seine  Schafe  mit  Nanien«) ,  in  welchen  sowohl 

am  Anfang  wie  in  der  Mitte  ein  Bibelsprucb  angebracht  ist,  liiBt 

schon  erkennen,  daB  dieselbe  Dichterband  thatig  war. 16)  Bach 

seinerseits,  der  bei  den  Uberarbeitungen  durch  den  Charakter  der 

alteren  MusikstUcke  imraerhin  beengt  war,  hier  aber  frei  aus  dem 

Vollen  schOpfen  konnte.  hat  cine  Reihe  Compositionen  von  seltener 

JScbonheit  geschaften.  Was  er  schon  frllher  vereinzelt  vereuchte: 

eine  neue  Form  fttr  das  Bibelwort  im  Sologesang,  welche  aus  dem 

i  l  lichen  Arioso  mit  contrapunktircndem  Generalbass  durch  Hinzu- 

tritt  concertirender  Instrumente  zu  der  reicheren  Arienform  hinliber- 

strebte.  aber  doch  in  erkennbarer  Verschiedenheit  von  ihr  verharrt, 

das  ist  in  diesen  Cantaten  mit  schOnstem  Gelingen  weiter  gefUhrt. 

Nichts  lUBt  sich  denken,  was  der  Bedeutsamkeit  des  heiligen 

Schriftwortes  und  zugleich  dem  BedttrfniB  nach  personlichster  Be- 

lebung  desselben  in  vollkommenerer  Weise  genUgte,  als  die  kOst- 

lichen  Bass-Gesa^ige,  mit  denen  die  Compositions i  zu  Misericordias 

(»Ich  bin  ein  guter  Hirt«) 20) .  Cantate  (>Es  ist  euch  gut ,  daB  ich  hin- 

gehe<>)  und  Rogate  (»Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten«)  anheben.  Das 

Arioso  mit  bloBem  GeneralbaB  wird  darum  auch  in  diesen  Cantaten 

nicht  aufgegeben.  Darllber  hinaus  linden  sich  aber  auch  einige  Bi- 

belstellen  rein  recitativisch  behandelt,  was  in  der  eigentlichen  Kir- 

chencantate  sonst  nicht  Bachs  Gebrauch  ist.  Zwcimal  wird  sogar 

schlankweg  mit  einem  solchen  Recitativ  begonnen ;  so  in  der  Exaudi- 

Cantate  »Sie  warden  euch  in  den  Bann  thun«.21)  Eine  groBe  Freiheit 

der  Gestaltung  im  Ganzen  und  Einzelnen  ist  Uberhaupt  diesen  Can- 

taten eigenthUmlich.  An  ihr  hat  die  abweichende  Form  der  Texte 

naturlich  ihren  vollen  Antheil.  Da  die  Worte  nicht  immer  mit  Rlick- 

sicht  auf  das  italianische  Arienschema  gedichtet  waren,  muBte  der 

17)  B.-O.  XXIII,  Nr.  1U8.         18)  B.-G.  XX',  Nr.  87. 

19}  Auch  der  Text  zur  Pfingstcantate  »Wer  raich  liebet*,  in  welche  gar 

drei  BibelsprUche  eingefligt  sind,  verrath  diese  Hand. 

20i  B.-O.  XX»,  Nr.  85. 

21)  Autographe  Partitur  und  Originalstimmen  auf  der  kiinigl.  Bibliothek 
zu  Berlin. 
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Componist  vermittelndc  Wege  gehen.  Dabei  kamen  denn  allerhand 

geistvolle  Abwandlungen  der  ublichen  Form  zu  Tage.  Die  kleinere 

Himmelfahrta-Cantato  »Auf  ChristiHimmelfahrtalleinu'22)  — fttrderen 

zusanraienhangslosen  und  offenbar  eilfertig  zusanimengestoppelten 

Text  aber  das  allgemein  gcspeudete  Lob  nicht  gilt  —  bietet  die 

originelle  Erscheinung,  dafi  eine  Arie  sich  ganzlich  ins  Kecitativ 

verlauft ,  dabei  aber  insoweit  doch  ihren  Charakter  wahrt,  als  nach 

Beendigung  desselben  das  Anfangs-Ritornell  der  Arie  das  Ganze  ab- 

scblieBt.  Viele  der  Sologesange  stehen  mit  ihrer  herrlichen  Melodie- 

fttlle ,  ihrer  zarten  Innigkeit  and  tibcrraschenden  Farbenmischang. 

mit  ihrem  Schwung  und  groBartigem  Pathos  anter  Bachs  ullerhftch- 

stcn  Leistungen  dicser  Art.  Auf  die  Zahl  angesehen  treten  die 

ChOre  zurllck.  Chorale  kommen  meistens  uur  als  einfache  SchluB- 

stUcke  vor;  nur  die  kleinere  Himmelfahrts-Cantate  beginnt  mit 

einer  Choralfantasie,  und  in  der  Misericordias-Musik  steht  eine  solche 

in  der  Mitte,  beschaftigt  aber  allein  den  Sopran.  Wo  indessen  freie 

Clin  re  vorkommen,  sprtthen  sie  von  charakteristischem  Leben.  Anch 

in  ihnen  Uberall  jene  geniale  Freiheit  und  Ktihnheit  der  Form.  Auf 

Jubilate  beginnt  Bach  mit  einem  Chor  »lhr  werdet  weinen  und 

heulen,  aber  die  Welt  wird  sich  freuen«, 23)  in  welchem  die  Gegen- 

siit/.f  des  Weinens  und  der  Freude  mit  durchdringender  Kraft  ge- 

staltet  und  hernach  zu  einer  Doppelfugo  verbunden  werden ,  daun 

leitet  cr  hintiber  zu  einem  Bassrecitativ,  nach  welchem  der  anfang- 

liche  Satz  rait  anderm  Text  weiter  geflihrt  wird.  Die  groBe  Himmel- 

fahrtsmusik  »Gott  fUhret  auf«,  welohe  in  den  drei  ersten  Hatzen  einen 

mehr  oratorienhaften,  hernach  einen  kirchlich  erbaulichen  Charakter 

tragt,  bietet  ein  Tonbild  der  Auffahrt  Christi  von  groBartiger  male- 

rischer  Bewegtheit  im  Ganzen  und  Einzelnen :  alles  strebt  aufwarts, 

die  Gestalt  verschiedener  Themen  sowohl  als  der  Bau  der  Fuge  im 

ganzen,  und  ein  Hauptthema  schmettert  wie  Posaunenklang  hinein. 

Eigen  ist,  wie  Bach  den  Chorsatz  erOffnet:  durch  ein  kurzes  feier- 

liches  Instrumentaladagio,  welches  das  erste  Fugenthema  praeludi- 

rend  andeutet.  Ins  Allegro  gelangt  hiirt  man  das  Thema  und  sein 

Contrasubject  zuerst  sich  instrumental  entwickeln.  bis  denn  nach 

vollster  musikalischer  Vorbereitung  der  Chor  unter  Trompeten-  und 

22,  B.-G.  XXVI,  Nr.  12S.         23)  B.-G.  XXIII.  Nr  103. 
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Paukenschall  hereinbraust.  In  der  Cantate  »Es  ist  euch  gut.  daB  ich 

hingehe«  nimmt  der  einzige  groBe  Chor  die  Mitte  des  Werkes  ein. 

»Wenn  aber  jener  der  Geist  der  Wahrheit  kommen  wird,  der  wird 

euch  in  alle  Wahrheit  leiten«  ist  sein  biblischer  Text.  Unniittelbar 

an  ein  Secco-Recitativ  sich  anschlieBend  tritt  er  ein,  und  redet  wie 

die  J  linger  am  Pfingstfeste,  begeistert  und  ttberwaltigeud.  Bei  dein 

alle  Schranken  durchbrechenden  Fugenthema: 

Wenn  a  -  ber  je-ner  der  Geist  der  Wahrheit  kommen  wird 

empfindet  man,  daB  »des  Herrn  Wort  ist  wie  ein  Hammer,  der  Fel- 

sen  zerschmeiBt.«24j 

Was  sonst  noch  an  Cantaten  mit  frei  erfundenen  Hauptchoreu 

vorliegt.  ist  nicht  eben  viel,  denn  die  Choralcantate  gelangt  wUhrend 

der  letzten  Periode  ins  entschiedene  Ubergewicht.  In  Werken,  die 

sich  mit  Zuversicht  in  die  zeitliche  Niihe  der  vorher  geschilderten 

setzen  lassen,  tritt  ebenfalls  der  Zug  zu  neuen,  tiefsinnig  verschluu- 

genen  und  scharf  charakterisirten  Gestaltungen  hervor.  Der  zum 

Reformationsfeste  des  Jahres  1735  verordnete  Predigttext  —  es 

wurde.  da  der  31.  October  auf  Montag  fiel.  am  30.  October,  dem 

21.  Trinitatis-Sountage  gefeiert  —  bestand  aus  Psalm  SO,  15—20. 

Die  in  diesem  Abschnitte  vorkommenden  Worte  »Siehe  darein  und 

schilt,  daB  des  Brennens  und  ReiBens  ein  Endc  werde«  lassen  die 

Kriegsereignisse  des  Jahres  1735  dcutlich  anklingen.  Auch  im  Texl 

der  Cantate  »Gott  der  Herr  ist  Sonn  und  Schild«  athmen  die  Zeilen 

Denn  er  will  una  ferner  schiitzen, 

Ob  die  Feinde  Pfeile  sehnitzen 

Und  ein  Liisterhund  gleich  billt 

eine  besondere  Erregtheit,  die  sich  aus  dem  allgemeinen  Charakter 

des  Reformationsfestes  nicht  genilgend  erklaren  liiBt.  Die  Musik 

entbehrt  gleichfalls  nicht  der  kampfschildernden  ZUge.  In  dem 

Duett  »Gott,  ach  Gott,  verlaB  die  Deinen  nimmermehr«  beschHftigeu 

24  In  den  Stimmen  hat  Bach  beiin  ersten  Eintritt  d  in  e  verwandelt,  also 

aus  dem  Septiinen-  einen  Sextenschritt  gemacht  —  zuverlaasig  nur  uui  den 

Einsatz  zu  erleichtern.  Es  diirfto  tlir  una  iinmerhin  erlaubt  sein,  bei  der  ur- 

spriinglichen  Lesart  zu  bleiben.  —  Cber  die  Chrouologie  8.  Anhang  A,  Nr.  55. 
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rich  die  vereinigten  Violinen  Dicht  mit  einer  contrapunktirenden  Be- 

gleitung, wie  es  sonst  bei  Bach  Kegel  ist.  Sie  wollen  etwas  beson- 

deres  sagen.  schlagen  den  Boden,  wie  ungeduldige  Kriegsrosse,  und 

fahren  ungezllgelt  zwischen  den  Gesang  hinein.  Eine  Ahnlichkeit 

mit  dem  zweiten  Satze  der  Cantate  »Ein  teste  Burga25)  ist  nicht  zu 

verkennen :  auflerdem  verdient  es  Beaehtung,  dftfl  bei  der  Ubertra- 

gung  dieses  Satzes  in  die  G  dur-Messe  die  Begleitung  gKnzlieh  ge- 

andert  ist.  Im  Eingangschor  hat  ebenfalls  ein  llauptthema  einen 

trotzig  poehenden  und  aufbrausenden  Charakter.  Bei  dem  Entwurf 

dcs  Chors  wurde  Bach  von  der  Idee  der  Concertform  geleitet .  indem 

er  zwei  stark  contrastirende  Gedanken  aufstellte  und  mit  einander 

weehseln  HeB.  Das  Eigenthlimlichste  daran ,  und  fttr  Bach  so  sehr 

bezeichnende  ist  aber ,  wie  der  Chor  an  das  instrumentale  TonstUck 

sich  krystallisch  nach  und  nach  ansetzt.  Anfangs  giebt  er  zu  dem 

zweiten  Hauptgedanken  mit  den  Worten  »Gott  der  Herr  ist  Sonn  und 

Schild«  nur  den  weitgespannten  harmonischen  Hintergrund,  ver- 

standlich  symbolisirend,  daB  aller  Kampf  im  Namen  Gottes  getlUhrt 

werde.  Hernach  verdichtet  sich  jener  Hauptgedanke  zu  einem 

Fugenthema.  Die  tiefsinnigen  Verbindungen ,  welche  sonst  noch 

das  mftchtige  8tUck  bis  binab  auf  die  Bewegungen  der  Paukc  durch- 

ziehen,  konnen  hier  nicht  verfolgt  werden.  Die  poctische  Bedcutung 

aber  des  ersten  Hauptgedankens  wird  im  dritten  StUcke  vollig  klar: 

hier  singt  unter  seiner  Begleitung  der  Chor  in  einfach  prachtigen 

Harraonien  »»Nun  danket  alle  Gott.«26 

Zu  derselbeu  Zeit  mit  der  ersten  Auffuhrung  des  Oster-Orato- 

riums.  also  wahrscheinlich  1736,  brachte  Bach  eine  Cantate  auf  den 

zweiten  Ostertag  2.  April  173G  :  »Bleibbei  uns.  denn  es  will  Abend 

werden.*«  27i  Das  Fest-Evangelium  enthalt  die  gemttthvolle  ErzUh- 

lung  von  den  zwei  JUngern.  welche  nach  Emmaus  wandern  in  be- 

kllmmerten  GesprUchen  Uber  Christi  Tod.  Unerkannt  gesellt  sich 

Christus  zu  ihnen.  Als  sie  das  Ziel  ihres  Ganges  erreicht  haben, 

stellt  er  sich  als  wolle  er  von  ihnen  scheidcn.  Sie  aber  bitten : 

•  Bleibe  bei  uns.  denn  es  will  Abend  werden  und  der  Tag  hat  sich 

25)  S.  S.  30u  dieses  Bamies  und  Band  I,  S.  55G. 

26]  B.-«.  XVIII,  Nr.  79.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  55. 

2";  B.-G.  I.  Nr.  6.  —  S.  Anhang  A.  Nr.  4S  und  5ti. 
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geneiget.«  In  dem  Hauptchor  wird  ein  aus  mehren  Themen  kunst- 

reich  gewobener  Satz  von  innig  bewegtem ,  aber  doch  mildem  Aus- 

druck  eingeschlossen  durch  zwei  langsamc  Abschnitte,  deren  sehn- 

suchtsvolles  einfaltiges  Wesen  mit  rlihrender  Gewalt  ergreift.  Eine 

solche  Dreitheiligkeit ,  die  aus  der  ruhigeren  Empfindung  zur  star- 

keren  Erregtheit  ubergeht  und  dann  wieder  zur  anfUnglichen  Ge- 

mttthsstimniung  zurUckfllhrt,  ist  in  Bachs  Cantaten  -  Chtfren  neu; 

denn  die  in  Quverturenform  gcsetzten  Chore  lassen  sich  wegen  des 

ganz  verechiedenen  Charakters  jener  Form  nicht  vergleichen. 28) 

AuBerdem  ist  der  Chor  durch  eine  intensive  Naturstimmung  ausge- 

zeichnet  und  in  dieser  Beziehung  von  uns  auch  schon  frtther  herbei- 

gezogen  worden.29)  So  eigen  klingen  im  Mittelsatze  die  langge- 

zogenen  TOne  »Bleib  bei  uns«  durch  das  Stimroengespinnst  hindurch 

und  Uber  demselben  hin,  als  hiirte  man  ferae  Rnfe  ttber  das  dam- 

merade  Feld.  Lange ,  tiefdunkle  Schatten  fallen  in  das  Bild  des 

Anfangs  und  Schlusses ;  Bach  selbst  hat  gesorgt,  daB  wir  seine  Ab- 

sicht  nicht  miBverstehen  kttnnen,  da  er  dasselbe  Tonmittel  auch  in 

der  Tenorarie  einer  weltlichen  Cantate  gebraucht ,  wo  es  die  Worte 

zu  illustriren  gilt:  »Frische  Schatten,  meine  Freude,  sehet  wie  ich 

schmerzlich  scheide.a30)  Die  abwarts  strebende  Bewegung  mancher 
Partien  stiramen  das  Gemlith  wie  das  Kiedersinken  der  Nacht.  Auch 

an  verschiedenen  Stellen  der  von  edler  Sehnsucht  getr&nkten  Altarie 

wird  das  Hereinbrechen  der  FinsterniB  durch  Klang  und  Harmonien- 

folgen  seltsam  schaurig  dargestellt.  Mochte  Bach  geglaubt  haben, 

es  Bei  nun  nach  dieser  Richtung  genug  geschehen,  oder  veranlaBten 

ihn  andre  Dinge  —  das  schone.  namentlich  flir  Vesper-Gottesdienste 

beliebte  Abendlied  »Ach  bleib  bei  uns,  Herr  Jesu  Christ«,  welches  die 

Mitte  der  Cantate  bildet.  liifit  als  Bachsche  Composition  einiges  an 

Tiefe  zn  wttnschen.  Wie  in  einem  Orgeltrio  singt  der  Sopiwn  den 

Cantos  Jirmus.  wahrend  Generalbass  und  ein  Violoncello  piccolo 

contrapunktiren.  Letzeres  entwickelt  seine  Tonreihen  aus  der  ersten 

(Jhoralzeile,  ergeht  sich  dann  aber  bald  in  •merkwUrdigen  Hprtingen, 

Arpeggien  und  Laufen.  Am  Schlusse,  wo  man  die  Wiederkehr  des- 

28  Unter  den  SologesSngen  hat  die  Arie  -Seligster  Erquickungstag«  aus 

der  Cantate  »Wachet,  betet»  eine  solche  Form;  s.  B.-G.  XVI,  S.  364  ff.  , 

29,  S.  S.  391  dieses  Bandes.         30  B.-G.  XI*.  S.  181. 
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selben  Chorals  erwartet.  stent  die  zweite  Strophe  von  »£rhalt  uns 

Herr  bei  deinem  Wort*,  was  wohl  durch  die  lehrhafte  Wendung, 

wclche  der  Text  hernach  nimmt,  veranlaBt  ist.  Jedenfalls  halt 

gegenliber  der  ergreifenden  Schonheit  (ler  ersten  beiden  Stticke  das 

librige  nicht  Stand. 

Die  Cantaten  »Es  wartet  alles  auf  dich«  (7.  Trinitatis-Sonntag) 31 1 

nnd  »Wer  Dauk  opfert.  der  preiset  mich«  (14.  Trinitatis-Sonntag)32; 
sind  fUr  die  Messen  in  Gmoll  and  Gdur  benutzt  worden.  Sie 

mllssen  also  vor  deren  Entstehungszeit  geschrieben  sein  nnd  diese 

ist  um  1737.  Auf  das  Evangelium  von  derSpeisnng  der  Viertauseud 

Bezug  nehmend  preist  der  Hauptchor  der  ersten  Cantate  mit  den 

Worten  des  Psalmisten  Ps.  104,  27  und  28)  die  GUte  Gottcs,  der 

mit  unerschttpflichen  Gaben  alle  Creatur  crnahrt.  Der  Chor  ist 

groBartig  entworfen  und  reich  ausgeftlhrt,  nur  ftir  den  Gegenstand 

auffallig  duster.  Iin  Verlaufe  des  Werkes ,  das  sich  zu  einer  um- 

fassenden  Darlegung  von  Gottes  Wohlthaten  erweitert ,  wird  dieser 

Ton  auch  nieht  festgehalten.  Uber  Worte  der  Bergpredigt  (Matth. 

6,  31  und  32  entwickelt  sich  eines  jener  Bass-Ariosos,  die  schon  an 

der  Griinze  der  Arie  stehen ,  voll  des  lehrhaften  Eifers,  der  Bach  so 

schUn  kleidet.  Die  Alt-  und  Sopran-Arie  aber  wogen  so  goldig  und 

quellend  entgegen,  wie  der  Segen  reifender  Saatfelder.  Es  ist  in 

ihnen  etwas  von  der  warmen,  schimen  Sinnlichkeit.  die  erst  Mozart 

ganz  eutfalten  sollte.  HinreiBend  ist  in  der  Sopranarie  das  Un  poco 

allegro  im  f  Takt,  in  welchem  rhythmisch  veriindert  auch  das 

Hauptthema  des  Adagio  wiederauftaucht.  Die  alterthUmliche  Weise 

des  Danklieds  »Singen  wir  aus  Herzensgrund«  leitet  wieder  mehr  in 

die  Stimmung  des  Hauptchors  zurlick.  Die  Cantate  »Wer  Dank 

opfert«  besingt  ebenfalls  die  Macht  und  Gllte  Gottes,  aber  durchweg 

in  hellercn  Farben.  In  einer  prachtvollen  Fuge  strorat  der  Jubelge- 

sang  des  Hauptchores  dahin. .  Die  Mitte  der  Cantate  thut  sich  durch 

ein  Stllckchen  erzUhlenden  Bibelwortes  hervor,  von  welchem  die 

Betrachtung  einen  neuen  Ausgang  nimmt.  Ebenso  ist  es  in  der 

Hiramelfahrts-Musik  »Gott  fahret  auf  mit  Jauchzen.« 

31  Autographe  Partitur  uud  OriginalstimmeD  auf  der  kouigl.  Bibliothek 

zu  Berlin ;  originale  Instrumentalstimnien  im  Besitz  des  Herrn  Professor  Ru- 

dor^[  in  Lichtcrfelde  bei  Berlin. 

32;  B.-G.  II,  Nr.  IT. 
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In  die  Zeit  von  173S — 1741  fallen  noch  drei  Cantaten  mit  freien 

Hauptchbren,  welche  mehr  oder  weniger  au8  Uberarbeitungen  her- 

vorgegangen  sind.  Eine  Musik  auf  das  Johannisfest  »Freue  dich, 

erlOste  Schaar«  wird  auf  den  24.  juni  1738  zu  setzen  sein.  Sie 

grtindet  sich  auf  die  weltliche  Cantate  »Angenehmes  Wiederau«3,)? 

und  giebt  einer  wohligen  Stimmung  Ausdruck ,  welche  weniger  zu 

dera  dogmatist  In  n  Charakter  dee  Festes  pafit,  als  zu  der  Jahreszeit, 

in  welcher  es  gefeiert  wurde.  Ungefdhr  in  dieselbe  Zeit,  vielleicht 

schon  in  den  Spitthcrbst  1737  gehtirt  eine  umfangreiche  Braut- 

messen-Musik  »Gott  ist  unsre  Zuversicht.«  Alle  HauptstUcke  ihres 

zweiten  Theils  sind  der  Weihnachts-Cantate  » Ehre  sei  Gott  in  der 

H0he«  entnommen.a4;  Der  groBe  Anfangschor  ist  sehr  wohllautend, 

leicht  fafilich  und  doch  gehaltvoll.  Eine  bezaubernde  SllBigkeit, 

wie  sie  nur  in  Bachschen  Hochzeits-Cantaten  vorkommt.  liegt  in  den 

weitgespannten  Melodien  der  Alt-Arie.   Die  Aufschrift  In  diebus 

nuptiarum ,  welche  das  Werk  tragt,  deutet  wohl  auf  cine  weitl&u- 

fige.  Bolenne  Feier,  verrauthlich  ftlr  hochgestellte  Personen.  Aus 

einer  Hochzeitscantate  endlich .  welche  nur  noch  unvollstilndig  er- 

halten  ist ,  aber  ein  sehr  bedeutendes  und  interessantes  Werk  ge- 

wesen  zu  sein  scheint,  hat  Bach  etwa  1740  oder  1741  eine  Pfingst- 

Cantate  »0  ewiges  Feuer,  o  Ursprung  der  Liebe «  gebildet.34)  Sie 
enthalt  zwei  Chtfre  und  zwischen  kurzen  Recitativen  in  der  Mitte 

eine  Alt-Arie  »Wohl  euch  ihr  auserwilhlten  Seelen.«  Die  Ubertia- 

gung  wird  fuhlbar  an  der  Ktlrze  des  schlieBenden  Chore ,  der  in  der 

Trauungg- Cantate  diesen  Zweck  nicht  hatte.   Ebenso  an  der  Arie, 

welche  die  brautliche  Stimmung  in  keinem  Theile  verkennen  lUBt. 

Von  allem  was  Bach  in  diesem  Sinne  schrieb  steht  sie  mit  ihrem 

keuschen  und  berauschenden  Duft,  ihrem  Klangzauber.  ihren  won- 

nigen  Melodien  unbedingt  am  hcichsten  und  wohl  als  ein  schlechthin 

unerreichbares  da.  Auch  um  die  prachtvolle  Blume  des  ersten  Chore 

33  S.  S.  486  dieses  Bnndes  und  Anhang  A,  Nr.  4S. 

34)  S.  S  272  dieses  Bandes. 

35;  B.-G.  VII,  Nr.  34.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  47.  —  Ich  bemerke  hier  bei- 

laufig,  daC  ira  Jahre  1742  wegen  Absterbens  der  Kaiserin-Wittwo  Maria  Aiua- 
lia  eine  vierzehntagige  Landestrauer  angeordnet ,  und  folglich  bu  Pfingsten 

und  Trinitatis  keine  Kirchenmusik  gemacht  wurde.  Schon  deahalb  kann  also 

die  Cantate  »0  ewiges  ̂ euer-  1742  nicht  aufgcfUhrt  sein. 
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schwebt  em  Schein  von  menschlichen  Liebesflammen .  der  bei  Bachs 

Keinheit  und  Idealitat  freilich  fUr  die  Ptingstbestimmung  nicht  grade- 

zu  stbrend  wird,  aber  sich  doch  erst  nnter  dem  ursprtinglichen 

Zwecke  des  Chores  ganz  verstehen  lHBt. 

Schon  frtlher  ist  naebgewiesen  worden ,  daB  Bach  auch  Instru- 

mental werke  fttr  Kirchen-Cantaten  ausnutzte,  und  zwar  nicht  nur 

als  Sinfonien  sondern  auch  zu  SologesSngen.36)  Zwei  Cantaten 

liegen  vor,  in  denen  aus  Instrumentalsiitzcn  gar  Ch5re  gemacht  sind, 

eine  Weihnachts-Cantate  »Unser  Mund  sei  voll  Lachens« 37  und  eine 

Jubilate-Musik  »Wir  mllssen  durch  viel  Trlibsal  in  das  Reich  Gottes 

eingehen.« 3S)  Ahnlich  wie  im  Gloria  der  Adur-Messe  ist  der  Chor 

in  das  InstrumentalstUck  hineingebaut ,  ohne  daB  dieses  wesentlich 

ver&ndert  wurde.  Zu  der  Weihnachts-Musik  hat  Bach  die  Ouverture 

einer  Orchesterj)artie  in  Ddur  benutzt.  3!\  Wir  wissen  nicht  sicher. 

wann  diese  entstand:  doch  mac! it  ein  Vergleich  mit  der  Cdur-  und 

Hmoll-Partie  es  wahrscheinlich.  daB  Bach  sie  nicht  schon  in  COthen, 

sondern  erst  in  Leipzig  schrieb ,  als  ihm  die  Direction  des  Musik- 

vereins  auch  solche  Aufgaben  wieder  nahe  braehte.  Da  wir  aus  der 

Zeit  von  1723 — 1734  bereits  drei  Cantaten  zum  ersten  Weihnachts- 

tage  von  ihm  besitzen  und  or  auch  die  Leitung  des  Musikvereins  erst 

1729  Ubernahm,  so  ist  es  nnwahrscheinlich ,  daB  er  die  Cantate 

»Unser  Mund  sei  voll  Lachens*  vor  1734  componirt  hat.40)  Nur  das 

fugirte  Allegro  der  Ouverture  ist  mit  erstaunlicher  Meisterschaft  zum 

Chor  umgebildet:  die  Grave-SStze  bilden  Vor-  und  Nachspiel. 
Ahnlich  hat  Bach  die  Form  in  der  Cantate  »Prcise  Jerusalem  den 

Herrn«  und  auch  in  der  Choral-Cantate  »In  alien  meinen  Thaten« 

verwendet,  *')  wahrend  er  anderswo  »Nun  komm  der  Heiden  Hei- 

land« ,  "HiichsterwUnsehtes  Freudenfest« ,  »0  Ewigkeit,  du  Donner- 

wort*  den  Chor  auch  am  Grave  sich  betheiligen  laBt.42)  Der  pom- 

pOse  Charakter  der  franzfisischen  Ouverture  machte  sie  fUr  eine 

Weibnachtsmusik  wohl  geeignet,  wenngleich  nicht  zu  leugnen  ist, 

daB  durch  die  Beschrankung  des  Chors  auf  das  Allegro  dieses  ein 

36)  S.  S.  279  f.  dieses  Bandes.         37)  B  -G.  XXIII,  Nr.  1 10. 

38)  In  einer  neueren  Handschrift  auf  der  kihiijrliehen  Bibliothek  zu  Berlin. 

39)  S.  Band  I.  S.  748  ff.         40)  S.  Anliang  A,  Nr.  14. 

41;  S.  S.  192  f.  und  287  dieses  Bandes. 

42)  S.  Band  I,  S.  5ol  mid  S.  195  und  253  f.  dieses  Bandes. 
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Ubergewicht  erh&lt,  das  mit  der  Idee  der  Form  nicht  im  Einklange 

steht.  Es  findet  sich  anfierdeni  in  der  Cantate  das  Virga  Jesse  floruit 

des  Magnificat**)  auf  die  Worte  des  »Ehre  sei  Gotf  in  der  Hbhe« 

ttbertragen.  Die  Ubrigen  SolostUeke,  welche  sammtlich  neu  compo- 

nirt  zu  sein  scheinen,  sind  von  hervorragendem  Werthr  und  drlicken. 

uamentlich  die  Alt-Arie.  eiue  tiefe  niUnnliche  Empfindung  aus, 

welche  man  so  in  den  frtlheren  Leipziger  Cantaten  nicht  finden 

dilrfte.  Ganz  dasselbe  gilt  von  der  Cantate  »Wir  mtlssen  durch  viel 

Trtlbsal  in  das  Reich  Gottes  eingehen«.  Ein  Vergleich  der  von  ob- 

ligator Orgel  begleiteten  Alt-Arie  »Ich  will  nach  dem  Himmel  zu< 

*  mit  der  Arie  »Willkommen  will  ich  sagen«  aus  der  Cantate  »Wer 

weiB.  wie  nahe  mir  raein  Ende«44)  dlirfte  dies  deutlich  machen.  Die 

Arien  haben  sehr  viel  Ahnlichkeit ,  auch  in  der  Gesangsbesetznng 

und  Begleitung.  aber  der  Uberschwang  der  Todessehnsucht  er- 

gcheint  hier  mehr  nach  Innen  gezogen.  Als  InstrumentalstUck  ist 

fttr  die  Cantate  das  nKmlichc  D  moll-Concert  benatzt,  welches  Bach 

schon  der  Cantate  »Ich  habe  meine  Zuversicht«  als  Einleitung  vor- 

ausschickte.  nachdem  das  RUckpositiv  der  Thomas-Orgel  selbstandig 

spielbar  gemacht  worden  war. 45  Hier  aber  dient  zur  Sinfonie  nur 

der  erete  Satz.  in  das  Adagio  ist  der  Hauptchor  so  hineingefiigt,  daB 

der  Part  des  concertirenden  Soloinstnimentes  unbeeintrachtigt  neben- 

ber  geht  —  eine  That  virtuoser  compositorischer  Gewandtheit. 

Von  den  vier  Cantaten  zum  Trinitatis-Feste,  welche  sich  er- 

halten  haben.  ist  noch  eine  unerwahnt  geblieben,  Uber  deren  Ent- 

stehungszeit  nichts  genaueres  zu  ermitteln  war.  Sie  wird  aber  schon 

deshalb,  weil  wHhrend  der  Jahre  1723—1732  nicht  weniger  als  drei 

jener  Cantaten  entstanden  sind  wHbchsterwttnschtes  Freudenfest«, 

»0  heilges  Geist-  und  Wasserbad«,  »Gelobet  sei  der  Herr«),  in  eine 

spiitere  Zeit  zu  setzen  sein.  und  ihre  rausikalische  Beschaflfenheit 

stimmt  zu  dieser  Vennuthung.  Ganz  besonders  der  Hauptchor, 

dessen  energievolle  Charakteristik  ihn  zu  einem  wllrdigen  Seiten- 

stttcke  der  Chore  »>Herr  deine  Augen  sehen  nach  dem  Glauben«,  »Ihr 

werdet  weinen  und  heulen«.  »Gott  fUhret  auf  mit  Jauchzen«  und 

anderer  macht.  Bei  aller  rein  musikalischen  Schbnheit  bietet  doch 

43)  S.  S.  199  dieses  BandeB.  44  8.  8.  283  dieses  Bandes. 

45)  8.  S.  2TS  dieses  Bandes. 
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die  Cantate  als  Gauzes  ein  unlosliches  RMthsel.  Naeh  dem  Evange- 

lium  schleicht  sich  Nikodemus.  ein  vornehmer  Pharisaer,  bei  Nacht 

zu  Jesu.  u m  sich  von  ihm  belehren  zu  lassen.  In  diesem  Vorgange 

erkennt  der  Textdichter  ein  Beispiel  schwUcblichen  Kleinmntbs  und 

leitet  daher  seine  Dichtung  mit  dem  Bibelspruch  ein  »Es  ist  ein 

trotzig  und  verzagt  Ding  urn  aller  Menschen  Herze«.  Wenn  es  nun, 

meint  er  weiter,  der  Christ  eben  so  niache,  und  Jesus  nicht  Offentlich 

zu  suchen  wage,  so  gesehehe  es  im  Gcftthl  der  Scham  liber  die  eigne 

I'nzulangliehkeit.  Aber  in  der  Hoffnung  auf  Errettung  durch  den 
Glanben  dtlrfe  man  Muth  fassen.  Der  Gedankengang  wird  Bach  so 

klar  gewesen  sein,  wie  uns:  es  ist  deshalb  unbegreiflich,  warum  er  ■ 

sich  durch  seine  Musik  in  den  entschiedensten  Widerspruch  zu  ihm 

gesetzt  hat.  Nicht  auf  die  Verzagtheit  legt  er  im  ersten  Chore  den 

Nachdruck  sondern  auf  den  Trotz.  Und  ein  titanischer  Trotz  ist  es, 

der  in  dem  furchtbar  energischen  Fugenthcma  gegen  den  Uimmel 

stiirmt.  Das  Stttek  an  sich  ist  eine  Meisterleistung  htfchsten  Ranges, 

aber  aein  Charakter  hebt  jeden  innern  Zusammenhang  mit  dem*  Fol- 

genden  auf.  Im  schroften  Gegensatze  hierzu  steht  die  gavottenartige 

erste  Arie.  Sie  ist  als  Musikstlick  hochst  reizvoll,  aber  sie  paBt 

nicht  einmal  zu  ihrem  eignen  Text,  welcher  von  der  Schtlchternheit 

des  Christen  gegenllber  dem  gotterfUllten .  wnnderwirkenden  Jesus 

handelt.  Wenn  nun  auch  im  weiteren  Verlaufe  das  VerhUltniB  zwi- 

schen  Text  und  Musik  ein  angemesseneres  wird,  so  ist  doch  eine 

harmonische  Gesammtwirkuug  unmbglich  gemacht.  Verbbte  es  nicht 

die  Beschaffenheit  des  Autographs,  so  wllrde  man  eine  Ubertragung 

der  ersten  beiden  Sttlcke  muthmaBen.  So  aber  bleibt  nur  tibrig.  den 

Widerspruch  einfach  aufzuzeigen. 46} 

Wie  in  dieser  Trinitatis-  und  der  vorher  beschriebenen  Weih- 

nachts-Musik  sich  auBer  zu  Anfang  auch  in  der  Mitte  ein  Bibelspruch 

findet  —  eine  Form,  deren  h&ufige  Wiederkehr  grade  in  den  Can- 

taten  dieser  Zeit  man  schon  bemerkt  haben  wird  — .  so  auch  in  den 

beiden  letzten,  die  uns  als  mit  freien  Hauptchoren  versehen  noch  zu 

bertthren  ttbrig  sind.  »Brich  dem  Hungrigen  dein  Brod«  gehOrt  dem 

ersten,  »Es  ist  dir  gesagt ,  Mensch.  was  gut  ist«  dem  achten  Trini- 

40)  Autographe  Partitur  auf  der  kuniglichen  Bibliothek  zu  Berlia. 
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tatis-Sountage  an.*7,   Die  Ahniichkeit  beider  hinsichtlich  der  musi- 

kalischen  Disposition  und  des  Geistes.  in  welchem  sie  ausgefnhrt 

sind.  fallt  in  die  Augen.  Der  Chor  der  ersteren  Cantate,  liber  zwei 

schbne  Verse  des  Jesaias   5S,  7  und  8)  gesetzt.  ftihrt  dem  Sinne 

nacb  mehr  noch  jenen  Bergpredigt-Spruch  ans  »Selig  sind  die  Barm- 

herzigen,  denn  sie  werden  Barmherzigkeit  erlangen«,  wie  denn  aucb 

die  Cantate  mit  der  sechsten  Strophe  der  versificirten  Seligpreisungen 

ausklingt.  *s)  Ein  ergreifendes  Bild  christlicber  Liebe ,  wie  sie  mit 

zarter  Hand  und  wehmttthige  Theilnahme  im  Blick  die  Leiden  der 

Briider  lindert,  hieraus  den  schbnstcn  Lohn  des  Lebens  erwerbend. 

Die  eigenthUmliche  zwischen  Floten.  Oboen  und  Geigen  getheilte 

Begleitung  —  zusammenhangend  findet  man  sie  T.  17  ff.  —  ergab 

sieh  Bach  zunUchst  wohl  aus  der  Vorstellung  vom  Zerbrechen  des 

Brodes.  Wie  wenig  er  aber  hierbei  auf  kleinliche  Spielerei  ausging, 

zeigt  sich  aus  dem  Verlauf,  wo  zu  ganz  andern  Worten  die  Beglei- 

tung sich  fortsetzt.   Sie  verleiht  dem  StUck  einen  eigen  zarten  und 

.    schwebenden  Anstrich;  dies  war  es  was  Bach  hauptsachlich  wollte. 

An  der  Spitze  des  zweiten  Theils  der  Cantate  steht  der  Spruch 

Ebraer  13,  16 :  »Wohlzuthun  und  mitzutheilen  vergesset  nicht,  denn 

solche  Opfer  gefallen  Gott  wohl«.    Er  wird  vom  Bass  in  der  be- 

kaunten  Weise  gesungen.   Die  beiden  Arien  haben  einen  liebevoll 

geschaftigen .  freundlichen  Ausdruck.    Das  Evangelium  des  Sonn- 

tages  handelt  vom  reichen  Mann  und  armen  Lazarus.  —  Dagegen 

ist  die  ganze  andre  Cantate  eine  machtige  protestantische  Predigt 

Ubcr  die  Pflichten ,  deren  ErfUllung  Gott  von  den  Christen  fordert, 

damit  sie  einst  vor  seinem  Gerichte  bestehen.   Ein  strenger  Charak- 

ter  ist  allem  aufgepriigt:  dem  Hauptthema  des  ersten  Chors.  welches 

immer  wieder  auf  denselben  Fleck  schlagt.  fehlt  sogar  ein  Zug  von 

orthodoxer  Hiirte  nicht. .  Aber  keine  unfruchtbare  Erstarrung  in 

Uberkouimenen  Dogmen  liegt  ihr  zu  Grunde,  sondern  lebendige  Be- 

geisterung  fttr  ein  erhabenes  Ziel,  welche  sich  brausend  durch  das 

Bette  des  weitgeformten  Chores  trgieBt. 

Ein  gewaltiger  Torso  einer  Kirchen- Cantate  ist  uns  noch  er- 

balten  in  einem  Doppelchor  mit  reichster  Instrumentalbegleitung 

IT  B.-G.  VII,  Nr.  39;  B.-G.  X,  Nr.  45. 

4S  -Kommt  laCt  cuch  den  Herren  lehren»,  angeblich  von  David  Denicke. 

Si-iTTA.  J.  S.  Bach.  II.  3fi 
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ttber  die  Worte  Offenbarung  Johannis  12,  10  (»Nun  ist  das  Heil  and 

die  Kraft*).4*]  Ein  Torso  inuB  er  heiBen,  da  es  offenbar  ist.  daB  er 

inder  vorliegendenGestaltkeinerlei  kirchliche  Verwendung  gefunden 

haben  kann.  Den  Platz  der  regelniaBigen  Kirchenmusik  konnte  er 

nicht  einnehmen .  dazu  ist  er  zu  kurz :  als  Motette  konnte  er  der 

concertircnden  Begleitung  wegen  nicht  gelten ;  ihn  unter  der  Com- 

munion aufgefllhrt  zu  denken  verbietet  natilrlich  der  Inbalt.  Andre 

Gelegenheiten  aber  gab  es  nicht.  Sichcrlich  bildete  er  den  Eingang 

einer  vollstandigen  Michaelis-Cantate,  auch  darf  angenommen  wer- 

den,  daB  er  ein  Orchestervorspiel  hatte.  Das  reckenhafte  Stuck  mit 

seiner  zernialmendeu  Wucht  and  seinem  wilden  Siegesjubel  ist  aber 

auch  fUr  sich  ein  unvcrgaugliches  Denkmal  deutscher  Kuust. 50)  — 

Solocantaten,  welche  in  die  spatere  I^eipziger  Zeit  fallen  kbnn- 

ten,  sind  nur  auBerst  wenige  vorhanden.  Ein  Dialogm  zwischen 

Jesus  und  der  Seele  fUr  den  zweiten  Weihnachtstag  (»Selig  ist  der 

Mann,  der  die  Anfechtung  erduldeto  M)  gehOrt  in  die  Gattung  der- 

jenigen  Compositionen,  die  mehr  geistliche  Hausmusik  vorstellen  als  . 

Kirchenmusik.  Von  christfestlicher  Empfindung  findet  sich  garments 

darin,  und  wiire  nicht  die  Bestimmung  ausdrUcklich  angegeben,  so 

wttrde  niemand  an  Weihnachten  denken.  Anders  steht  es  mit  einem 

WerkeaufdendrittcnChristtag,  »SuBerTrost,  raein  Jesus  kommt«52). 

Wie  tief  und  umfassend  Bach  auch  im  Weihnachts-Oratorium.  in 

einzelnen  Arien  frUherer  Cantaten5')  die  kirchliche  Feststimmung 

ausgedrUckt  hatte,  diese  Cantate  beweist ,  daB  das  Thcma  von  ihm 

noch  nicht  erschbpft  war.  Die  unschuldige  Weihnachtsseligkeit  hat 

hier  einen  eigcn  verkliirten  Charakter  angenommen.  Wie  ein  Frie- 

densengel  Uber  der  nachtlichen  Stadt  schwebt  die  silberhelle  So- 

pranstimme  mit  ihren  langgezogenen,  einfachen,  seligen  Melodien, 

49)  B.-O.  X.  Nr.  50. 
50)  Nur  in  unvollstandigen  Stiiumen  hat  sich  eino  Canute  erhalten.  welche 

mit  dem  Chor  beginnt  »IhrPforteu  zuZion.  ihr  Wohnungen  Jacobs  frouetouch«. 

Zion  soil  hier  Leipzig  vorstellen,  und  die  Bestimmung  der  Musik  war  die 

ltathswahl.  Naheres  Uber  die  Entstehungszeit  kann  nicht  angegeben  werden. 

Die  Triimmer  dieser  Cantate  bewahrt  die  kimiglicho  Bibliothek  zu  Berlin. 

51 1  B.-O.  XIP,  Nr.  57.  521  Originalstimmen  auf  der  kbniglichen  Bi- 
bliothek zu  Berlin. 

53]  »Nun  koinm  der  Heiden  Heiland« ,  s.  Band  I.  S.  504;  -Tritt  auf  die 

Glaubcnsbahn«,  obenda  S.  554. 
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durch  welche  eine  Oboe  zarte  Gewinde  schlingt.  Der  Mittelsatz  der 

ersten  Arie  hat  andern  Takt  und  ZeitmaB,  eine  Form,  die  Bach  in 

der  Leipziger  Zeit  nicht  selten  anwendet54).  Die  zweite  Arie  wiegt 

sich  anmuthig  in  tieferen  Regionen;  der  Weihnachtschoral  »Lobt 

Gott  ihr  Christen  allzugleich«  schlieBt  das  schbne  kleine  Werk.  Ein 

andrer .  fur  den  ersten  Epiphanias  -  Sonntag  componirter  Dialogus 

(•Liebster  Jesu,  mein  Verlangen«) 55}  ist  dadurch  fUr  nns  besonders 

interessant,  daB  Bach  in  dem  Duett  »Nun  verschwinden  alle  Plagen« 

einen  Gedanken  weiterfuhrt,  den  er  schon  in  einer  friiheren  Cantate 

auf  denselben  Epiphanias  -Sonntag  vorgebracht  hatte*6).  Diesem 

Dialogus  haben  wir  eine  Cantate  auf  den  zweiten  Epiphanias -Sonn- 

tag, »Meine  Seufzer,  mcine  ThrUnen*  an  die  Seite  zu  stellen bl) .  Es 

bezeichnet  die  Arralichkeit  und  einseitige  Richtung  der  damaligen 

kirchlichen  Poesie ,  daB  man  dem  Evangelium  von  der  Hochzeit  zn 

Cana,  dessen  anschauliche  Schilderung  durchaus  einen  edel-heiteren 

Grundton  hat ,  kein  andres  Motiv  abgewinnen  konnte ,  als  das  un- 

zahlig  oft  benutzte :  Jesus  hilft  dem  in  seiner  Noth  verzagenden 

Sunder.  Mehr  oder  minder  variiren  alle  hervorragenden  Cantaten- 

dichter  der  Zcit  diescn  eineu  Gedanken.  Die  drei  Cantaten,  welche 

Bach  fUr  den  Sonntag  componirte 5S)  ,  sind  ebenfalls  sammtlich  auf 

diesen  Grundton  gestimmt.  Am  hartnackigsten  wird  die  Empfindung 

der  Noth,  des  ̂ Achzens  und  erbarmlichen  Weinens«  um  Rettung  aber 

in  der  vorliegenden  Musik  festgehalten.  Bis  auf  den  SchluBchoral 

kaura  ein  Sonnenblick  in  diese  trllbe,  dicht  umwfllkte  Welt.  Ein 

fester  verschlungenes  Nctz  von  Trauertonen ,  wie  in  den  Arien  fltr 

Bass  und  Tenor,  hat  Bach  nie  gesponnen.  Es  scheint  nicht  mtfglich. 

daB  diese  Vereinigung  von  riefer ,  spontaner  Empfindung  und  aus- 

btindiger  KUnstlichkeit  je  Ubertroffen  werden  kiinnte.  Seinem  nattir- 

lichen  KunstgefUhle  folgend  hat  der  Meister  der  Choralfantasie, 

welche  die  beiden  Arien  trennt ,  einen  etwas  milderen  und  schlich- 

54j  So  z.  B.  noch  in  den  Cantaten  »Ihr  Menschen,  riihmet  Gottes  Liebe«, 

■Es  wartet  alles  auf  dich« ,  »Gott  ist  unsre  Zuversicht«,  »Am  Abend  aber  des- 

selbigen  Sabbaths«,  »Ach  lieben  Christen  seid  getrost*,  >Ich  freue  mich  iu  dir«. 

55;  B.-G.  VII,  Nr.  32.         561  S.  S.  231  dieses  Bandes. 

57!  B.-G.  II,  Nr.  13. 

58  AuCer  dieser  noch  »Mein  Gott ,  wie  lang  ach  lange*,  und  »Ach  Gott. 

wie  manches  Herzeleid«  Adur). 
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teren  Charakter  gegeben.  Die  Sechzehntelbewegungen  der  Violinen 

faeheln  Klthlung ,  obwobl  der  Text  des  Chorals  dieser  Auflassnng 

widerspricht ,  und  daher  auch  eine  wirkliche  Berubigung  des  Ge- 

mUths  nicht  erreicht  wird.  Bach  liebte  in  Schmerzen  zu  schwelgen. 

ihm  waren  derartige  Cantatendichtungen  willkommene  Aufgaben. 

Man  sieht  aber  aus  diesem  Werke  wieder.  wie  die  selbstgenllgsajne 

Musik  sich  leise  von  ihrcm  Urgrunde ,  der  Kirche  zu  Ibsen  beginnt. 

Ein  solches  Werk  paBte  doch  gewiB  nicht  in  einen  Gottesdienst,  der 

die  Christen  dem  Evangeliuni  gemaB  durch  den  Gedanken  erbauen 

sollte,  dafi  Christus  mit  den  Seinen  Gemeinschaft  halt,  sic  mit  seinen 

Gaben  labt.  frbhlich  ist  ira  Kreise  frohlicher  Menschen.  Selten  ge- 

nug  kommt  es  allerdings  vor ,  daB  man  von  eincr  Bachschen  Kir- 

chenmusik  sagen  niuB.  sie  erflille  nicht  ihre  liturgische  Bestimmung. 

In  hohem  Grade  zweckentsprechend  sind  wieder  die  Cantateu  anf 

den  25.  Trinitatis  -  Sonntag  »Es  reifet  euch  ein  schrecklich  Ende« 

und  auf  Quasiniodogeniti  Am  Abend  aber  desselbigen  Sabbaths«. 

Erstere  ist  ein  machtig  ergreifendes  Stuck  trotz  der  sparsam  aufge- 

wendeten  Mittel w] .  Letztere  wird  durch  eine  liebliche  Sinfonie  ein- 

geleitet,  welche,  die  Form  eines  ersten  Concertsatzes  in  geistreicher 

Verbindung  mit  der  dreitheiligen  Arienform  darbietend,  irgend  einer 

weltlichen  Instrumentalcomposition  eutnommen  sein  muB60).  Auch 

der  Anfang  der  Alt-Aric  scheint  auf  einer  Entlehnung  zu  beruhen. 

Das  Duett  zwischen  Sopran  und  Tenor  bchandclt  eine  Choralstrophe : 

»Verzage  nicht,  o  Hauflein  klein«,  aber  nur  den  Text:  die  Musik  ist 

frei  erfunden.  Hier  treften  wir  Bach  wieder  auf  dem  Wege,  den  wir 

ihn  mit  den  Cantaten  »Gelobet  sei  der  Herr«,  »In  alien  meinen  Tha- 

ten«  und  andern  einschlagen  sahen61).  Jede  von  all  diesen  Solocan- 
taten  ist  unter  verschiedene  Stimmen  vertheilt:  auch  stehen  am 

SchlnB  vierstimmige  Chorale.  Nur  die  Cantata  »Meine  Seele  rlihmt 

und  preiset«  singt  der  Tenor  allein,  und  sie  hat  keiuen  Choral.  Sie 

gehbrt  also  mit  den  Gesangswerken  »Ich  habe  genug«,  »Widerstche 

59  B.-G.  XX',  Nr.  9u.  —  Die  nngeu  endeteii  InstnuueDte  Bind  in  der  au- 

tographen  Partitur  nicht  angegeben.  Sie  ktiuneii  aber  aus  Breitkopfs  Verzeieb- 
niC  von  Michaelis  1701  beigebraeht  werden.  Es  heifit  dort  wortlicb  :  <j  Tromba, 

2  Violini,  Viola,  4  Voci,  Batso  ed  Organ*, 

B.-G.  X,  Nr.  42.  In  der  autographen  Partitur  ist  die  Sinfonie  und  der 
erste  Theil  der  Arie  Reiuschrift.         »11   S.  S.  2%8  dieses  Bandes. 
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doch  der  Sttnde«  und  andern62;  in  dieselbe  Gattuog.  Da  ihr,  ob- 

gleich  an  der  Echtbeit  nicht  zu  zweifeln  ist,  doch  einstweilen  jede 

altere  diplomatische  Grundlage  fehlt ,  so  erwahne  ioh  sie  bier  uur 

abschlieBend  63i .  — 

Wir  gelangen  zu  derjenigen  Cantatenform ,  in  welcher  Bachs 

kirchliche  Schaffenskraft  endlicb  ausliiuft  und  zu  Ruhe  kommt.  Es 

darf  allerdings  nicht  vergessen  werden ,  daB  ein  Theil  seiner  Kir- 

chencantaten  verloren  gegangen  ist.  Da  unter  diesen  sicb  gewiB 

auch  solche  befunden  haben  werden,  die  in  Leipzig  componirt  wor- 

den  sind,  so  konnte  sich.  kamen  sie  wieder  zu  Tage,  das  VerhiiltniB 

der  Gruppen,  in  welchen  die  verschiedenen  Formen  sich  darstellen. 

wohl  noch  etwas  verschieben.  Immerhin  ist  durch  eine  groBe  An- 

zabl  gleichgestaltetcr,  gleichzeitiger  Werke  sicher  zu  erweisen,  daB 

Bach  in  der  letzten  Lebensperiode  mit  einer  selbst  bei  ihin  sonst 

nicht  vorkommenden  Stetigkeit  in  einer  und  derselben  Form  ver- 

harrte.  Diese  Form  ist  die  Choralcantate. 

Es  muB  nochmals  daran  erinnert  werden,  daB  Bach  um  1732 

auf  den  Gedanken  kam,  Kirchenlieder  durchzucomponiren ;  so  nam- 

lich ,  daB  nur  bei  einigcn  Strophen  die  zugchorige  Melodie  beibe- 

halten  wurde,  andre  Strophen  aber  ohne  weiteres  zu  Texten  fllr  Re- 

citative und  Arien  dienen  muBten04).  Ich  nannte  diese  Cantaten 

Ubergangs-  oder  abschweifende  Bildungen,  welche  auf  oder  an  dem 

Wege  zu  hoheren  Formen  lagen.  Solche  Bildungen  haben  vereinzelt 

auch  noch  in  andrer  Weise  stattgefundcn :  ein  Choral  wurde  als 

Mittelpunkt  gedacht,  wurde  aber  bald  musikalisch  bald  poetisch 

nicht  voll  als  solcher  ausgeprUgt.  In  einer  Cantate  auf  den  19.  Tri- 

nitatis-Sonntag 65)  tritt  er  im  Hauptchore  nur  instrumental  auf.  Der 

Chor  eritwickelt  in  Imitationen  die  Worte  ROmer  7.  24  »Ich  elender 

62)  S.  S.  303  ff.  dieses  Bandes. 

63  Eine  junge  Ilaudschrift ,  aus  Professor  Fisehhoffs  Nachlasse,  ist  auf 

der  koniglickcn  Bibliothek  zu  Berlin.  —  Ich  bemerke  uoch  im  allgemeinen 

ausdrileklieh,  daC  alle  obigeu  Solocantaten  nur  verniuthungsweise  in  die  spii- 

tere  Leipzigcr  Zeit  gostellt  werden.  Es  spricht  aber  fllr  die  Richtigkeit  der 

Vermutbung  einraal  die  negative  Thatsache ,  daC  sie  keinerlei  auCere  Merk- 

inale  tragen,  die  »io  einer  friiheren  Periode  zuzuweisen  zwangen.  sodann  pt>- 
sitiv  ihre  gruGe  inuere  Reife  und  Emp6ndungstiefe. 

64)  S.  S.  2S5  ff.  dieses  Bandes.         65  B.-G.  X.  Nr.  48. 
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Mensch,  wer  wird  mich  erlosen  von  dem  Leibe  dieses  Todcs?*<  Den 

Instrumenten  ist  ein  selbstiindiger  zwblftaktiger  Gedanke  zugetheilt, 

weleher  sich  immer  von  nenem  abspielt,  derart  wie  wir  es  bei  dem 

Choral  »Was  Gott  thut ,  das  ist  wohlgethan«  der  Cantate  »Die  Elen- 

den  sollen  essen«  kennen  gelernt  haben 86) .  Dazu  blasen  Trompete 

und  Oboen  den  Choral  im  Canon  der  Quinte ;  am  SchluB  wiederholt 

die  Trompete  allein  nochmals  die  beiden  ersten  Zeilen,  sodafi  in  der 

Form  der  musikalischen  Frage  geschlossen  werden  kann.  Um  den 

vollen  poetischcn  Sinn  zu  fassen,  muB  man  die  der  Choralmelodie 

zugehiJrigen  Worte  wissen.  Sie  lauten : 

Hen  Jesu  Christ,  ich  schrei  zu  dir 

Au»  hochbetrUbter  Seele, 

Deiu  Allinacht  lafi  erschcincn  mir 

Und  mich  nicht  also  quale. 

Viel  griiGer  ist  die  Angst  und  Schtnerz, 

So  anfieht  und  turbirt  inein  llerz, 

Als  daC  ichs  kann  erziihlen. 

Den  SchluB  der  Cantate  macht  dann  die  einfach  vierstimmige  zwtJlfte 

Strophe.  In  der  Mitte  aber  begegnet  uns  noch  eine  zweite  Choral- 

melodie :  die  vierte  Strophe  von  »Ach  Gott  und  Herr«  in  einem  vier- 

stimmigen  Satze,  der  an  modulatorischer  KUhnheit  das  Unglaubliche 

wirklich  macht.  Die  madrigalischen  MittelstUcke  stelien  zum  Choral 

in  keinerlei  Beziehung.  Unter  ihnen  ist  die  Tenorarie  in  rhythmi- 

scher  und  modulatorischer  Hinsicht  ein  apartes,  besonders  interes- 

santes  MusikstUck.  —  Eine  andre,  dem  15.  Trinitatis-Sonntage  ge- 

horende,  Cantate  vcrwendet  die  drei  ersten  Strophen  des  Hans 

Sachs'schen  Liedes  .)\Varum  betrUbst  du  dich,  mein  Herz«67).  Die 
ersten  beiden  Strophen,  welche  einauder  fast  unmittelbar  folgen. 

sind  von  frei  gedichteten  madrigalischen  Recitativen  durchzogen, 

wie  wir  dieses  schon  in  den  Cantaten  »Wer  weiB,  wie  nahe  mir  mein 

Ende«.  «Herr  wie  du  >villst,  so  schicks  mit  mir«  und  andcrwHrts  ge- 

habt  haben.  DaB  aber  den  ersten  drei  Zeilen  der  ersten  Strophe 

jedesmal  ein  kurzes  Tenor-Arioso  ttber  die  betreffenden  Worte  des 

Kirchenlieds  vorausgeschickt  wird ,  darin  tritt  die  Kichtung  hervor, 

«6  S.  S.  1S5  dieses  Bandes.  »i7  Autographe  Partitur  auf  der 

koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin.  VerOffentlieht  bei  Winterfeld.  Ev.  K.  III. 

Notenbeilage  S.  145  ff. 
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welche  Bach  mit  den  obenenvahnten ,  ganz  Uber  Kircheulieder  ge- 

setzten  Cantaten  einschlug.  Die  Tonreihen  der  Arioso-Stellen  sind 

dem  Haupt-Motive  nachgebildet,  aus  welchem  das  InstrumentalstUck 

sich  aufbaut,  das  sich  so  anlafit  als  sollte  der  gauze  Satz  eine  Cho- 

ralfantasie  werden.  Aber  dazu  komnit  es  nicht;  so  oft  der  Chor 

eintritt ,  beschrSnken  sich  die  Instrumente  auf  die  einfachste  Be- 

gleitung.  Auch  ist  es  dem  Wesen  der  Choralfantasie  entgegen,  daB 

jede  der  drei  ersten  Zeilen  vor  dem  Anheben  des  Gesanges  von  der 

ersten  Oboe  vorgespielt  wird.  Eine  gewisse  Buntheit  und  Unruhe 

ist  auch  der  zweiten  Choralstrophe  eigen.  AnfUnglich  zeigt  sie  sich 

im  einfachsten  vierstimmigen  Satze,  dagegen  werden  die  beiden 

letzten  Zeilen  reich  und  motivisch  contrapunktirt ,  und  —  was  fast 

das  merkwllrdigste  ist  —  sie  kehren  nach  einem  Zwischenrecitativ 

beinahe  genau  so  noch  einmal  wieder."  Die  dritte  Strophe  stent  am 

Schlusse ;  sie  ist  eine  wirkliche  Choralfantasie ,  das  instrumental 

Tonbild  freilich  von  einer  Einfachheit ,  der  man  bei  Bach  in  solchen 

Fallen  nicht  grade  h&ufig  begegnet.  Indessen  ist  dieses,  so  wie  das 

anspruchslose  Wesen  der  vorhergehenden  ChoraMtze,  wohl  durch 

den  Inhalt  des  Sonntags-Evangeliums  bedingt  worden :  der  glaubige 

Christ  soli  in  kindlicher  UnbekUmmertheit  die  Sorge  fllr  das  leibliche 

Wohl  dem  gottlichen  Vater  Uberlassen,  gleich  den  VCgeln  unter  dem 

Himmel  und  den  Lilien  auf  dem  Felde.  Was  vie]  mehr  der  Cantate 

das  Geprage  einer  unfertigen  Ubergangsbildung  giebt,  ist  die  sub- 

jectiv-willkUrliche  AusfUhrung  der  ersten  Choralstrophen  und  die 

seltsame  Disposition  des  Ganzen.  Ein  Choralsatz  am  Anfange  und 

SchluB  mit  madrigalischen  MittelstUcken,  oder  drei  verschiedene 

Choralformen  zu  Anfang,  in  der  Mitte  und  am  Ende  mit  madrigali- 

schem  Beiwerk  sind  verstandlich ;  eine  Form,  die  zwei  buntgewirkte 

ChoralBiitze  auf  einander  folgen  laBt,  dann  eine  madrigalische  Bass- 

Arie  bringt.  und  mit  einer  Choralfantasie  abschlieBt.  ist  es  weniger. 

Die  Entstehungszcit  dieser  und  der  vorher  besprochenen  Cantate 

konnte  nicht  genauer  ennittelt  werden.  Ersterc  muB  aber  vor  der 

Gdur-Messe  geschrieben  sein,  da  in  ihr  die  Bass- Arie  als  Uberar- 
beitetes  Stuck  wieder  vorkommt. 

Was  man  im  strengsten  Sinne  Choralcantate  nennen  kann.  da- 

von  hat  Bach  in  der  ersten  Leipziger  Periode  nur  einzelne  zerstreute 

Proben  gegeben.  Die  Cantaten  »0  Ewigkeit,  du  Donnerworto  (F  dur) } 
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<>Uebster  Gott,  waun  werd  ich  sterben«,  >Wer  nur  den  lieben  Gott 

laBt  walten«,  »Was  Gott  thut.  das  ist  wohlgcthan«  (zweite  Composi- 

tion) und  >»Es  ist  das  Heil  uns  kommeu  her«  weisen  die  Form  voll- 

ausgebildet  auf.  Nahe  angrUnzend  an  dieselbe  sind  »Wachet  auf, 

ruft  uns  die  Stimme«  und  die  am  Anfang  der  letzten  Periode  stehende 

»WUr  Gott  nieht  mit  uns  diese  Zeit».  Die  Uauptmasse  der  Choral- 

Cantaten  mbge  nun  zunilchst  bier  zusammengestellt  werden : 

1.  Ach  Gott  vom  Himmel  sieb  darein  2.  Trinitatis-Sonntag  . 

2.  Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid  2.  Epiphanias-Sonntag; . 

3.  Ach  Herr,  mich  armen  Sunder  (3.  Trinitatis-Sonntag  i . 

4.  Ach  lieben  Christen  seid  getrost  (17.  Trinitatis-Sonntag }. 

5.  Ach  wie  flUchtig.  ach  wie  nichtig  (24.  Trinitatis-Sonntag  . 

6.  Allein  zu  dir.  Herr  Jesu  Christ  (13.  Trinitatis-Sonntag  . 

7.  Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir  (21.  Trinitatis-Sonntag  . 

8.  Christum  wir  sollen  loben  schon  (2.  Christtag  . 

9.  Christ  uu&er  Herr  zum  Jordan  kam  Johannisfest . 

10.  Das  neugeborne  Kindelein  (Sonntag  nach  Weihnachten  . 

11.  Du  Friedeflirst.  Herr  Jesu  Christ  25.  Trinitatis-Sonntag  . 

12.  Erhalt  uns  Herr  bei  deinem  Wort  (6.  Trinitatis-Sonntag) . 

13.  Gelobet  seist  du.  Jesu  Christ  (1.  Christtag  . 

14.  Herr  Christ  der  einig  Gottssohn  (18.  Trinitatis-Sonntag  . 

15.  Herr  Gott,  dich  loben  alle  wir  Michaelisfest, . 

16.  Herr  Jesu  Christ,  du  hOchstes  Gut  (11.  Trinitatis-Sonntag  . 

17.  Herr  Jesu  Christ,  wahr1  Mensch  und  Gott  (Estomihi  . 

IS.    Ich  freue  mich  in  dir  3.  Christtag  .,is 

19.  Ich  hab  in  Gottes  Herz  und  Sinn  (Septuagesimae  . 

20.  Jesu,  der  du  meine  Seele  14.  Trinitatis-Sonntag). 

21.  Jesu  nun  sei  gepreiset  (Neujahr  . 

22.  Liebster  Immanuel.  Hcrzog  der  Frommen  (Epipbaniasfest  . 

23.  Mache  dich,  mein  Geist,  bereit  22.  Trinitatis-Sonntag 

24.  Meinen  Jesum  lafi  ich  nicht  I.  Epiphanias-Sonntag; . 

25.  Meine  Seele  erhebet  den  Herren  Maria  Heimsuchung  . 

G8  Vrgl.  iiber  die  benutzte  Mclodie  Auhang  A.  Nr.  54.  Die  dort  mitge- 
theilte  Forin  weicht  von  der  der  Cantate  nur  unerheblieh  ab.  Bedeutender 

sind  die  Verschiedenheiten  bei  der  in  Kiinigs  Harmonischeni  Liederschatz 

Frankfurt  a.  M.  1738.,  S.  280  mitgetheilten  Form  >0  stilles  Gi»tte»lamm«  . 
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26.  Mit  Fried  unci  Freud  ieh  fahr  dabin  (Maria  Reiniguug  . 

27.  Nimm  von  una  Herr,  du  treuer  Gott  10.  Trinitatis-Sonntag) . 

28.  Nun  komm,  der  Heiden  Heiknd-  II moll-  (1.  Advent;. 

29.  Schmucke  dich,  o  Hebe  Seele  (2.  Trinitatis-Sonntag  .«° 

30.  Was  frag  ich  nacb  der  Welt  (9.  Trinitatis-Sonntag;  . 

31.  Was  mein  Gott  will ,  das  gscheh  allzeit  (3.  Epiphanias- Sonntag) . 

32.  Wie  schon  leucbtet  der  Morgenstern  (Maria  Verkttndigung  . 

33.  Wo  Gott  der  Herr  nicht  bei  uns  halt  (8.  Trinitatis-Sonntag  . 

34.  Wohl  dem,  der  sich  auf  seinen  Gott  (23.  Trinitatis-Sonntag) . 

35.  Wo  soil  ich  fliehen  hin  (19.  Trimtatis-Sonntag) . 

Abgesehen  von  den  Cantaten  3,  6,  16,  20,  27,  32,  33  und 

34  gehbren  die  ttbrigen  siebenundzwanzig  schon  wegen  ihres  hand- 

schriftlichen  Aussehens  in  einen  und  denselben  engeren  Zeitraum. 

Soweit  sich  genaueres  Uber  die  Entstehungszeit  sagen  laBt.  ist  die 

Cantate  »Du  Friedefttrst  Herr  Jesu  Christ«  unter  ihnen  die  spateste. 

denn  sie  fallt  auf  den  15.  November  1744.  Zu  den  frUhesten  da- 

gegen  scheinen  »Was  frag  ich  nacb  der  Welt«,  »Wo  soil  ich  fliehen 

hin«,  »Ich  freue  mich  in  dir«  und  «Jesu  nun  sei  gepreiset«  zu  gehSren. 

Von  diesen  dUrfte  die  erste  fUr  den  7.  August  1735,  die  zweite  fUr 

den  16.  October  1735.  die  dritte  fttr  den  27.  December  1735  und 

endlich  die  vierte  fttr  den  1.  Januar  1736  geschrieben  sein70). 

Es  handelt  sich,  wie  man  sieht,  bei  diesen  fttnf  und  dreiBig 

Cantaten  um  eine  Reihe  der  schOnsten  und  groBtentheils  auch  be- 

69  In  Breitkopfs  VereeickniB  von  Michaelia  1761,  S.  23,  als  Conimunious- 
Cantate  aufgeflihrt. 

70)  S.  Anhang,  Nr.  56.  —  Von  3,  33  und  34  sind  Uberhaupt  die  Aut<»- 

graphe  nicht  bckannt ,  sondern  nur  spatere  Abschriften.  Nach  don  Origi- 

nalien  vcrbffentlicht  sind  :  1  B.-G.  1,  Nr.  2 ;  2  B.-G.  I,  Nr.  3 ;  4  B.-G.  XXIV, 

Nr.  114;  5  B.-G.  V,  Nr.  26;  6  B.-G.  VII,  Nr.  33;  7  B.-G.  VII,  Nr.  3h;  sB.-G. 

XXVI,  Nr.  121 ;  9  B.-G.  I,  Nr.  7;  10  B.-G.  XXVI,  Nr.  122;  11  B.-G.  XXIV, 

Nr.  116,  12  B.-G.  XXVI,  Nr.  126;  13  B.-G.  XXII,  Nr.  91;  14  B.-G.  XXII, 

Nr.  96;  15  B.-G.  XXVI,  Nr.  130;  16  B.-G.  XXIV,  Nr.  113;  17  B.-G.  XXVI, 

Nr.  127;  19  B.-G.  XXII,  Nr.  92;  20  B.-G.  XVIII,  Nr.  78;  21  B.-G.  X.  Nr.  41 ; 

22  B.-G.  XXVI,  Nr.  123;  23  B.-G.  XXIV,  Nr.  115;  24  B.-G.  XXVI,  Nr.  124; 

25  B.-G.  I,  Nr.  10;  26  B.-G.  XXVI,  Nr.  125;  27  B.-G.  XXIII,  Nr.  101  ;  29 

B.-G.  XVI,  Nr.  62;  30  B.-G.  XXII,  Nr.  94;  31  B.-G.  XXIV,  Nr.  Ill  ;  32 B.-G. 

I.  Nr.  1 ;  35  B.-G.  I,  Nr.  5.  — Die  autographe  Partitur  von  l*besitzt  Herr  Ernst 

Mendelssohn-Bart holdy  in  Berlin,  von  29  Frau  Pauline  Viardot-Garcia  in  Paris. 
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kanntesten  protestantischen  Chorale  des  sechzehnten  und  sieben- 

zehnren  Jahrhunderts.  In  welcher  Weise  diese  benatzt  sind  und 

worin  demnach  das  Wesen  der  eigentlichen  Bachschen  Choralcantate 

besteht,  ware,  nachdem  der  Gcgenstand  bisher  nur  einige  Male  an- 

gestreift  werden  konnte,  nunmehr  vollstandig  zu  zeigen. 

Einer  jeden  Cantate  liegt  das  betreflfende  ganze  Kirchenlied  zu 

Grunde.  Bei  langcren  Dichtungen  sind  wohl  einmal  einige  Strophen 

Ubersprungen ;  es  ist  dabei  aber  keine  SchUdigung  oder  Anderung 

des  Gedankenganges  eingetreten,  sondern  nur  nach  dem  Grundsatze 

verfahren,  nach  dem  gelegentlich  ja  auch  beira  Gemeindegesange 

diese  und  jene  Strophe  ausgelassen  wird.  Jedoch  treten  in  ihrer 

Originalgestalt  regelmaBig  nur  die  erste  und  letzte  Strophe  auf ,  mit 

denen  immer  auch  die  Originalmelodie  verbunden  erscheint.  Sel- 

tener  thun  sich  im  Verlaufe  noch  eine  oder  mehre  Strophen  des  ur- 

sprttnglichen  Tcxtes  hervor,  welchen  dann  ebenfalls  die  Kirchenme- 

lodie  als  etwas  unabtrennbares  anhaftet.  Ubrigens  sind  die  Strophen 

madrigalisch  umgeformt  und  dienen  so  als  poetischer  Stoff  fttr  die 

freien  concertirenden  SolostUcke.  Um  eine  grundlegende  Vorstellung 

von  der  auf  diese  Art  entstandenen  eigenthtlmlichen  Poesie  zu  geben. 

sollen  hier  ein  Kirchenlied  und  dessen  raadrigalische  Paraphrase 

einander  gegcntiber  gestellt  werden. 

Kirchenlied.  Cantatentcxt. 

t.  Char. 

Christ  unser  Ilerr  zum  Jordan  kam  Christ  unser  Herr  zum  Jordan  kam 

Nach  seines  Vaters  Willeu,  Nach  seines  Vaters  Willen, 

Von  Sanct  Johann's  dio  Taufe  nahm,  Von  Sanct  Johann's  die  Taufe  nahm, 

Scin  Werk  und  Amt  zu  rfUllon;  Sein  Werk  und  Amt  zu  'rfullen; 
Da  wollt  er  stiftcn  uns  ein  Bad.  Da  wollt  er  stiftcn  una  ein  Bad, 

Zu  waschen  uns  von  Siinden,  Zu  waschen  uns  von  SUnden, 

Ersaufen  auch  den  hittren  Tod  Ersiiufen  auch  den  bittrcn  Tod 

Durch  sein  selbst  Blut  und  Wundcn ;  Durch  sein  selbst  Blut  und  Wunden ; 

Es  gait  ein  neues  Leben.  Es  gait  ein  neues  Leben. 

2.  Basa-Arie.  , 

So  hiirt  und  merket  alle  wohl,  Merkt  und  hort,  ihr  Meuschenkinder, 

Was  Gott  selbst  heiBt  die  Taufe,  Was  Gott  selbst  die  Taufe  heiCt : 

Und  was  ein  Christe  glauben  soil, 

Zu  ineiden  Ketzer-Haufe : 

Gottspricht  und  will,  daC  Wasser  sey ,  Es  rauC  zwar  hier  Wasser  sein, 

Doch  nicht  allein  schlecht  Wasser,  Doch  schlecht  Wasser  nicht  allein, 
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Sein  heilges  Wort  ist  auch  dabei 

Mit  reicbem  Grist  ohn  MaBen, 

Der  ist  allhier  der  Taufer. 
3. 

Solchs  bat  er  una  beweiset  klar 

Mit  Bildern  und  mit  Worten, 

Des  Vaters  Stimm  man  offenbar 

Daselbst  am  Jordan  hiirte ; 

Erspraeh :  Das  ist  mein  lieber  Sohn, 

Au  dem  ich  hab  Gefallen, 

Den  will  ich  euch  bcfohlen  han, 

DaB  ihr  ibu  buret  alle 

Und  folget  seiner  Lehre. 4. 

Auch  Gottes  Sohn  hie  selber  steht 

In  seiner  zarten  Menschheit; 

Der  Heilge  Geist  hernieder  fahrt 

In  Taubensbild  verkleidet, 

DaB  wir  nicht  sollen  zweifeln  dran, 

W enn  wir  getaufet  werdon, 

All  drei  Person' n  getaufet  han. 
Damit  bei  una  auf  Erden 

Zu  wohnen  sich  ergeben. 5. 

Sein  JUnger  heil3t  der  Ilerre  Christ : 

Geht  hin,  all  Welt  zu  lehren, 

DaB  sie  verlorn  in  S Und en  ist, 

Sich  soli  zur  BuBe  kehren ; 

Wer  glaubet  und  sich  taufen  liiGt. 

Soil  dadurch  selig  werden, 

Ein  neugeborner  Mensch  er  heiBt, 

Der  nicht  mehr  ktinne  sterben, 

Das  Uimmelreich  soli  erben. 

Gottes  Wort  und  Gottes  Geist 

Tauft  und  reiniget  die  Sunder. 

Tenor- Recitativ. 

Dies  hat  Gott  klar 

Mit  Worten  und  mit  Bildern  dargethan. 

Am  Jordan  lieB  der  Vater  offenbar 

Die  Stimme  bei  der  Taufe  Christi  horcn ; 

Er  spracb :  Dies  ist  mein  lieber  Sohn , 

An  diesem  hab  ich  Wohlgefallen, 
Er  ist  voin  hohen  Himmelsthron 

Der  Welt  zu  gut 

In  uiedriger  Gestalt  gekommen 

Und  hat  das  Fleisch  und  Blut 

Der  Menschenkinder  angenommen ; 

Den  nehmet  nun  als  euren  Heiland  an 

Und  hliret  seine  theuren  Lehren. 

Tenor-Arie. 

Des  Vaters  Stimme  lieB  sich  htiren, 

Der  Sohn,  der  uns  mit  Blut  erkauft, 

Ward  als  ein  wahrer  Mensch  getauft; 

Der  Geist  erschien  im  Bild  der  Tauben, 

Damit  wir  ohne  Zweifel  glauben, 

Es  habe  die  Dreifaltigkcit 

Uns  selbst  die  Taufe  zubereit. 

Bass-JReciUttiv. 

Als  Jesus  dort  nach  scinen  Leiden 

Und  nach  dem  Auferstehn 

Aus  dieser  Welt  zum  Vater  wollte  gehn. 

Spracb  er  zu  seinen  JUngern : 
Geht  hin  in  alle  Welt 

Und  lehret  alle  Heiden, 

WergliiubetundgetaufetwirdaufErden, 

Der  soil  gerecht  und  selig  werden. 

■  • 
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ti.  Alt-Arie. 

Wer  nicht  gliiubt  dieser  groDen  Gnad,  Menschen  glaubt  doch  dieser  Gnado. 

Der  bleibt  in  seinen  .Sttnden,  DaB  ihr  uicht  in  Stinden  sterbt, 

Und  ist  vcrdammt  zum  ewgen  Tod 

Tief  in  der  HOllen  Grunde ; Noch  iin  Htfllenpfuhl  verderbt ; 

Menschenwerk  und  Heiligkeit 
Gilt  vor  Gott  zu  keiner  Zeit; Nichts  hilft  sein  eigen  Heiligkeit, 

All  sein  Thun  ist  verloren,  Slindeu  sind  una  angeboren, 

Die  Erbsiind  macht9  zur  Xichtigkeit,  Wir  sind  von  Natur  verloren, 

Darin  er  ist  geboren, 

Vennag  ihui  selbst  nicht  helfen. 
Glaub  und  Taufe  macht  sie  rein, 

DaG  sie  nicht  verdannulich  sein. 

7.  Chor. 

Das  Aug  allein  das  Wasser  sieht,  Das  Aug  allein  das  Wasser  sieht, 

Wie  Meuschen  Wasser  gieGen,  Wie  Menschen  Wasser  gieCeu, 

Der  Glaub  iin  Geist  die  Kraft  versteht,  Der  Glaub  allein  die  Kraft  versteht 

Des  Blutes  Jesu  Christi,  Dcs  Blutes  Jesu  Christi, 

Und  ist  fiir  ihn  ein  rotho  Fluth,  Und  ist  filr  ihn  eiu  rothe  Fluth, 

Von  Christi  Blut  gefiirbet,  Von  Christi  Bint  gefarbet, 

Die  alien  Schaden  hcilen  thut,  Die  alien  Schaden  heilet  gut, 

Von  Adam  her  geerbet,  Von  Adam  her  geerbet, 

Auch  von  uns  selbst  begangon.  Auch  von  uns  selbst  begangen. 

Wie  man  sieht  schliefit  sich  hier  der  madrigalische  Text,  von 

kleinen  KUr/ungen  und  Erweitcrungcn  abgeschen,  ganz  genau  an 

die  Urform  an.  Die  Gedanken  sowohl  als  auch  zum  Theil  die 

sprachlichen  Wendungen  und  einzelnen  Worte  sind  dieselben  ge- 

blieben.  Das  Kirchenlied  erscheint  ohne  wesentliche  Anderungen 

nur  gleichsam  in  einer  Umhtlllung.  In  derselbcn  Weise  sind  alle 

andero  Cantatentexte  gestaltet ,  nur  ist  der  AnschluB  bald  strenger 

bald  freier.  In  den  Cantaten  z.  B.  »Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  dar- 

ein«,  »Ach  Herr,  mich  armen  SUnder« ,  »Erhalt  uns  Herr  bei  deinem 

Wort*,  »Liebster  Immanuel,  Herzog  der  Frommen«,  »!SchmUcke  dich. 

o  Hebe  Seele« ,  »Wo  soli  ich  fliehen  hin« ,  folgt  die  raadrigalische 

Umformung  dem  Grundtext  mit  benierkenswcrther  Genauigkeit. 

AnderwSrts ,  wie  in  »Christum  wir  sollen  loben  schon«,  »Mache  dich. 

mein  Geist,  bereit«,  »Nimm  von  uns  Herr,  du  treuerGott«,  »Nun  komm. 

der  Heiden  Heiland* ,  »Wie  schon  leucbtet  der  Morgensterno,  »Herr 

Christ  der  einig  Gottssohn«  gebiirdet  der  Dichter  sich  ungebundener. 

zuweilen  sogar  sehr  frei ,  doch  laBt  sich  an  gewissen  Scblagworten 
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(lie  Paraphrase  immer  wiedcr  a  Is  solche  erkennen.  Nur  ausnahmg- 

weise  und  an  unwiehtiger  Stelle  kommen  selbstandig  erfundene  Ein- 

sehaltungeu  vor,  so  zum  Bass-Recitativ  von  »Ach  lieben  Christen 

seid  getrost«  und  »Das  neugeborne  Kindelein«.  zum  Alt-Recitativ  von 

*Mit  Fried  und  Freud«  und  »Wohl  dera,  der  sich  auf  seinen  Gott«. 

Auch  das  Alt-Recitativ  der  Cantate  »Du  FriedefHrst,  Herr  Jesu 

Christ«  ist  frei  gedichtet:  dies  hat  seinen  Grund  offenbar  in  dem 

durch  die  Kriegsereignisse  von  1744  bestimmten  besondern  Charakter 

des  Werks.  Waren  die  betreffenden  Kirchenlieder  nur  kurz,  so 

niuBte  eine  grbBere  Menge  von  Worten  aufgewendet  werden,  urn 

die  nbthige  Anzahl  von  Arien  und  Recitativen  herauszuschlagen. 

Dies  ist  z.  B.  in  »Meine  Seele  erhebet  den  Herren«  geschehen71). 

Manchmal  hat  der  Dichter  in  solchen  Fallen  die  Strophen  in  je  zwei 

Halften  zerlegt:  die  Alt-Arie  der  Cantate  »Ich  frene  mich  in  dir« 

stUtzt  sich  auf  die  erste  Halfte  der  zweiten ,  die  Sopran-Arie  auf  die 

erste  Halfte  der  dritten  Strophe .  die  beiden  letzten  Halften  wurden 

fUr  die  nachfolgenden  Recitative  verwendet.  Bei  der  Cantate  wJesu 

nun  sei  gepreiset*  muBte  gar  sammtliehes  Madrigalische  —  zwei 

Arien  und  zwei  Recitative  —  aus  der  mittleren  Strophe  entwickelt 

werden.  In  der  Cantate  »Mit  Fried  und  Freud«  scheint  der  erste 

Arientext  aus  der  Anfangsstrophe  gezogen  zu  sein,  obgleich  diese 

vorher  in  ihrer  Originalgestalt  gesungen  wird.  Dagegen  kommen 

bei  sehr  strophenreichen  Liedern  auch  Zusammendrangungen  vor. 

In  »Ach  Gott,  wie  manches.  Herzeleid« ,  sind  Strophe  7 — 10  fUr  das 

Tenor-Recitativ,  in  »Machedicb.  meinGeist.  bereit«  Strophe  3 — G  flir 

das  Bass-Recitativ  verarbeitet.  Das  stUrkste  in  dieser  Beziehuug 

wird  innerhalb  der  Cantate  »Ach  wie  fltlchtig«  geleistet,  allwo  das 

Alt-Recitativ  sieben  Strophen  (3 — 9)  in  ebensovielen  Zeilen  abtliut. 

DaB  auch  zuweilen  Auslassungen  gewagt  worden  sind,  wurde  oben 

schon  bemerkt :  ein  Beispiel  dazu  bietet  ebenfalls  die  Cantate  »Ach 

Gott,  wie  manches  Herzeleid« ,  wo  nach  dem  Tenor-Recitativ  die 

71;  Hierbei  ist  freilich  dem  Diehter  in  dem  auf  Strophe  4  und  •r>  gegrtln- 
deten  Tenor-Recitativ  eine  arge  Ungereimtheit  passirt,  wenn  er  in  der  Sucht 

Worte  zu  machen  sehreibt:  »Die  nacket,  bloB  und  blind,  Die  voller  Stolz  und 

lloflfart  sind,  Will  seine  Hand  wie  Spreu  zerstreun«.  Die  Armen  und  Kranken 

sind  aber  nieht  stolz  und  hoffartig,  und  sie  will  G<»tt  nicht  demiithigen,  s«»n- 
dern  stiirkeu  und  erheben. 
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Strophen  II — 14.  dann  noch  Strophe  17  und  vorher  schon  4  und  5 

ubcrsprungen  worden  Bind. 

Einc  besondere  Art  der  Paraphrase  tritt  dort  ein,  wo  die  Choral- 

strophe  mit  Rccitativen  umflochten  ist.  Entweder  namlich  wird  der 

Choral,  bald  ein-  bald  mehrstimmig.  gesungen,  und  es  schieben  sich 

dann  recitativische  Gebilde  zwischen  die  Zeilen.  oder  er  wird  von 

Instrumenten  gespielt  und  eine  Singstiinine  recitirt  dazu.  Dies 

kommt  weder  am  Anfangc  noch  Ende  einer  Cantate  vor,  pflegt  da- 

gegen  zuweilen  im  Verlaufe  derselben  zu  geschehen.  Ich  nenne 

beispielsweise  die  Cantaten  >»Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid«, 

»Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir«T  »Das  neugeborne  Kindelein«. 

»Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ«.  »Ich  hab  in  Gottes  Herz  und  Sinn«. 

Hier  stent  die  Recitativ-Dichtung  mit  der  betreffenden  Choralstrophe 

in  keiner  engercn  Beziehung,  sondern  geht  nur  allgemein  von  den 

Gedanken  derselben  aus.  Ist  schon  ttberhaupt  jede  Umschreibung 

eine  Art  von  ErlUuterung ,  so  hier  ganz  besonders.  In  der  lockem 

madrigalischen  Form  lieBen  sich  gewissc  envlinschte  Hinweise  leicht 

anbringen.  Nicolais  Lied  »Wie  schbn  leuchtet  der  Morgenstern«  war 

nicht  ursprttnglich  auf  das  Fest  Mariii  Verktlndigung  gedichtct. 

Sollte  es  diesem  dienen.  so  war  es  angemessen.  das  anzuzeigeu. 

Daher  im  Tenor-Recitativ.  welches  die  zweite  Strophe  umschreibt. 

die  Erwahnung  des  Engels  Gabriel.  AuBerdem  laufen  noch  einige 

AnklHnge  an  die  erste  Strophe  mit  unter ,  was  Ubrigens  nicht  hier 

allein  geschieht.  Die  Tenor-Arie  »Jesus  nimmt  die  Sllnder  an«  aus 

der  Cantate  »Herr  Jesu  Christ  du  hochstes  Gut«  phantasirt  liber  die 

vorher  wOrtlich  gebrachte  vierte  Strophe  frei  weiter  und  mischt  zu- 

gleich  einige  Anspielungen  auf  das  Sonntags-Evangelium  vom  Pha- 

risUer  und  ZOllner  ein.  Wer  die  Texte  der  Choralcantaten  genauer 

studirt  und  mit  ihren  Urbildern  vergleicht.  wird  oft  bemerken.  wie 

der  Dichter  mit  den  Bildern ,  Gedanken  und  Worten  eine  Art  von 

Versetzspiel  ausftlhrt ,  das  manchmal  etwas  artiges  und  anregendes 

hat,  oft  aber  auch  nur  den  Eindruck  des  Mechanischen  macht.  Um 

von  diesem  Verfahren  wenigstens  innerhalb  des  Rahmens  einer  und 

derselben  Strophe  eine  Voretellung  zu  geben,  flihre  ich  noch  die 

vierte  Strophe  des  Liedes  »Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein  <.  und 

ihr  madrigalisches  Gegensttlck  an. 
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Daruin  sprieht  Gott :  Ich  muD  auf  seiu. 

Die  Annen  sind  zersttfret, 

Ihr  Seufzen  dringt  zu  nrir  herein, 

Ich  hab  ihr  Klag  erhiiret. 

Mein  heilsam  Wort  soil  auf  dem  Plan 

Getrost  und  frisch  sie  greifen  an 

Und  sein  die  Kraft  der  Annen. 

Daraus  ist  folgender  Recitativ-Text  gemacht  worden : 

Die  Annen  sind  versWrt, 

Ihr  seufzend  Ach,  ihr  Ungstlich  Klagen, 
Bei  soviet  Kreuz  und  Noth, 

Wodurch  die  Feinde  fromme  Seelen  plagen, 

Dringt  in  das  Onadenohr  de$  Allerhoclisten  ein. 

Darum  sprieht  Gott:  Ich  mufi  ihr  Heifer  sein, 
Ich  hab  ihr  Flehn  erhlirt; 

Der  Hiilfe  Morgenroth, 

Der  reinen  Wahrheit  heller  Sonnenschein 

Soil  sie  uiit  neuer  Kraft, 

Die  Trost  und  Lehen  schafft, 

Erquicken  und  erfreun. 

Ich  will  raich  ihrer  Xoth  erbarmen, 

Mein  heilsam  Wort  soil  sein  die  Kraft  der  Annen. 

Die  Mache  der  Choralcantaten-Textc  ist  durchweg  zu  sehr  die- 

selbe,  als  daB  man  nicht  annehmen  sollte,  sie  ruhrten  aucb  von 

demselben  Dichter  her.  Picander  besaB  im  Umformen  eine  groBe 

Leichtigkeit.  Er  hat  uns  diese  schon  mehrfach  an  seinen  eignen 

Poesien  bewiesen.  DaB  er  auch  Kirchenlieder  geschickt  nachzubil- 

den  wuBte,  zeigen  die  »Erbaulichen  Gedanken«.  Die  Strophenlieder 

dieser  Sammlung  sind  groBentheils  nicbts  anderes  als  Compilationen : 

Originalitat  fehlte  ihm  auf  diesem  Gebiete  fast  ganzlich,  aber  er 

compilirte  so  gewandt,  daB  doch  einige  der  Dichtungen  in  den 

kircblichen  Gebrauch  Ubergingen 72) .  Und  fttr  einen  Text  wenigstens 

k finn en  wir  ihn  als  Urheber  nachweisen.  Man  erinnert  sich.  daB  er 

seiner  Zeit  das  Micbaelislied  aus  den  »Erbaulichen  Gedankenu  fUr 

72J  Koch,  Geschichte  des  Kirchenlieds  V.  S.  500  f.  (3.  Ami.  giebtan,  daG 

die  Lieder  »Bedenke,  Mensch,  die  Ewigkeit«,  »Das  ist  meine  Freude,  daC,  in- 

deiu  ich  leide«  und  -Wer  weiC,  wie  uahe  mir  mein  Ende,  ob  heute  nicht  mein 

jlingster  Tag«  noch  jetzt  gebriiuchlich  seien.  Schon  aus  den  Anfiingcn .  die 

mit  bekannten  Kirchengesiiugen  libereinstimmen ,  geht  Picanders  Unselbstan- 

digkeit  horvor. 
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Bach  zu  der  Curtate  »Eb  erhub  sich  ein  Streit°  nmformte73 ).  Aus 

die8em  Material  hat  er  behufs  der  Michaelis-Cantate  »Herr  Gott. 

dich  loben  alle  wir<«  wiedcr  einiges  benutzt,  indem  er  die  zweite 

Strophe  des  Liedes  und  den  SchluBchoral  der  Cantaten -Dichtung 

zum  Text  der  Tenor-Arie  der  letzteren  Cantate  zusainmenschweiBte. 

Man  irrt  auch  gewiB  nicht  mit  der  Annahme,  daB  zu  dieser 

neuen  Text-Art  Bach  selbst  die  Veranlassung  gab,  denn  sein  eignes 

Vergnllgen  konnte  an  ihr  ein  Dichter  unmiiglich  finden.  DaB  Bach 

gegen  die  stroherne  Poesie  der  gewohnliehen  Cantaten-  Texte  mit 

der  Zeit  einen  Widerwillen  empfand ,  ist  begreiflich.  DaB  es  aber 

sein  miBliches  habe,  Kirchenlied-Strophen  zu  Recitativ-  und  Arien- 

Texten  zu  verwenden,  muBte  er  auch  bald  merken.  Die  WiderspUn- 

stigkeit  des  Baus  der  Strophe  gegen  freie  musikalische  Behandlung 

war  noch  das  geringere  Ubel.  FUr  die  feinere  Empfindung  bestand 

zwischen  dem  raodcrnen  Einzelgesange  und  der  Kirchenliedstrophe 

ein  fast  eben  so  starker  innerer  Gegensatz,  wie  zwischen  jenem  und 

dem  Bibelspruch.  Was  von  Seiten  der  Musik  geschehen  konnte  urn 

die  Kluft  zu  UberbrUcken ,  war  durch  die  Richtung  welche  Bach 

seinem  Kirchenstil  gegeben  hatte  gewiB  geschehen.  Um  die  Uber- 

brtlckung  perfect  zu  machcn  muBte  aber  von  der  andern  Seite  ihm 

entgegengearbeitet  werden.  Durch  die  madrigalische  Paraphrase 

wurde  eine  vermittelnde  poetische  Form  hergestellt ,  die  fUr  ihren 

Zweck  unUbertrefflich  genannt  werden  muB.  Sie  hielt  den  Zusani- 

menhang  mit  dem  Kirchenlied  fest  und  ermbglichte  einen  gediegenen, 

angemessenen  poetischen  Inhalt.  Zugleich  ergab  sie  sich  williger 

den  vorhandenen  musikalischen  Ausdrucksformen.  Dadurch  aber. 

daB  immer  wenigstens  Anfangs-  und  Endstrophe  des  Chorals,  zo- 

weilen  auch  noch  mittlere  Strophen  in  Wort  und  Melodie  unange- 

tastet  stehen  blieben  und  also  die  Grundfesten  des  Werkes  bildeten, 

stellten  sich  die  madrigalischen  StUcke  auch  im  Ganzen  als  leichtere 

aber  aus  demselben  Stoffe  gemachte  Zwischenglieder  dar. 

In  den  Cantaten ,  welche  Bach  frliher  tiber  unveranderte  Kir- 

chenlieder  schrieb,  hatte  er  zuwei'len  mit  AnklUngen  an  die  Melodie 
ein  phantastisches  Spiel  getrieben.  In  dieser  Beziehung  ist  er  jetzt 

zu  strengeren,  kirchlichen  Grundsiitzen  zurllckgekehrt.  Die  Choral- 

T:t  S.  S.  23S  ff.  dieses  Bandes. 
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melodie  ist  etwas  heiliges  und  unbertlhrbares.  Die  Kirchcnmusik 

soli  sich  um  dieselbe  als  festen  Punkt  krystallisiren ,  aber  sie  soil 

nicht  selbst  in  die  Bewegung  des  Gestaltungsprocesses  hincinge- 

zogen  werden.  Hochstens  ist  eine  Verbrfimung  und  Umspielung 

derselben  zu  gestatten.  Wo  die  Melodie  im  Zusammenhange  eines 

subjectiveren  Ergusses  auftritt .  wird  solches  manchmal  in  der  That 

als  das  stilvollere  erscheinen.  Hanptsachlich  die  mittleren  Partien 

der  Choralcantaten  bieten  interessante  Beispiele,  wie  Bach  diesen 

Grundsatz  befolgt  hat.  Hier  st#8t  man  nicht  selten  in  madrigalischen 

Stttcken  auf  vereinzelte  Zeilen  der  Choralmelodie.  Sie  sind  immer 

vollkommen  ausgeprUgt  und  rait  bewunderungswlirdiger  Kunst  in 

den  freien  FluB  des  Sttickes  eingefOgt.  Nur  einmal  habe  ich  be- 

merkt,  daB  eine  solche  Melodiezeile  auf  fremde  Worte  gesungen 

wird.  In  der  Tenorarie  der  Cantate  »Herr  Jesu  Christ,  du  hOchstes 

Out-  wird  Takt  41—43  und  Takt  52—55  zu  den  Worten  «dein  Sltnd 

ist  dir  vergeben«  zweimal  die  letzte  Zeile  der  Melodie  in  ausge- 

schmllckter  Form  vernehmlich.  Es  geschah  wohl,  weil  der  Text  der 

Arie  nur  in  ganz  lockerer  Beziehung  zu  einer  Strophe  des  Kirchen- 

lieds,  der  vierten,  steht:  durch  diese  musikalische  Anspielung 

wnrde  die  Arie  fester  an  das  maBgebende  Kirchenlied  geknttpft. 

Bemerkenswerth  aber  ist,  daB  die  Worte  keine  frei  erfundenen 

madrigalischen,  sondenj  der  Bibel  entnommen  sind 74} .  Im  Ubrigen 

schlieBt  sich  die  Melodiezeile  stets  an  den  zngehbrigen  Text  der  be- 

treffenden  Strophe,  welcher  vom  Dichter  in  die  madrigalische  Para- 

phrase eingeflochten  war.  Gleich  das  Duett  derselben  Cantate  bietet 

hierzu  Beispiele.  Es  ist  tlber  die  siebente  Strophe  componirt,  deren 

erste,  dritte,  fltnfte  und  siebente  Zeile  wOrtlich  benutzt  sind75); 

ihnen  gesellen  sich  die  betreffenden  Melodiesttlcke ,  die  dann  immer 

sofort  durch  freie  Erfindungen  weiter  gefnhrt  werden.  Ahnlich 

schlieBt  das  Bass-Reeitativ  von  »SchmUcke  dich,  o  Hebe  Seele«  mit 

der  fast  wortlich  herUbergenommenen  letzten  Zeile  der  achten  Strophe 

ab ;  dazu  in  ein  melismatisches  Arioso  aufgelOst  die  letzte  Melodie- 

zeile. Fttr  die  Kunst,  eine  gegebene  Tonreihe  ausdrucksvoll  zu  um- 

7J)  Von  Christus  bei  verschiedenen  Gelcgenheiten  geeprochen;  s.  Matth. 

»,  2;  Luc.  7,  4S.  75  Die  dritte,  im  Originalausdruck  nicht  muuterhaft, 

init  einer  leichten  Abjinderung. 

Smix,  J.  S.  Bach,  II.-  37 
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spielen,  werden  diese  Melodiefragmente  Musterbilder  hbchsten  Ran- 

ges bleiben.  Die  zwei  Anfangstakte  des  Alt-Reeitativs  der  Cantate 

»Ach  Herr  mich  armen  SUnder«,  welches  mit  den  Worten  der  vierten 

Strophe  beginnt  »Ieh  bin  von  Seufzen  mlldc  zeugen  von  einer 

ebenso  genialen  Umbildungskraft  wie  unvergleichlichen  Tiefe  der 

Empfindung.  Nicht  weniger-Takt  44 — 47  der  Tenor-Arie  in  der- 

selben  Cantate ,  wo  der  Gesang  statt  einen  Secundenschritt  abwUrts 

zu  thun  plfitzlich  in  die  Septime  hinaufschlSgt.  Das  Bass-Kecitativ 

der  Cantate  »Jesu,  der  du  meine  Seele«  lajift  aus  in  die  wortlich  bei- 

behaltene  zweite  HUlfte  der  zebnten  Strophe : 

Dies  mein  Herz,  mit  Leid  vermenget. 

So  dein  theures  Blut  besprengot, 

So  am  Kreuz  vergossen  ist, 

Geb  ich  dir,  Herr  Jesu  Christ. 

Zu  einer  seufzenden.  durchaus  selbstiindigen  Begleitnng  der  Saiten- 

instrumente  variirt  die  Singstirame  die  vier  letzten  Melodiezeilen 

zu  einem  GeflihlserguB  inbrtlnstigster  Hingabe.  Mancbmal  treten 

auch  die  Fragmente  in  ihrer  nattlrlichen  Einfaehheit  auf.  In  dem 

Duett  der  Cantate  »Nimm  von  uns  Herr«  geschieht  dies  schon  am 

Anfang,'  und  nachher  wiederholentlich ,  in  der  Alt- Arie  der  Cantate 

»Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein«  geschieht  es  von  Takt  55—59. 

Es  macht  auf  den  Verstehenden  eine  ga«z  eigne,  durchschauernde 

Wirkung,  wenn  ira  Gewoge  fremder  Weisen  unerwartet  die  allbe- 

kannten  Tone  des  Chorals  ans  Ohr  schlagen ;  eine  Empfindung,  wie 

wenn  durch  Wolken  die  Sonne  dringt  und  auf  einen  Augenblick 

alles  mit  Licht  UbergieBt,  zur  Gewiihr  gleichsam.  daB  sie  obgleich 

zeitweise  verborgen.  als  Lebenspenderin  doch  gegenwiirtig  sei. 

Zweimal  werden  solche  Fragmente  nicht  nur  vorlibergehend  einge- 

ftihrt,  sondern  enveisen  sich  als  Hauptpotenz  eines  ganzen  StUckes. 

In  der  Cantate  >  Herr  Jesn  Christ,  wahr'  Mensch  und  Gott«  befindet 

sich  ein  Bass-Gesang ,  welchem  Bach  den  Namen  »Recitativ  und 

Arie«  gegeben  hat.  Die  »Arie«  hat  man  sich  in  Takt  1 3  beginnend 

zu  denken.  Der  Name  wurde  wohl  der  geschlosseneren  Construction 

des  Textes  wegen  gewUhlt  und  weil  eine  aufdngliche  musikalische 

Periode  am  Ende  wiederkehrt .  freilich  zum  Theil  in  andrer  Tonart. 

In  dem  Texte ,  der  ubrigens  hier  wirklich  poetisch  ist,  werden  die 

sechste  und  siebente  Strophe  paraphrasirt  und  aus  der  sechsten  die 
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erste,  dritte  und  vierte  Zeile  wfirtlich  benutzt.  Ihnen  analog  auch 

die  melodischen  Partien;  zur  vierten  Zeile  erscheint  die  Melodie 

raelismatisch  zerdehnt  Takt  33 — 37),  zur  ersteii  und  dritten  einfach, 

aber  haufiger  wiederholt  und  vom  Instrumental  basse  imirirt.  Und 

dieses  eben  stellt  sich  als  der  Hauptgedanke  der  ganzen  »Arie«  dar, 

mit  welchem  lebhaft  bewegte  Perioden  im  Sechsachteltakt  und  frei 

erfundenen  Inhalts  wechseln.  Ebenfalls  eine  »Arie«  fllr  Bass  bietet 

die  Cantate  »Nimm  von  uns  Herr,  du  treuer  Gott«.  Sie  ersetzt  die 

vierte  Strophe :  «Warum  willst  du  so  zornig  sein  ?«  Ein  aufgeregtes 

Vorspiel  schildert  gleichsam  den  Zorn.  Dann  intonirt  der  Bass  im 

Andante  die  Anfangszeile  mit  der  zugehOrigen  Melodie.  Mit  dem 

dritten  Takte  bricht  aber  der  lebhafte  Instrumental satz  wieder  her- 

ein, an  dem  sich  nun  in  entsprechender  Weise  auch  der  Gcsang  be- 

theiligt.  Noeh  einmal  unterbricht  ihn  die  gemessene  Bewegung  der 

Choralmelodie,  dann  fluthet  er  in  der  parallelen  Durtonart  weiter. 

Als  er  sich  aber  nach  Arienweise  zur  Haupttonart  zurllckwenden 

will,  ergreifen  die  Instrumente  die  Choralmelodie.  Sie  begnllgen 

sich  nun  uicht  mehr  mit  der  ersten  Zeile ;  liber  den  erregten  Gangen 

des  Sing-  und  Generalbasses  schwimmt  sie  als  vollstandiges  Ganze 

dahin,  als  sei  sie  durch  die  gesungenen  AnsUtze  des  Eingangs  ge- 

weckt  worden,  und  habe  nur  auf  die  Gelegenheit  gewartet  sich  als 

Hauptsacbe  geltend  zu  machen.  Eine  in  diesen  Cantaten  mehrfach 

vorkommende  Form :  Choralmelodie  in  den  Instrumenten  und  dazu 

Recitativ  Uber  frei  erfundene  Worte  in  der  Singstimme,  ist  hier  durch 

Bachs  unerschbpfliche  Kraft  mit  der  Arie  zu  einer  ganzlich  neuen 

Form  combinirt. 

So  erhUlt  der  Ho*rer  innerhalb  der  madrigalischen  Paraphrasen 
auch  zahlreiche  musikalische  Mahnungen  an  die  Quelle,  der  all  dies 

scheinbar  freie  Kunstspiel  entstrfimt.  Doch  hat  sich  Bach  nicht  so 

sehr  von  derselben  abhUngig  gemacht.  daB  er  Uberall  wo  der  Dichjer 

eine  wOrtliche  Entlehnung  einstreute  dieser  rait  der  zugehfirigen 

Choralmusik  secundirte.  Es  kommen  in  den  Cantaten  »Allein  zu  dir, 

Herr  Jesu  Christ<,  »Herr  Gott  dich  loben  alle  wir«,  »Ich  freue  mich 

in  dir«,  >Jesu,  der  du  meine  Seele«,  »Mache  dich,  mein  Geist,  bereit«, 

»»Wo  Gott  der  Herr  nicht  bei  uns  halt«  manche  wftrtliche  Remini- 

scenzen  vor ,  welche  vorttbergehen  ohne  melodische  Reflexe  zu  er- 

zeugen.    Da  diese  Umdichtungen  eine  vermittelnde  Form  bilden 

37* 
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8ollten.  so  muBte  es  Bach  anch  unverwehrt  sein.  je  nach  seinem 

Ermessen  8ich  mehr  der  frei  musikaliechen  oder  der  kirchlich  be- 

dingten  Seite  zuzuneigen. 

Die  beiden  Grundsanlen  der  Choralcantate ,  die  erete  und  die 

letzte  Strophe ,  haben  insofern  ttberall  dieselbe  Ge8talt,  als  diese 

immer  einfach  gesetzt.  jene  immer  zu  einem  groBen  Tonbilde  ans- 

gefnhrt  ist.  Wie  diese  Anordnung,  welche  das  musikalisch  bedeut- 

samere  zuerst ,  das  bescheidenere  zuletzt  bringt.  anfgefaBt  werden 

muB.  habe  ich  schon  frliher  dargelegt79} :  sie  giebt  von  dem  grund- 

kirchlichen  Geiste,  von  dem  Bachs  Phantasie  erfllllt  war.  das  dent- 

lichste  ZeugniB.  DaB  die  Instrumente  sich  dem  Gange  der  Sing- 

stimmen  schlichtweg  anschlieBen  zeigt  gleichfalls  an,  wie  die  ganze 

Fttlle  des  individnellen  Lebens  endlich  zu  ihrem  Urqnell  fromm  und 

demttthig  zurttckstrttmt.  Und  auch  dieses  ist  bedeutungsvoll,  daB 

Bach  gern  die  obere.  melodiefllhrende  Srimme  durch  moglichst  viele 

Instramente  verstarkt ;  sie  tritt  dann  in  einer  Weise  hervor.  die  rein 

musikalisch  genommen  etwas  unverhaltniBmUBiges  hat,  aber  das 

Gefuhl  von  ihrer  hohen  symbolischen  Bedeutung  drangte  den  Kunst- 

ler  auch  zu  einem  starken  auBeren  Mittelaufwande.  Die  Fiille,  wo 

beim  SchluBchoral  einige  Instrumente  etwas  selbstandigeres  auszn- 

ftihren  haben.  sind  ganz  vereinzelt.  In  den  Cantaten  »Gelobet  seist 

dn ,  Jesn  Christ  * ,  »Herr  Gott  dich  loben  alle  wir  e  nnd  »Wie  schOn 

leuchtet  der  Morgenstern«  wirken  die  GUnge  der  Horner  und  Trom- 

peten  mehr  nur  coloristiseh  ")  :  die  fanfarenartigen  kurzen  Ritornelle 

in  -Jesn  nun  sei  gepreiset*  greifen  auf  den  Anfangschor  zurttck,  und 

haben  wenigstens  insofern  keinen  selbstandigen  Werth. 

Was  die  groBen  Choralchbre  am  Anfange  betrifft,  so  lehrt  eine 

Ubersicht ,  daB  Bach  die  flir  diesen  Zweck  geeigncteste  Form  ein 

fltr  allemal  gefunden  zu  haben  glaubte.  Der  Drang  nach  neuen, 

mannigfalrigen  Bildungen .  der  ihn  sonst  beherrschte ,  ist  fast  ge- 

schwunden.   Bei  weitem  die  meisten  dieser  Chb're  sind  Choralfan- 

70  S.  Band  S.  I,  494. 

77)  In  den  aufwkrtsdringenden  Trompeteubewegungen  der  Cantate  »Herr 

Gott  dich  loben  alle  wir«  liegt  iibrigene  auch  wohl  eine  poetische  Bedeutung. 

die  aus  der  vorhergehenden  Arie  und  dem  jihnlich  ausgestatteten  Schluficlu>- 
ralc  der  Cantate  »Es  erhub  sich  ein  Streit<  klar  wird. 
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tasien.  Motettenartige  Tonaatze  kommen  nur  vor  in  den  Cantaten 

>.Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein« .  »Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu 

dir*  und  "Christum  wir  sollen  loben  schon.«  Diese  grandiosen  Stucke 

zeigen,  zu  welcher  HOhe  noch  die  Motettenform  emporwachsen 

kounte,  nachdem  sie  in  den  neuen  fruchtbaren  Boden  der  Bachschen 

Cantate  verpflanzt  worden  war78).  Die  sogenannte  Pachelbelsche 

Choralform  findet  sich  in  roller  Reinheit  nur  in  der  Cantate  »Ach 

He rr .  mich  arnien  Sttndem :  wie  bei  Bach  auf  dieser  Stufe  seiner 

Eutwicklung  selbstrerstandlich.  mit  einheitlicher  Contrapunktirung. 

Die  Schwierigkeit ,  dasselbe  Motir  festzuhalten  und  zugleich  doch 

jede  einzelne  Zeile  praeludirend  rorzubereiten.  litete  er  in  den  Or- 

gelcompositionen  gern  dadurch.  daB  er  das  contrapunktirende  Motir 

und  die  betreffende  rorbereitende  Tonreihe  gleichzeitig  einfUhrte. 

Der  groBe  Orgelchoral  .Jesus  Christus  unser  IIeiland«  bietet  dazu 

ein  schdnes  Beispiel™  .  Hier  hat  er  sich  die  Aufgabe  dadurch  er- 

schwert,  daB  er  als  Contrapunkt  durchweg  die  rerkleinerte  erste 

Melodiezeile  in  reenter  und  uragekehrter  Bewegung  benutzt.  Aber 

auch  darin  fand  seine  uberreiche  Phantasie  noch  nicht  GenUge :  er 

bringt  auBerdem  die  vorbercitenden  MelodiestUcke  in  immer  andern 

und  fremderen  Tonarten.  Die  Art.  den  Pachelbelschen  Choral  mit 

einem  und  demselben  musikalischen  Gedanken  contrapunktirend 

auszustatten,  steht  auf  dem  Ubergange  zur  Form  der  Choralfanta- 

sie  w) .  Es  kann  demnach  nicht  auffallen,  daB  wir  in  den  Choralcan- 

taten  »Nun  komm  der  Heiden  Heiland«.  »Wohl  dem.  der  sich  auf 

seinen  Gott-  und  »Wie  schbu  leuchtet  der  Morgenstern<  Formen  be- 

gegnen,  die  halb  dieses,  halb  jenes  sind.  In  der  ersten  wird  nur 

die  Anfangszeile .  welche  mit  der  Endzeile  ttbereinstimmt .  rorbe- 

reitend  eingefUhrt:  in  der  zweiten  gestaltet  sich  aus  der  ersten  Zeile 

ein  nunmehr  fast  unabhangig  eutwickeltes  Tonbild,  nur  indem  es 

78)  S.  S.  428  ff.  dieses  Baudes.  —  Zu  den  raotettenartigen  ChoralchUren 

gehiJrt  auch  der  herrliclie,  B.-G.  XXIV.  Nr.  118  herausgegebene.  Satz  «0  Jesu 

Christ  uieins  Lebens  Licht*.  den  aber  eine  selbstiindigere  Bcgloitung  vonBlas- 

instruinenten  auszeichnet.  Der  Satz  ist  vennutblich  bei  einer  BegritbuiBfeier- 

iichkeit  im  Freien  aufgefUhrt  und  erst  hemach  fllr  den  Gebrauch  im  geschlos- 

senen  Rauine  eingerichtet  worden.  Entstanden  ist  er  inn  173";  s.  Anhang  A, 
Nr.  47.  79  S.  Band  I,  S.  597  und  G02  f. 

80)  S.  Band.  I,  8.  599  f. 
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vor  der  flinften  Zeile  einen  Anklang  an  dieselbe  anfnimmt  mahnt 

es  noch  deutlich  an  die  Pachelbelsche  Form ;  in  der  letzten  geschieht 

dasselbe  dadurch.  dafi  vor  dem  Cantus  firmus  der  zweiten  und 

flinften  Zeile  die  Melodie  mit  dem  dnrchgehenden  Motiv  vereinigt 

vorbereiteud  auftritts,j.  Eine  Mischform  in  andrer  Beziehung  bietet 

uJeeu  nun  sei  gepreiset*  :  hier  ist  der  Eingangsehor  am  Anfang  und 

Ende  Choralfantasie ,  in  der  Mitte  nimmt  er  theils  eine  frei  phanta- 

sirende.  theils  eine  motettenartige  Gestalt  an. 

Einige  weitere  ChUre  verrathen  ihren  Ursprung  aus  der  vollent- 

wickelten  Pachelbelschen  Form  nur  dadurch  noch,  daB  das  Tonbild, 

welches  den  Cantus Jirmus  umgiebt  und  tragt,  aus  der  ersten  Cho- 
ralzeile  sein  Motiv  entnimmt.  Sonst  stehen  sie  schon  durchaus  auf 

dem  Boden  der  freien  Choralfantasie.  In  der  Cantate  »Erhalt  uns 

Herr«  werden  nur  die  ersten  drei  TOne  motivisch  benutzt.  in  »Was 

frag  icli  nach  der  Welt«  und  »Wo  soli  ich  fliehen  hin«  die  ganze  Zeile. 

Dasselbe  gilt  von  der  Cantate  »Herr  Jesu  Christ,  wahr'  Mensch  und 
Gott«.  Hier  wird  aber  das  Ohr  noch  durch  eine  andre  tiefsinnige 

Combination  gefesselt.  Die  Cantate  ist  auf  den  Sonntag,  Estomihi 

geschrieben,  welcher  am  Eingauge  der  Passionszeit  steht.  Deshalb 

lafit  Bach,  wahrend  Chor  und  Instrumente  ihre  Hauptaufgabe  er- 

fttllen ,  von  einzelnen  Instrumenten  den  Choral  nChriste,  du  Lamm 

Gottes«  in  gewissen  ZwischenrUumen  stllckweise  hineinfligcn  und 

so  die  Pa8sionsempfindung  in  der  Seele  des  Horers  aufdammern. 

Es  erinnert  dieses  einigermaBen  an  das  Tenor-Recitativ  der  Esto- 

milii-Cantate  »Du  wahrer  Gott  und  Davidssohn« v2; .  Wie  bedachtsam 

auf  Nebenbeztige  Bach  auch  in  der  feststehenden  Form  der  Choral- 

fantasie immer  noch  verfuhr.  lehrt  nicht  weniger  der  Hauptchor  von 

»Liebster  Immanuel«.  Dieses  Kirchenlied ,  das  wahrscheinlich  von 

Ahasverus  Fritsch  gedichtet  ist,  gehttrt  nebst  der  Melodie  in  die 

zweite  Halfte  des  17.  Jahrhunderts.   Es  hat  trotz  seiner  schbneu 

HI  Auch  dieses  Motiv  hiingt  mit  der  ersten  Melodiezeile  zusammen,  insc>- 

fero  es  deren  erste  beide  TOne  benutzt.  Cbrigens  falit  auf.  daC  ̂ anz  dasselbe 

Motiv  auch  itu  Uauptchore  von  »Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid«  verwendet 

wird.  Ich  glaube,  daO  die  Canute  »Wie  schUn  leuchtet  der  Morgenstern«  un- 
uiittelbar  nach  dieser  componirt  worden  ist,  da  Bach  das  Motiv  noch  im  Ohre 
hatte. 

82}  S.  S.  162  dieses  Bandes. 
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Innigkeit  etwas  weltlich  -  spielendes  an  sich  und  die  Melodie  ist  in 

die  Form  einer  Sarabande  gefaBt*3).  Bach  hat  diesen  Charakter 

nicht  unbeachtet  gelassen ,  und  daher  sein  Tonstttck  aus  der  ersten 

Melodiezeile  mehr  motivisch-homophon,  als  imitatorisch-polyphon 
entwickelt. 

Die  Anfangschfire  aller  ubrigen  Choraleantaten  sind  ganz  freie 

Choralfantasien.  Bei  der  Ubertragung  von  dem  Orgelgebiet  auf  das 

Gebiet  der  concertirenden  Kirchenniusik  hat  der  Stil  nur  diejenigen 

Abwandlungen  erfahren,  welche  das  versehiedene  Tonmaterial  for- 

derte.  Das  selbstandige  Tonbild,  welches  den  Empfindnngsgehalt 

des  Chorals  erschbpfend  darstellen  soil,  wird  nicht  mehr  durch  Or- 

gelstimmen,  sondern  auf  Grundlage  der  Orgel  durch  das  Bachsche 

Orchester  zur  Erscheinung  gebracht.  Der  Cantus  Jirmus,  welcher 

gespielt  von  der  Bedeutsamkeit  jenes  Tonbildes  erdrttckt  zu  werden 

Gefahr  lief,  erscheint  als  Gesang  in  eine  hohere ,  beherrschende 

Usthetische  Sphare  gerllckt.  Vermittelnd  zwischen  dem  Choral- 

gesang  und  dem  Instrumentenspiel  stehen  die  ubrigen  Singstimmen 

des  Chore.  Manchmal  unterstUtzen  sie  durch  einfache  Harmonien 

die  melodiefuhrende  Stimme,  welche  meistens  dem  Sopran  zuer- 

theilt  ist;  hiiufiger  noch  wirken  sie  als  Factoren  des  instrumen- 

talen  Satzes  mit.  Es  versteht  sich ,  daB  dieser  Satz  seine  Anfgabe 

nicht  nur  durch  den  grbBten  rein  musikalischen  Reichthum,  son- 

dern auch  durch  tonbildliche  Mittel  lOst.  Als  Muster  eines  in  dieser 

Weise  poetisirenden  Orgelchorals  ward  frllher  einmal  die  Bear- 

beitung  der  Melodie  »Ach  wie  flttchtig.  ach  wie  nichtig«  aus  dem 

nOrgelbttchlein«  angeftthrt s4 j .  Er  ziihlt  zehn  Takte.  Man  vergleiche 

mit  ihm  den  ereten,  65  Takte  langen  Satz  der  betreffenden  Choral- 

cantate.  Es  ist  dieselbe  Gestaltungsweise .  im  Grunde  auch  die- 

selbe  Form ,  nur  Stufe  um  Stufe  weiter  gebildet  bis  zu  einer  HOhe. 

die  freilich  das  Gemeinsame  beider  Formen  kaum  noch  erkennen 

laBt.  In  ihren  Umrissen  haben  diese  ChOre  etwas  stereotypes.  Sie 

offenbaren  weniger  einen  aufstrebenden ,  als  einen  auf  erreichtem 

53  Dies  wurde  schon  zu  Bachs  Zeiten  von  gewisser  Seite  miCfallig  be- 

merkt;  s.  Witt,  Neues  Cantional  mit  dem  General-  Bast.  Gotha  und  Leipzig 
(1715  .  Vorrede. 

54  S.  Band  I,  S.  592  f. 
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Hochgefild  ruhig  fortwaudelnden  Kunstler;  die  unterscheideuden 

Merkmale  liegen  mehr  in  den  Einzelbildungen.  Ganz  indessen  war 

der  kllhne  Gestaltungsdrang  auch  jetzt  nocb  nicht  gestillt.  Der 

herrliche  Eingangssatz  der  Cantate  »Jesu,  der  du  meine  Seelea, 

welcher  mit  deni  Crucifixm  der  Hmoll-Messe  das  Thema  geineinsani 

hat,  giebt  eine  Choralfantasie  in  Form  einer  Ciacone.  In  der  Can- 

tate »Meinen  Jesum  laB  ich  nicht*  wird  die  Choralfantasie- mit  der 

Form  des  Instrumentalconcerts  verbunden.  Auch  in  »Hcrr  Jesu 

Christ,  du  hochstes  Gut*  und  »\Vas  mein  Gott  will,  das  g'scheh  all- 
zeit«  tritt  diese  Absicht  deutlich  zu  Tage.  wenngleich  nach  Bachs 

verinnerlichender  Methode  bier  nicht  mehr  ein  Soloinstrument  dem 

Tutti  gegenllber  gestellt  ist.  Dagegen  bietet  die  Cantate  "Christ 

uuser  Herr  zum  Jordan  kam«  einen  ganz  regelrechten  Concertsatz  • 

und  sogar  ein  Concerto  grosso :  das  Concertino  besteht  aus  Solovio- 

line  und  zwei  Oboi  damore,  Violinen,  Bratschen  und  Bass  mit  Orgel 

inachen  das  Tutti :  zwischenhindurch  wandelt  der  Choralchor .  mit 

dem  Cantus Jirmus  im  Tenor,  seinen  Weg.  als  ginge  ihn  all  das  Ton- 

spiel  garnichts  an ,  und  dennoch  ist  er  auf  das  innigste  mit  ihm  zu- 

samnien  gewachsen.  Man  muB  indessen  gestehen,  daB  sich  die 

Fonuideen  hier  in  eiuer  fast  verwirrenden  Weise  verschliugen.  Es 

genttgt  nicht  nachzuweisen,  wie  dieses  oder  jenes  allmUhlig  gewor- 

den  ist,  immer  mehre  und  verschiedene  Lebenssafte  in  sich  aufge- 

nommen  hat.  wie  von  andrer  Seite  her  ein  Fremdes  ihm  entgegeu- 

reifte,  und  wie  sich  das  gesonderte  endlich  vereiuigt  hat.  Ein 

Kunstwerk  soil  als  Gauzes  begriffen  und  lebeudig  nachempfunden 

werden.  Eine  jede  Form  tragt  einen  gewissen  allgemeinen  8tim- 

mungsgehalt  gleichsam  als  Seele  in  sich,  der  erfaBt  sein  muB.  soil  die 

Nothwendigkeit  der  Form  einleuchten.  Wer  nicht  durch  das  Sta- 

dium der  Concerte  jener  Zeit  sich  mit  der  Stinimungswelt  vertraut 

gemacht  hat ,  in  welcher  jene  Werke  gleich  Organismen  athmeu, 

wird  nie  verstehen  konnen ,  was  Bacli  mit  jener  Combination  beab- 

sichtigte.  Sie  wird  ihm  fremdartig  und  absurd  vorkommeu.  Der 

eigenthtlmlich  rttstige  Muth  der  ersten  Concertsatze.  wie  sie  damals 

waren ,  scheint  Bach  geeignet  erschienen  zu  sein .  der  kirchlichen 

Choralfantasie  in  diesen  Werken  eine  besondere  Farbuug  zu  geben. 

Aber  auch  bei  vollstUndig  geglllckter  Nachempfiudung  nach  dieser 

Kichtung  bin  ware  man  doch  der  Sache  noch  nicht  an  die  Wurzel 
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gelangt.  Die  Choralfantasie  ttberhaupt  ist  in  der  Choralcantate 

wieder  von  einer  hbheren  uud  keineswegs  einfachen  Kunstidee  ab- 

hangig. 

Geht  man  dem  Wesen  der  Choralcantate  auf  den  Grund,  so  ist 

sie  nichts  anderes,  als  die  vollstandigste  poetisch-mUsikalische  Ent- 

faltuug  eiues  bestimniten  Kirchenliedes  vennittelst  aller  Kunstmittel, 

welcbe  sich  Bach  in  einem  reichen  Leben  unter  grundlichcr  Aus- 

nutzung  aller  Kunsteleinente  seiner  Zeit  uud  Vorzeit  erworbeu  hatte. 

Sein  Bildungsgaug  beweist.  daB  er  von  der  Orgelmusik,  insbeson- 

dere  vom  Orgelchoral  den  Ausgang  nahni ,  und  die  vielen  versehie- 

denfaltigen  Kunstforuien  dadurch  Uberwiiltigte  und  sich  zueignete, 

daB  er  sie  in  den  Orgelstil  als  deu  eiuzig  kirchlichen  seiner  Zeit 

einschmolz.  80  geschah  es  mit  deu  instrumentalen,  so  auch  mit  den 

vocalen  Tonformen.  Howeit  letztere  mit  dem  Choral  zusammeu- 

hangen,  waren  sie  iudessen  in  Bachs  Orgelmusik  gleichsam  latent. 

Das  poerische  Element,  welches  dem  Orgelchoral  wesentlich  ist, 

driingte  bei  weiterem  Ausbau  desselben  in  die  Vocalmusik  naturge- 

maB  hinUber.  Jene  Form  will  den  Stimmungs-  und  Empfindungsg^- 
halt  eines  Kirchenliedes ,  wie  er  sich  dem  Einzelnen  im  Kreise  der 

Gemeinde  offenbart,  zum  Ausdruck  bringen.  Mit  immer  grOBeren 

Mittelu,  in  immer  weiteren  Verhiiltnisseu  wird  dieses  versucht.  Der 

Gesang  erweist  sich  noting  fur  die  Melodie,  urn  die  Uberschwellende 

persbnliche  Emptiudung  dahin  zurUckzudammen ,  wohin  sie  dem 

Kirchlichen  gegenltber  gehbrt.  Nun  ist  ein  vocal-instrumentales 

Tonbild  da,  aber  es  erschopft  nur  eine  Strophe  des  Chorals ;  das 

gespielte  Tonwerk  sog  seine  Xahrung  aus  dem  Choral  als  Ganzem. 

Ein  letzter  zum  hochsten  fuhreuder  Schritt  blieb  mJiglich :  die  Idee 

des  Mit-  und  Iueinauder  der  reinen  Musik  nach  MaBgabe  des  Ver- 

hUltnisses ,  welches  die  jetzt  leibhaftig  mitwirkende  Poesie  an  die 

Hand  gab,  in  eine  Idee  des  Nacheinander  umzuwandeln,  und  deu 

ganzen  Choral,  der  zum  rein  instrumentalen  Tonbild  gleichsam  ver- 

dichtet  war,  in  seinen  einzelnen  Strophen  ausfuhrlich  zu  behandeln. 

80  muBte  die  Choralfantasie  am  Anlang  wieder  nur  ein  Theil  des 

Ganzen  werden:  die  Choralcantate  an  sich  ist  die  voile  BlUthen- 

krone,  jene  nur  ein  glanzendes  Blatt  derselben.  Aber  doch  hat  die 

Choralfantasie  den  Stil  der  ganzen  Cautate  bestimmt.  Ein  Werk  wie 

die  Ostennusik  >■  Christ  lag  in  Todesbandeu « ,  welches  durch  alle 

1 
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Strophen  die  Cboralmelodie  festhalt  und  in  dem  Choral  des  »Orgel- 

bUchlein8«  "Christ  ist  erstanden«  ein  instrumentales  Vorbild  hat.  war 

nicht  das  Ziel.  wobin  die  Entwicklung  endlicb  strebte.  Der  stark e 

persOnliche  Zug,  welcher  dem  Protestantismus  und  Bach  eigen  ist, 

verlangte  weiteren  Kaum  uni  sich  ausleben  zu  kiinnen.  Die  Choral- 

cantate  gewHhrt  ihn.  In  den  Recitativen  und  Arien  kann  sich  die 

Personlichkeit  scheinbar  ganz  frei  ergehen.  Selbst  die  Schranken, 

welcher  der  Wortlaut  des  kirchlichen  Gedichtes  ihr  setzt ,  werden 

durch  die  madrigalische  Umformung  erweitert,  scbeinen  zuweilen 

ganz  zu  verschwinden.  Manchmal  bleibt  nur  die  aus  derErinnerung 

an  das  Kircbenlied  flieBende  Grundstimniung  batten,  Dann  wird 

gelegentlich  durch  wortliche  Benutzung  einer  Textzeile  das  Gefiihl 

des  Zusammenhanges  lebhafter  erweckt ;  dann  tritt  gar  ein  Stilck 

der  Melodie  hervor,  nun  die  Melodie  vollstUndig  in  einem  Instrument, 

jetzt  gar  im  Gesange,  wenngleich  von  Recitativen  umgebeu  und 

durchflochten :  enger  und  enger  zieht  sich  nun  wieder  der  Kreis  der 

Empfindung.  Hat  der  Hlirer  nun,  ehe  er  diese  freieren  Mittelpartien 

(ler  Cantate  durch wanderte,  einen  groBen  Choralchor  in  sich  aufge- 

nommen.  und  erreicht  er  als  Ziel  und  ErgebniB  endlich  wieder  den- 

selben  Choral,  der  je  schmuekloser,  einfacher  er  erscheint,  um  so 

nachdrttcklicher  zu  ihm  spricht,  dann  erfUUt  ibn  eine  Empfindung, 

als  sei  nie  ein  Moment  gewescn,  wo  er  den  Choral,  seis  UuBerlicb 

oder  innerlich.  nicht  gehSrt  habe.  Wie  in  der  Choralfantasie  die 

Stimmen  in  selbstSndigstem  Wirken  sich  entfalten,  ja  eine  Welt  filr 

sich  aufzubaucn  scbeinen,  und  doch  zur  rechten  Zeit  durch  die  Tfine 

des  Cantusjirmus  wieder  auf  ihren  Urgrund  bezogen  werden,  genau 

so  ist  es  mit  der  Choralcantate  im  Ganzen,  nur  daB  eben  die  verSn- 

derten  Kunstmittel  veranderte  Forniverh&ltnisse  bedingten. 

In  der  Choralcantate  tritt  uns  die  letzte,  denkbar  hOchste  Ent- 

wicklung des  Orgelchorals  entgegen.  Jenes  zehntaktige  Spielstttck- 

chen  tiber  die  Melodie  »Ach  wie  fltichtig,  ach  wie  nichtig«  war  der 

Keim,  die  gleichbenannte  Cantate  mit  ihrer  groBen  Choralfantasie, 

ihrem  einfachen  SchluBchoral ,  mit  ihren  Recitativen  und  weitaus- 

gefUhrten  Arien  ist  die  endliche  Frncht.  Das  'Verst^ndniB  fttr  die 

Choralcantate  kann  sich  folgerichtigerweise  auch  erst  dem  er- 

schlieBen,*  der  sich  mit  dem  Wesen  des  Orgelchorals  vollstUndig 

vertraut  gemacht  hat.   Wie  dieser  setzt  auch  sie  voraus ,  daB  der 
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Horer  das  betreffende  Kirchenlied  sammt  der  Melodie  als  ein  inner- 

lich  Erlebtes  in  sich  hegt.  W&hrend  aber  dort  zunachst  nur  das 

feine  Arom  der  Gesammtstiramung  die  n6thige  Voraussetzung  ist,  in 

zweiter  Reihe  erst,  daB  man  auch  specielle  Empfindungen  und  Ein- 

zelvorstellangen  sich  gegenwartig  erhiilt.  wird  hier  eine  genaue 

KenntniB  des  Inhalts  jeder  einzelnen  Strophe  als  unerlaBlich  gefor- 

dert.  Schon  die  Wort-  und  SatzfHgungen  des  madrigalischen  Textes 

sind  ohnedem  manehmal  nicht  zu  verstehen.  DaB  in  der  Bassarie 

der  Cantate  »>Ach  wie  flttchtig«  die  verzehrenden  Gluthen  und  wal- 

lenden  Fluthen  nicht  bildlich  gemeint  sind ,  sondern  an  wirkliche 

Feuer-  und  Wassersnothe  zu  denken  ist,  da  von  vergewissert  man 

sieh  erst  durch  Vergleichung  von  Strophe  10  des  Kirchenliedes.  Die 

Worte  der  Bassarie  der  Cantate  »Ich  hab  in  Gottes  Herz  und  Sinn«, 

welche  sich  so  vernehmen  lassen:  »Das  Brausen  von  den  rauhen 

Winden  macht  daB  wir  voile  Ahren  finden«,  sollen  bedeuten,  daB 

die  Frucht  der  Saatfelder  nicht  ohne  Wettersturme  vollig  gedeiht ; 

auch  dieses  lehrt  mit  Klarheit  erst  die  entsprechende  neunte  Strophe. 

Was  wichtiger  ist:  der  Charakter  der  Musikstttcke  wird  zuweilen 

durch  Anschauungen  bestimmt .  die  nicht  in  der  madrigalischen  Pa- 

raphrase, sondern  nur  im  Urtext  ausgedrtickt  sind.  Wie  kam  Bach 

dazu.  dem  Duett  der  Cantate  »Jesu,  der  du  meine  Seele«  jenen  idyl- 

li8ch-zarten  Charakter  zu  geben,  da  es  sich  doch  urn  ein  Hulfegebet 

der  Schwachen  und  Kranken  handelt  ?  Die  zweite  Strophe  des  Kir- 
chenlieds  lautet . 

Treulicb  hast  du  j»  getuohet 
Die  verlornen  Schaifeloin, 

Als  sie  liefeu  ganz  verfluchet 

In  den  HOlleopfuhl  hinein. 

Wir  bemerkten  ofter ,  wie  Bach  einem  matten  oder  abschweifenden 

Cantatentexte  dadurch  Kraft  und  Kichtung  gab ,  daB  er  durch  ihn 

hindurch  in  die  Grundbedeutung  des  Sonn-  oder  Festtages  hinab- 

grifT.  Dieses  Beispiel  zeigt,  wie  er  auch  in  den  Choralcantaten  nicht 

eigentlich  die  madrigalische  Umdichtnng  componirte,  sondern  den 

Urtext  in  ihr.  Und  so  sind  diese  Werke  alle  darauf  berechnet,  daB 

der  H8rer  ihnen  folgt,  das  originale  Kirchenlied  stets  vor  Augen 

oder  im  Sinne.  Der  Kirchgiinger  jener  Tage ,  der  den  gedruckten 

Text  der  Cantate  neben  sein  Gesangbuch  legte,  that  dies:  oder  er 
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bednrfte  auch  dieses  aufiereu  Mittels  nicht  einmal,  denn  jene  Kir- 

chenlieder  waren  danials  als  Gemeingut  in  aller  GedachtniB.  Man 

hatte  sie  unziihlige  Male  in  der  Gemeiude  gesungen,  im  hauslichen 

Leben  sich  daran  erbant ,  bei  besonderen  Erlebuisseu  aus  einzelnen 

Strophen  derselbeu  Erhebung  und  Trost  gezogen.  Auf  solche  HOrer 

hat  Bach  gerechnet  und  rechnen  diese  Compositionen  immer  wieder, 

soil  sich  auders  ihr  Sinn  und  Inhalt  erschlieBen .  im  Ganzen  wie  im 

Einzelnen. 

Wer  von  dieser  Stelle  aus  auf  Bachs  Leben  zurtlckblickt,  dem 

oflenbart  sich  die  Geschlossenheit  seiner  ktlnstlerischen  Entwicklung 

in  greifbarster  Gestalt.  Von  dem  geistlichen  Volkslied  nahm  er  in 

frtther  Jugend  seinen  Ausgang  und  mit  ihm  endete  er  auch.  Er 

wuBte,  daB  alles.  was  er  auf  dem  Gebiete  der  Kircbencantate 

schaffen  durfte,  innerlich  mit  dem  Choral  und  den  durch  ihn  be- 

dingten  Kunstformeu  zusammenhing.  Es  muBte  ihm  als  das  wllr- 

♦  digste  Ziel  erscheinen,  seiner  Kraft  diejenige  Kichtung  zu  geben, 

daB  sie  sich  in  einer  Form  auslebte ,  welche  den  Choral  in  seiner 

groBtmoglichen  ktlnstlerischen  Erweiterung  darstellt.  Wohl  ent- 

behren  die  Choralcantaten  jener  Mannigfaltigkeit  der  Gestalten,  die 

in  ihrem  Uppig  aufquellendem  Drange  wiihrend  der  frilheren  und 

mittleren  Lebensperiode  zur  hOchsten  Bewuuderung  hinrciBt.  Aljer 

die  gelassene  Beherrschung  aller  Kunstmittel,  der  tiefe  mannliche 

Ernst,  der  ihnen  aufgeprUgt  liegt,  konnten  nur  als  Frucht  eines 

solchen  Uberreichen  Kunstlebens  hervorgehen.  Wenn  man  diese 

Werke  in  ihrer  festen,  charaktervollen  GrbBe  an  sich  vorttberziehen 

liiBt,  so  wird  einem  zu  Muthe ,  als  wandle  man  nach  einem  leuch- 

tenden  Sommertage  im  Abendfricden  durch  den  stillen  deutschen 

Hochwald. 

IV. 

Bach  hatte  sich  in  Leipzig  eine  Sammlung  von  Choralmelodien 

mit  General  bass  angelegt.  Sie  nmfaBte  alle  Melodien,  die  dort  ge- 

brauchlich  waren,  gegen  240  an  Zahl.  Im  Jahre  1764  war  der 

Musikalienhandler  Bernhard  Christoph  Breitkopf  zu  Leipzig  im  Be- 
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Air  das  Exemplar  zum  Verkauf  aus ■) .  Dieses  wiehtige  Sammelwerk 

ist  verloren  gegangen2).  Einige  Fragmente  des  Inhalts  sind  indessen, 

wie  e8  scheint,  gerettet.  SchUler  Bachs ,  welche  von  seinen  Orgel- 

chorUlen  Abschrift  nahmen,  hfingten  diesen  wenn  er  ihnen  zugSng- 

lich  war  den  zweistimmigen  beziflFerten  Satz  aus  Bachs  Choralbuch 

an.  Gebrauchten  sie  dann  den  Orgelchoral  zum  Vorspiel,  so  hatten 

sie  hernach  auch  far  die  Begleitung  zum  Gemeindegesange  eine 

Harmonisirung  des  bewunderten  Meisters  zur  Verftigung.  Auf  diese 

Weise  dttrften  die  bezifferten  Satze  der  Melodien  ̂ Christ  lag  in 

Todesbanden«,  »Herr  Christ  der  einge  Gottssobn«,  »Jesu  meine 

Freude«,  »Wer  nur  den  lieben  Gott  laBt  walten«  auf  unsere  Zeit  ge- 

kommen  sein 3) .  AuBerdem  hat  uns  Johann  Ludwig  Krebs  nock  die 

bezifferten  Satze  Bachs  zu  vier  Weihnachtsgesangen  Uberliefert. 

namlich  »Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ«,  »/n  dulci  jubilo*,  »LobtGott, 

ihr  Christen  allzugleich«  und  »Vom  Himmel  hoch«.  DaB  diese  grade- 

zu  zum  Zweck  der  Orgelbegleitung  beim  Gemeindegesange  nieder- 

geschrieben  sind,  zeigen  die  eingefllgten  Zwischenspiele.  Die  Har- 

monisirung von  seltener  Originalitat  und  Kraft  laBt  uns  ahnen,  wie 

viel  wir  mit  dem  Verschwinden  des  gesammten  Choralbuchs  zu  be- 

klagen  haben 4) . 

Eine  dritte  Quelle,  welche  vermuthlich  noch  Reste  des  Choral- 

buchs spendet ,  ist  durch  Stich  und  Druck  zu  Bachs  Lebzeiten  ver- 

1)  •Bachs,  J.  S.  Vollstandiges  Choralbuch  uiit  in  Noten  aufgesetzten  Ge- 

neralbasae  an  240  in  Leipzig  gewohnlichen  Melodien.  10  thl.«  Breitkopfs  Ver- 
zeichniO  von  Neujahr  1764,  S.  29. 

2;  Herr  W.  Kraukling  in  Dresden  besitzt  ein  Choralbuch  mit  beziffertem 

Bass  in  klein  Querquart;  auf  dem  schweinsledernen  RUcken  steht:  "Sebastian 

Bachs  Choral-Buch".  Da8  BUchlein  zeigt  aber  weder  Bachs  Handschrift,  noch 

auch  im  Satze  der  Chorale  eine  Spur  Bachschen  Stiles  und  Gcistes. 

3:  Man  findet  sie  P.  S.  V,  C.  5,  Nr.  53;  ebenda  im  Anhang  hinter  Nr.  T ; 

ferner  C,  6,  Nr.  10;  endlich  ebenda  Nr.  29.  Die  Quellennachweise  in  den  be- 
treffenden  Vorworten. 

4)  Diese  WeihnachtschorSle  stehen  in  einem  der  Krebs'schen  OrgelbUcher, 
welche  Herr  F.  A.  Roitzsch  in  Leipzig  besitzt,  S.  241  f.  Vermuthlich  stammt 

auch  noch  der  S.  253  befindliche  Satz  »Jesu  der  du  meine  Seele«  von  Bach.  — 

Den  Choral  *Gelobet  seist  du«  theile  ich  als  Musikbeilage  4,  A  mit.  Man  wird 

aus  der  Vergleichung  desselben  rait  dem  Band  L  S.  565  ff.  besprochenen 

sehen,  daC  er  dieselbe  Harmonisirung  hat,  und  auch  die  Zwischenspiele  ttbcr- 
einstimmen. 
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bffentlicht.  Im  Mai  1735  bezog  ein  Student  aus  Zeitz,  Christian 

Friedrich  Schemelli.  die  Universit&t  Leipzig 5! .  Dessen  Vater,  der 

SchloB-Cantor  Georg  Christian  Schemelli  zu  Zeitz.  trug  sich  mit  der 

Herausgabe  eines  Gesangbuchs  sammt  Melodien,  wofUr  ihm  Frey- 

iinghausens  weitverbreitetes  »Geistreiches  Gesangbuch*  als  Muster 

vorschwebte ;  doch  sollte  cs  von  pietistischer  Farbung  frei  sein  und 

unparteiisch  das  auf  beiden  Seiten  hervorgebraehte  Gute  nebst  dem 

auerkannten  Schatz  alter  Lieder  zusammenfassen.  Bach  stand  da- 

mals  noch  mit  der  Stndentenschaft  durch  den  Musikverein  in  engerer 

Beziehung.  Wenn  er  bei  dem  im  Jahre  1736  erfolgten  Erscheinen 

des  Gesangbuchs  als  Bearbeiter  des  musikalischen  Theils  auftritt, 

so  dllrfte  dieses  wohl  durch  Schemellis  Sohn  vermittelt  oder  doch 

betrieben  worden  seinn  .  Bisher  hatte  sich  Bach,  soweit  wir  wissen, 

mit  solchen  Arbeiten  nicht  befaBt.  Weun  es  aber  gait,  einem  so  be- 

liebten  Gesangbuche  wie  dem  Freylinghausenschen  Concurrenz  zu 

machen.  so  war  ein  bertlhmter  Name  vonnOtheu.  Es  wird  denn  auch 

in  der  Vorrede  der  Hinweis  darauf  nicht  uuterlassen ,  daB  »die  in 

diesem  musikalischen  Gesangbuche  betindlichen  Melodien  von  Sr. 

Hochedlen  Herrn  Johann  Sebastian  Bach.  H6chflirstlich  SSchsischem 

Capellmeister  und  Directore  Chori  musici  in  Leipzig .  theils  ganz 

neu  componiret.  theils  auch  von  ihm  im  Generalbass  verbessert 

8cien«.  GroBes  GlUck  hat  das  Buch  trotzdem  nicht  gemacht.  Eine 

zweite  vermehrte  Auflage .  welche  nach  dem  Verkauf  der  ersten  in 

Aussicht  gestellt  wird,  ist  nicht  erschienen.  obgleich  die  erste  Auf- 

lage nur  eine  kleine  war7  . 

DaB  Bach  sich  fur  das  Zustandekommen  des  Buches  sehr  inte- 

5i  S.  die  Inscriptionsbllcher  der  Uuiveraitat. 

6]  Schemelli  der  Vater,  geb.  1HT«>,  ziihlte  bereits  60  Jahre  als  das  Gesaug- 

buch  erschieu;  Schemelli  der  Sohn,  j?cb.  1712,  folgte  ihm,  als  er  emeritirt 

wurde,  im  Amte  (Archiv  der  SchloBkirche  zu  Zeitz  . 

7)  "Musicalisches  |  Gesang-Buch,  |  Darinuen  |  954  geistreiche,  sowohl  aire 
als  neue  |  Lieder  und  Arien,  mit  wohlgesetzteu  |  Melodien ,  in  Discant  und 

BaC  |  befindlich  sind  |  Vornemlich  denen  Evangelischen  Gemeinen  |  im  Stifte 

Naumburg-Zeitz  gewidmet,  |  .  .  .  .  von  |  George  Christian  Schemelli,  |  SchloC- 

Cantore  daselbst.  |  .  .  .  Leipzig,  1730.  |  Verlegts  Bernhard  Christoph  Breit- 

kopf,  Buchdr."  |  —  Exemplare  des  selteu  gewordenen  Werkes  auf  der  graflich 
stolbergischen  Bibliothek  zu  Wernigerode  und  der  kouiglichen  Bibliothek  zu 
Berlin. 
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ressirt  hat,  muB  bezweifelt  werden.  Es  erschien  in  Leipzig  bei 

Breitkopf  und  auch  der  Name  des  Kupferetechers,  der  Ubrigens  seine 

Arbeit  an  der  Titel- Vignette  und  den  Melodien  recht  zierliefa  ausge- 

flihrt  hat,  ist  ein  leipzigigcher.  Es  tragt  aber  auch  die  Spuren,  daB 

die  Vorlagen  zum  Stich  etwas  sorglos  zusammengestellt  wurden  und 

daB  keinesfalls  der  Stich  genau  Uberwacht  worden  ist.  Sonst  ware 

es.  von  Stichfehlern  abgesehen,  wohl  nicht  vorgekommen.  daB  bei 

jedem  mit  einer  Melodic  versehenen  Liede  zweimal  dieselbe  Nuin- 

mersteht,  daB  Uber  Nr.  627  besonders  gestochen  ist :  Di  S.  Bach, 

D.  M.  Z,t/>«.«,  wHhrend  doch  viele  Melodien,  z.  B.  naehweislich  397. 

von  Bach  couiponirt  sind,  und  daB  gar  bei  dem  Liede  »Jesu,  mcines 

Glanbens  Zicr«,  nachdem  erst  die  gedrucktc,  dann  die  gestochene 

Nummer  darliber  gesetzt  ist  und  auBerdem  die  Melodie  regelrecht 

vor  dem  Liede  ihrcn  Hatz  gefundeu  hat,  nochmals  ausdrttcklich  be- 

merkt  wird:  *NB:  diese  Melodie  gehbrt  zum  Liede  X.  119«.  Es 

laBt  sich  auch  noch  erkennen,  daB  zur  Herstellung  der  Stichvorlagen 

verschiedene  .Schreiberhande  zusammen  gewirkt  haben.  Also  ist  es 

wohl  sehr  wahrscheinlich,  daB  Bach  den  groBesten  Theil  der  Melo- 

tlien  aus  seinem  Choralb.uche  einfach  abschrciben  HeB.  Die  Ge- 

sammtzahl  der  Melodien  betragt  69.  Unter  ihnen  sind  40  fremde, 

aus  dem  16.,  17.  und  auch  IS.  Jahrhundert.  In  der  Vorrede  wird 

man  verstandigt.  daB  noch  gegeu  200  Melodien  zum  Stiche  bereit 

lagen  und  fUr  eine  etwa  nothige  zweite  Auflage  hinzugethan  werden 

sollten.  Das  macht  zusammen  gegen  240  Melodien,  also  genau  so 

viele  wie  Bachs  Choralbuch  enthielt. 

Immerhin  haben  wir  in  den  erhaltenen  Choralen  einen  werth- 

vollen  Besitz.  Diese  Melodien  mit  ihren  schlanken,  lebhaft  ge- 

fllhrtcn  bezifferten  Biissen  zeigen  uns  die  Kunst,  welche  der  Meister 

bei  den  vierstimmig  ausgefllhrten  ChoralsUtzen  bewiihrte,  gleichsam 

in  der  Skizze.  Ihrer  Veroffentlichung  verdanken  wir  aber  zugleich 

die  Bekanntschaft  mit  einer  Reihe  kleiner  Originalcompositionen  zu 

geistlichen  GesHngen,  die  einen  noch  hiJheren  Werth  fllr  uns  haben 

mlissen.  Da  Bach  einen  Theil  der  TonstUcke  in  Schemellis  Gesang- 

buch  selbst  componift  hat  und  nach  grUudlichster  Durchforschung 

des  bis  dahin  producirten  Melodienschatzes  der  evangelischen  Kirche 

unter  den  69  Melodien  40  von  andern  Componisten  herrtlhren,  so 

haben  wir  ein  voiles  Kecht  die  ttbrigen  29  ihm  selbst  zuzuschreiben. 
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Urknndlich  wissen  wir  es  von  zweien  "Dir.  dir  Jehovah  will  ich 

singeii"  und  »VergiB  mein  nicht.  vergiB  mein  nicht.  mein  allerliebster 

Gott« ,'.  Doch  tragen  audi  die  andern.  wenigstens  grbBesten  Theils. 

das  unverkennbare  Gepr&ge  des  Bachschen  Stiles 8) .  Bei  7  dieser 

29  TonsUtze  haben  wir  sogar  einen  Anhaltepunkt  fltr  die  Vermuth- 

nng,  daB  sie  direct  fttr  das  Schemellische  Gesangbuch  componirt 

sind9).  FUr  den  Gemeindegesang  geeignete  Melodien  zu  liefern, 

hat  schwerlich  in  Baehs  Absicht  gelegen.  Sehemellis  Sammlnng 

war,  wie  auch  die  Freylinghausensche  und  andre,  ebensowohl,  ja 

ganz  besonders  der  hauslichen  Erbanung  bestimmt.  Ihr,  der  sich 

Bach  selbst  im  Stil  seiner  groBen  Kirfcheueompositionen  manchmal 

zuneigt,  sollten  anch  die  ftlr  Schemelli  gefertigten  Compositionen 

dienen.  Wer  sich  wie  er  sein  ganzes  Leben  der  Choralbearbeitung 

mit  einer  Energie  hingegeben  hatte,  die  alle  Eigenthlimlichkeiten 

des  Chorals  durchdrang,  muBte  wissen,  was  von  einem  kirchlichen 

Volksliede  zu  fordern  sei.  Er  muBte  auch  wissen,  daB  seine  eigne 

durch  die  hbchste  Kunst  verfeinerte,  bewegliche  und  dem  subjectiv- 

sten  Ausdrucke  sich  willig  ftlgende  melodische  Ausdrucksweise  dem 

Charakter  des  VolksmUBigen  zuwider  laufe.  Man  darf  jene  Bach- 

schen TonstUcke  nicht  mit  dem  MaBstabe  des  kirchlichen  Chorals 

8)  Es  ist  Winterfelds  [Ev.  K.  Ill,  S.  27o  ff.i  dauerndes  Verdienst,  diesen 

Gegenstand  grllndlich  ziierst  untersucht  zu  haben,  wenn  er  auch  theilweise  zu 

uurichtigen  Resultaten  gelangte.  Da,  wie  ich  Band  I,  S.  3<»5  ff.  erwiesen  zu 

haben  glaube,  von  einer  Betheiligung  BachB  an  FreylinghauBens  Gesangbuch 

nicht  die  Rede  sein  kann,  so  schiuilzt  die  Zahl  der  in  Sehemellis  Gesangbuche 

Bach  zuzuschreibenden  TonstUcke  erheblieh  zusammen.  Sammtliche  in  dem- 

selbeu  enthaltene  Tonsatze  hat  C.  F.  Becker  bei  Breitkopf  und  Hartel  in 

•  Leipzig  zuin  zweiten  Male  herausgegeben.  Nach  dieser  Ausgabe  sind  die  von 

Bach  coraponirten  Lieder  NNr.  4,  7,  8,  10,  II,  14,  19,  21,  24,  26,  30,  31,  32,  42, 

44,  46,  47,  51,  52,  53,  56,  57,  59,  62,  63,  64,  66,  67,  68. 

•9;  Die  NNr.  31,  32,  47,  59,  64,  67,  68.  FUr  Anfertigung  der  Stichvorlagen 
sind  zwei  verschiedene  Schreiberhande  thiitig  goweson.  AuBer  obigen  NNr. 

zeigen  noch  40,  194  und  281  dieselbe  Hand.  Sie  unterscheiden  sich  von  den 

Ubrigen  durch  die  Form  der  SchlUssel  und  die  Anwcndimg  der  Accolade.  Der 

Sopranschliissel  lUBt  ziemlich  deutlich  die  Form  erkennen,  welche  Bach  in 

jener  Zeit  die  gelaufigste  war.  AuGerdem  bemerkt  man  hier  eine  grUDere, 

UUssigere  Notenschrift,  obgleich  der  Stich  vieles  egalisirt  hat.  Es  liegt  nahe. 

daG  Bach  die  TonstUcke,  welche  er  eigens  ftlr  das  Schemellische  Gesangbuch 

concipirt  hatte,  auch  selbst  abschrieb. 
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messen.  Es  sind  geistliche  Arien,  und  wenn  sie  nicht  in  den  Kir- 

chengesang  llbergingcn ,  ja  bis  auf  flinfe  nicht  einuial  in  einer  der 

spateren  ChoralBauinilungen  Aufnahmc  fandcn,  so  beweist  das  nicbts 

gegen  ihren  Wertb  '•).  Der  ihnen  eigne  Reiz  ist  wie  der  eines  from- 

men,  musikaliscb  gebildeten  Familienkreises.  and  gern  denken  wir 

uns  diese  innigen,  ira  kleinsten  Rahmen  fein  ausgefUbrten  Lieder 

bei  des  Meisters  hauslichen  Andachten  von  einem  der  Familienglie- 

der  gesungen. 

Das  im  Jahre  1725  angelegte  Musikbucb  Anna  Magdalena 

Bachs,  welches  ausschlieBlich  hUuslichen  Zwecken  dienen  sollte. 

enthUlt  auch  wirklich  anf  S.  115  ff.  eines  der  Lieder,  namlich  Cras- 

selius'  »Dir,  dir  Jehovah  will  ich  singen«.  mit  ausdrUcklicher  Nen- 
nung  Bachs  als  Componisten.  AuBerdem  sind  noch  einige  andre 

StUcke  derselben  Gattung  darin.  Alle  andern  Uberleucbtet  durch 

ihre  hohc  einzigartigc  HchOnheit  die  gleichfalls  unter  Bachs  Namen 

eingetrageue  Composition  von  Gcrhardts  »Gieb  dich  zufrieden  und 

sei  stillr  Eine  andre  Melodie  zu  demselben  Liede  lUBt  uns  freilich 

liber  den  Verfasser  im  Zweifel ;  sie  ist  auch  als  Bachscbe  Composi- 

tion auflfallend  einfach,  jedenfalls  aber  eine  neue  ») .  Gleichen  Cha- 

rakter  hat  eine  Composition  des  Liedes  »Wic  wohl  ist  mir,  o  Freund 

der  Seelen*.  MuB  man  bei  dieBen  beiden  zaudern,  sie  ohne  weiteres 

Bach  zuzusprechen ,  so  zeigt  das  Lied  »Schaffs  mit  mir  Gott  nach 

deinem  Willen*  schon  deutlichere  und  die  Compositionen  »Warum 

betrtlbst  du  dich  und  beugest  dich  zur  Erden«  und  »Gedenke  doch 

mcin  Geist  zurUckeu  unverkennbare  Merkmale  seiner  Schreibweise  n\ . 

Es  Bcheint  endlich  auch .  als  habe  Bach  grade  in  Veranlassung  von 

Schemcllis  Gesangbuche  noch  mehre  geistliche  Lieder  gesetzt;  sein 

10)  Winterfeld  sagt  (a.  a.  0.  S.  278  f.),  in  J.  B.  Konigs  llaruionischetn 

Liederachatz  (Frankfurt  a.  M.  173b)  seien  nur  die  NNr.  4  und  03  unveraudert 

aufgenommen,  zu  den  Liedern  24,  50  und  57  fanden  sich  dort  nur  anklingende 

Weisen.  Hier  hat  er  sich  geirrt.  Auch  Nr.  8  findet  sich  hei  KOnig  unveraudert, 

Nr.  57  in  vereinfachtcr  Form,  Nr.  24  mit  umeoiuponirteiu  Aufgesange  (8.  490 

bei  Konig) ;  Nr.  50  aber  hat  bei  KUnig  eine  ganz  andre  Melodie. 

11)  Kouig  hat  sie  auf  S.  340  in  seinen  Uannonischen  Liederschatz  auf- 

genommen. 

12j  Vrgl.  Band  I,  S.  757  f.  —  Das  Lied  -Gedenke  doch,  inein  Geist-  hat 

Bitter  (Bd.  I,  Musikbeilage,  voroffentlicht. 

Spitta,  J.  S.  Bach.  II.  38 
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Schliler  Krebs,  der  eben  uni  diese  Zeit  sich  sehr  eng  an  ihn  an- 

schloB,  im  MuBikvercin  und  im  Kirchendienst  sein  Amanuensis 

war13),  bat  flinf  solchc  Lieder  ttberliefert,  die  mit  Gmnd  als  Bach- 

sehe  Compositionen  angesehen  werden  kbnncn  '*) . 

Nachdcm  Scheme  His  Gesangbuch  ohne  sondcrlichen  Beifall  zu 

tinden  in  die  Welt  hinausgegangen  war,  setzte  doch  Bach  zur  eignen 

Geniige  die  Arbeit  daran  noch  in  einer  besonderen  Weise  fort.  Er 

versah  sein  Exemplar  mit  nicht  weniger  als  88  vollstinimig  ge- 

scbriebenen  Choralen.  Nach  seinem  Tode  ging  das  Exemplar  in 

den  Besitz  Philipp  Emanuel  Bachs  ttber,  ist  jetzt  aber  ebenfalls 

verschollen ,4) .  Unzweifelhaft  hatte  hier  Sebastian  auch  von  seiueu 

eignen  Melodien  viele,  wenn  nicht  alle ,  fttr  vierstimmigen  Gesang 

ausgesetzt.  Wir  kttnnen  deren  nur  noch  viere  beibringen :  »Dir.  dir 

Jehovah« ,  »Jcsu ,  Jesu ,  du  bist  mein« ,  »Meines  Lebeus  letzte  Zeitu 

und  »So  giebst  du  nun,  mein  Jesu  gute  Nactita,K}.  AuBer  den  filr 

Scliemelli  componirten  hat  Bach  noch  einige  andre  selbstgeschaffeue 

Melodien  zu  geistlichen  Liedern  vierstimmig  gesetzt  hinterlassen. 

unter  ihnen  glttckliehcrweise  auch  das  herrlichc  »Gieb  dich  zufrie- 

dena.  Was  oben  von  dera  Charakter  der  cinstimmigen  Lieder  mit 

Generalbass  gesagt  wurde,  gilt  auch  von  denen,  die  wir  nur  als 

vierstimmige  kennen,  soweit  wir  sie  eben  mit  Grund  fllr  Bachsche 

Originalcompositionen  halten  dUrfen.  Sie  sind  weniger  Chorale  als 

erbauliche  HansgesUnge,  und  als  solche  meistens  von  charaktervollcr 

Schbnheit.  DaB  im  vierten  Theile  des  Weihnachts-Oratoriums  zwei 

solcher  selbstgeschaifener  Melodien  vollstimmig  verwendet  werden, 

erschien  nns  schon  frUher  ftlr  die  Beschaffenheit  dieses  Theiles  be- 

13)  S.  S.  487  dieses  Bandes.  —  Iin  Musikverein  begleitete  er  auf  dein 

Cembalo;  a.  Gcrber,  I,  Sp.  75»>. 

14)  Diese  fiinf  Lieder,  beziehungaweise  Melodien,  auBerdem  das  Lied 

»Waruiu  betriibst  du  dich«  theile  ich  als  Musikbeilage  4,  B  mit.  —  Weiteres 

iiber  die  Echtheit  Auhang  A,  Nr.  57. 

15)  In  dem  gedruckten  Verzeichnisse  von  Em.  Bachs  Nachlasse  (Hamburg. 

1790)  S.  73  wird  unter  Seb.  Bachs  Compositionen  angefiihrt  »Nauniburgischt's 
Gesangbuch  mit  gedruckten  und  88  vollstimmig  geschriebenen  Choralei*. 

Hi   Das  erste  in  Anna  Magdalenas  Buch,  die  anderu  in  den  von  Ph.  Em. 

Bach  herausgegebenen  vierstimmigen  Choralgesangeu  seines  Vatera  (Leipzig. 

Breitkopf  1 7*4— 1787,.  In  -So  giebst  du  nun,  mein  Jesu.,  (Nr.  20G  daaelbst 
fohlt  iibrigens  hintcr  Taikt  7  ein  voller  Takt. 
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zeichnend  ») .  Eine  ahnliche  Chorarie  beginnt  die  Cantate  >»Also  hat 

Gott  die  Welt  geliebt«  >*j  ,  eine  andre  sehlieBt  die  Motette  »Komm 

Jesu  konini«'*).  Unter  den  neun  vierstimmigen  Compositionen. 

welche  wir  ttberdies  nocli  fttr  Bachschc  zu  halten  einigermaBen  be- 

rechtigt  sind ,  befindeii  sicb  einige ,  welche  sich  dem  choralmaBigen 

Stile  mchr  niihern.  Zwci  derselben  (»Da  der  Heir  Christ  zu  Tische 

saB*<  und  »Herr  Jean  Christ,  dn  hast  bereit  <«  nahm  Johann  Balthasar 

Keimann  1747  in  sein  Hirschberger  Choralbuch  auf20).  Keimann 

warzwischen  1729  und  1740  bei  Bach  in  Leipzig,  der  ihn,  wie  er 

selbst  erziihlt,  »liebreich  aufnahm  und  cntzuckte* «) .  Auch  die  Me- 

lodie, mit  welcher  Bach  seine  weimarische  Cantate  -Ach  ich  sehe« 

ansgehen  laBt,  hat  einen  choralartigeren  Charakter:  sic  erwcist  sich 

frcilich  auch  nur  als  ein  aus  Zusammenschmelzung  der  Melodien 

►>Herr  ich  habe  miBgehandelt«  und  »Jesu,  der  du  meine  Secleu  her- 

vorgegangenes  Product").   Im  Ganzen  muBte  es  Bach  fern  liegeu, 

17)  S.  S.  41U  dieses  Bandes.  Eine  derselben  bildet  als  Chor  den  SchluB, 

die  andre  tritt  mit  vierstimmigcr  Instruinentalbegleitung  und  contrapuuktireu- 
dem  Recitativ-Bass  auf. 

18;  S.  S.  549  f.  dieses  Bandes.         19;  S.  S.  435  dieses  Bandes. 

20;  Wie  L.  Erk,  Choralgesiinge  II,  Nr.  ITS  und  222  nachgewiesen  hat. 

21)  Mattheson,  Ehrenpforte.  S.  292. 

22]  S.  Band  I,  S.  548.  Ich  bin  jetzt  bei  diesor  sonst  nirgends  vorkommen- 
den  Melodic  von  Bachs  Urhebcrschaft  durchaus  iiberzeugt.  Erk  halt  sie  (s. 

Choralgesauge  II,  Nr.  159  ftir  eine  eiufache  Nachbildung  der  Melodie  »Jesu, 

dor  du  ineine  Seele*.  Mir  scheint  jedoch  auch  die  melodische  Verwandtschaft 

uiit  »Herr,  ich  habe  niiBgohandelt*  [s.  Choralgesiinge  von  1784,  Nr.  35,  unver- 

kennbar.  —  Die  Ubrigen  Bach  noch  zuzuschrcibeuden  vierstimmigen  Liedsiitze 

sind  -Nicht  so  traurig,  nicht  so  sehr-  Cmoll,.  »Ich  bin  ja  Herr  in  deiner  Macht«, 

•Was  betriibst  du  dich,  mein  Herze«,  »Fllr  Freuden  laGt  uus  spriugeii",  -(iottlob 

es  geht  nunmchr  zu  Ende«  und  »0  Hcrzensangst,  o  Bangigkcit".  Winterfeld 

(a.  a.  O.  8.  2S2  ff.  glaubte  noch  eine  Anzahl  andre  ftir  Bach  in  Anspruch  neh- 

men  zu  uiUssen.  Ftir  die  Lieder  »lat  Gott  mein  Schild«,  »Schwing  dich  auf  zu 

deinem  Gott-,  »0  Mensch,  schau  Jesum  Christum  au«  und  »Auf,  auf  mein  Herz 

und  du  meiu  ganzer  Siun«  hat  Erk  in  seiner  mustergUltigen  Ausgabe  der  Bach- 
schen  Choralgesiinge  die  Unrichtigkeit  der  Annahme  nachgewiesen.  Bei  den 

Liedem  »Meinen  Jesum  laB  ich  nieht« ,  »Das  wait  Gott  Vater  und  Gott  Sohn« 

und  -Herr  nun  laC  in  Friede-  hat  Winterfeld  selbst  seine  Behauptung  halb 

wieder  zuriiekgenommeu.  Die  Lieder  aber  »Dank  sei  Gott  in  der  Hohe«,  »0 

Jesu  du  mein  Brautigam-  und  -Alles  ist  an  Gottcs  Segen«  erscheinen  l>ei  Konig 

in  Formen,  die  deutlich  beweisen.  daB  sowohl  Bachs  wie  Konigs  Lesarten  nur 

Varianten  alterer  Urformen  sind. 

38* 
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seine  GriiBe  als  Kirchencomponist  auf  diesem  Gebiete  offenbaren  zu 

wolleu.  Seine  geistlichen  Lieder  sind  augeBiehts  der  hohen  Auf- 

gaben ,  die  zu  erfullcn  er  bcrufen  war ,  nur  als  nebensachliche  Ar- 

beiten  zu  betrachten.  — 

Wir  haben  Beweisc  dafllr,  daB  Bachs  Art  cine  Cboralmelodie 

vierstimmig  zu  harmonisiren  scbon  frUb  die  Bewunderung  weiterer 

Kreise  erregte.  Nach  seinem  Tode  sammelte  man  sie,  und  zu  Neu- 

jahr  17G4  beta  in  I  sich  Breitkopf  in  Leipzig  ira  Besitz  eines  Manu- 

scripts mit  150  in  Partitur  gcsetzten  ChoriUen,  von  welchen  er  Ab- 

scbriften  verhandeltc 2 1) .  Verinutblich  war  es  diese  Samnilung,  uacb 

welcher  Birnstiel  in  Berlin  1 765  eine  gedruckte  Ausgabe  zu  veran- 

stalten  unternahni.  Noch  in  letzter  Stunde  kam  er  auf  den  richtigeu 

Gedanken,  Emanuel  Bacb  urn  Revision  des  Manuscriptes  zu  ersuehen. 

Soweit  es  nocb  anging  sorgte  dieserdafttr,  daB  die,  100  Choriile 

entbaltcnde  Samnilung  eine  correcte  Gestalt  erbielt.  wiihrend  er 

sich  an  der  zweiten,  1709  ersehienenen  Sammlung  nicbt  betbeiligte. 

Nicht  lange  vor  seinem  Tode  veranstaltetc  er  dann  cine  zweite, 

bessere  und  vollstiindigcre  Ausgabe  bei  Breitkopf :  sie  umfaBte  vier 

Hefte  und  entbielt  370  Choralsatzc. 

Diese  Chorale  sind  griiBtenthcils  Seb.  Bachs  concertirenden 

Kircbencompositionen  entnommen ,  waren  also  filr  Gesang  mit  In- 

strumentulbegleitung  bcstimmt.  Den  Orgel-  und  Clavierspielern  zu 

Liebe  liatte  sie  der  Ilcrausgeber  auf  zwei  Systeme  zusammcnge- 

zogen.  Wenn  er  aber  anklindigt ,  die  Sammlung  werde  eiu  voll- 

stiindiges  Cboralbuch  ausmacheu.  so  gescbab  dies  nur  urn  ihr  zahl- 

reicbere  Abnebmer  zu  verschaffen.  Ein  Cboralbuch,  welches  alle  in 

einer  bcstimmtcn  Stadt  oder  Gcgend  gebriiucblichen  Melodien  um- 

faBte, konnte  sie  unter  den  obwaltenden  Umstanden  nicht  sein,  auch 

wiiren  dann  die  mehrfachen  Bearbeitungen  einer  und  derselben  Me- 

lodic zwecklos  gewesen.  Die  eigentliche  Bestimmung  des  Buches 

war,  die  Kenncr  der  Setzkunst  zu  erfreucn  und  den  angehenden 

Componi8tcn  Muster  zum  Stadium  darzubieten.  Grade  mit  letzterem 

durfte  der  Sohn  Uberzeugt  sein,  im  Sinne  seines  Vaters  zu  handelu. 

Deuu  der  Choral  spielte  nicht  nur  in  den  eignen  Tonwerken.  son- 

2:i;  Breitkopfs  VorzeichniC  von  Neujahr  1701,  S.  7  i  »Bach,  J.  S.  Capell- 

uitMBttTB  und  MuaikdirectorB  in  Leipzig,  1.">o  Choriile,  uiit  4  Stiinmen,  a  0  Thlr.« 
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dern  auch  im  Compositionsunterricht  desselben  eine  bedcutsamc 

Rolle. 

Johann  Philipp  Kirnberger  sagt  von  der  Mcthode,  wclehc  scin 

Lelirer  Bach  beim  CompositionsunterTicht  angewendct  babe,  sie 

ftthre  durchgangig  Scliritt  vor  Schritt  vom  Leichtesten  bis  zum 

Schwersten.  Sie  sci  unter  alien  ibm  bekannten  die  beste:  cr  habe 

sie  daber  auf  Giundsatze  zurtlckzufUhren  und  der  Welt  vor  Augen 

zn  legen  gesucht'24  .  Hieraus  gebt  hen  or.  daB  wir  wenn  anch  nicht 
die  Begrllndnng  der  Metbode  nnd  einzelnen  Lehrsatze,  so  doch 

•  jedenfalls  die  Ordnung  des  Lehrstoffes  wie  sie  sich  in  Kirnbcrgcrs 

tbeoretiscben  Schriften  findet .  als  eine  von  Bach  probat  erfundenc 

anseben  mttssen.  Kirnbergers  Hauptwerk  »Die  Knnst  des  reinen 

Satzes  in  der  Musik«25}  soil  einer  hffheren  Stnfe  des  Compositions- 

unterrichtes  dienen.  Es  bebandelt  nacb  einander  die  Lebre  von  den 

Tonleitern  und  der  Temperatur.  von  den  Intervallen.  von  den  Aceor- 

den.  deren  Verbindung  und  von  der  Modulation :  dann  von  der  Me- 

lodiebildung.  dem  einfacben  und  dem  doppelten  Contrapunkt.  Der 

Contrapnnktslehre  gilt  bei  weitem  der  groBeste  Tbeil  desWerkes: 

Kirnberger  hatte  die  Absicht  noch  eine  Lebre  von  der  Gcsangscom- 

position  und  dem  Cbarakter  der  Tanzformen  hinzuzufllgen,  urn  dann 

mit  der  Fugenlebre  zn  schlieBen.  Zur  vfilligen  Ausfllhrung  seiner 

Absicht  ist  er  indessen  nicht  gekommen.  Der  Titcl  >»Kunst  des 

reinen  Satzes «  entspricbt  nicht  ganz  dem  Inbalte  des  Werkcs,  das 

nberall  darauf  ausgeht.  untcr  vorziiglicher  Hinweisung  auf  die  Werkc 

Bachs  nicht  nur  den  schulgerechten.  sondern  auch  den  gescbmack- 

vollen  Componisten  zu  bilden.  Indem  es  als  systematisches  Lehr- 

bnch  im  einzelnen  zu  wlinschen  librig  laBt .  gewinnt  es  doch  als 

Widerscbein  von  Bachs  praktischer  Lebre  auch  in  seinen  wissen- 

scbaftlichen  Mangeln  eine  besondcre  Bedeutung,  da  wir  von  ibnen 

auf  das  I^ebensvolle,  Mannigfaltige  und  Kciche  der  Baehschen  Lehr- 

art  zurtickschlicBen  dlirfen.  Als  nothwendige  Vorstufe  zu  seiner 

Compositionsscbule  gab  Kirnberger  spater  noch  eine  Generalbass- 

lehre  heraus  **) . 

24]  Kirnberger,  Gedanken  Ubcr  die  verschiedenen  Lehrarten  in  der  Kom- 

position.  Berlin,  178*2.  S.  4  f .  25)  Erster  Theil  1771;  Zweiter  Thcil, 
Erete  bis  dritte  Abtheilnnf?  1  T7ii — 1 77«i. 

2i»;  Grundsiitze  des  Gencralbasses  als  crste  Linien  zur  Composition.  1781, 
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Bach  hat  von  scinem  22.  Lebensjahrc  an  (lurch  eincn  Zeitrauin 

von  4'.l  Jahrcn  eine  sehr  groBe  Anzahl  von  Compositionsschulcm  ge- 
habt.  Abgcsehen  davon  daB  sich  ihm  eine  Lchrmcthode  iiberhaupt 

erst  mit  der  Zeit  bildcn  konnte,  ist  docli  nicht  anzunchmen,  daB  er 

selbst  als  reifer  Meister  dieselbe  inimer  in  gleicher  Weise  nngewen- 

det  habe.  Friedrich  Wilhelm  Marpurg,  der  mit  Kirnberger  liber 

einigc  Fragen  der  musikalischen  Theorie  in  Streit  gerieth,  sagt  da 

sein  (iegner  ttbcrall  sich  anf  Hach  zu  sttltzen  liebte  einmal :  »Mein 

Gott !  warum  will  man  den  alten  Bach  mit  Gewalt  in  einen  Streit 

mischen,  an  welchem  er.  wenn  er  noch  lebte,  gewiB  keinen  Theil 

genommen  haben  wllrde?  Man  wird  doch  niemanden  llberreden,  daB 

derselbe  die  Lehre  von  der  Harmonie  nach  Art  des  Herni  Kirnberger 

erklHret  habe.  lch  glaube .  daB  dieser  groBe  Mann  sich  mehr  als 

ciner  einzigen  Methode  bei  seinem  Unterrichte  bedienet  und  solehe 

allezeit  nach  der  Sphare  eines  jeden  Kopfes,  nachdem  er  solchen 

mit  mehrern  oder  weniger  Naturgaben  ausgerlistet .  geschmeidiger 

oder  steifer,  voller  Seele  oder  holzern  fantf ,  eingerichtet  hat.  Abcr 

ich  bin  auch  zugleich  versichert ,  daB ,  wenn  noch  irgcndwo  Anlei- 

tungen  zur  Harmonie  in  Manuscript  von  diesem  Mann  existiren.  man 

nirgends  gewisse  Dinge  linden  wird,  die  uns  Herr  Kirnberger  fttr 

Bachische  LehrsUtze  verkaufen  will.  Sein  berllhmter  Herr  Sohn  zu 

Hamburg  mUBte  doch  auch  ein  Wort  davon  wissen« 27 ) .  Hierin  ist 

gewiB  etwas  wahres.  Indessen  kannte  Kirnberger  die  Hltesten  SOhne 

und  andre  Schiller  Bachs  genau  genug,  urn  dem  Verdachte  zu  ent- 

gchen.  er  habe  sein  System  nur  nach  den  von  ihm  selbst  mit  Bach 

gemachten  Erfahrungen  anfgebaut.  Mit  dem  Appell  an  Emanuel 

Bach  fuhr  Marpurg  libel :  jener  trat  unter  cntschiedener  MiBbilli- 

gung  des  von  Marpurg  angcschlagenen  polemischen  Tones  ucb 

sachlich  auf  Kirnbergers  Seitc,  den  er  zu  der  Erkliirung  ermachtigte, 

daB  Seb.  Bach  die  von  Marpurg  gegen  Kirnberger  in  Schutz  genoin- 

menen  Ansichten  Kameaus  nicht  getheilt  habe  w) .  Und  was  Bachs 

eigne  Aufzeichnungen  liber  die  Tonsetzkunst  betrifft,  so  tragen  auch 

27]  Marpurg,  Versueh  Uber  die  uiusikalisc-he  Temperatur,  nehst  einem 

Anhang  Qber  den  Raineau-  und  Kirnbergerechen  GrundbaO.  177<i.  S.  2M. 

2Si  Kirnberger,  Kunst  des  reinen  Satzes.  II,  3.  S.  18H:  »<DaB  ineiue  und 

meines  seeligeu  Vaters  Grundsiitze  autirauieauisch  Bind .  kOnnen  Sie  lam 

Bagen«. 
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diese  nur  dazu  bei ,  den  von  Kirnberger  als  Bachisch  hezeichneten 

Lchrgang  wirklich  als  solchcn  erscheinen  zu  lassen. 

Man  kannte  higher  nnr  jene  kurzeu  Kegeln  vom  Generalbass, 

welche  Bach  seiner  Gat  tin  Anna  Magdalena  in  ilir  sp&teres  Clavier- 

buch  cingezeichnet  hat2-';.  Eh  existirt  aber  anch  eine  ansfuhrlicherc 

Generaibasslehre  Bachs ,  von  welcher  selbst  Kirnberger  nichts  ge- 

wuBt  zu  baben  scheint,  da  er  behauptet .  Bach  babe  nie  etwas  theo- 

retisches  Uber  Musik  geschrieben 30) .  Sie  ist  durch  Johann  Peter 

Kellner  der  Nachwelt  erhalten  worden.  stammt  aus  dem  Jahre  1738 

und  fUhrt  den  Titel :  »Des  Kttniglichen  Hoff- Compositeurs  und  Ca- 

penmeistcrs  ingleichcn  Directoru  Musices  wie  aucb  Cantoris  der 

Thomas-Schule  Herrn  Johann  Sebastian  Badt  zu  Leipzig  Vorschrifteii 

und  Grunds&tze  zum  vierstimmigen  Spielen  des  Getieral-Bass  oder 

Accoinpagnement ,  fur  seine  Schoteren  in  der  Musik«.  Die  nur  hier 

und  da  von  Kellner  corrigirte  Abschrift  scheint  von  einer  der  Musik 

noch  ziemlich  unkundigen  Pereonlichkeit  und  zwar  nach  dem  Manu- 

script eines  Bachschen  Schtllers  angefertigt  zn  sein.  Auf  ersteres 

deuteii  zahlreiehe  unverst&ndige  Schreibfehler,  auf  letzteres  die  viel- 

fachen  Unreinheiten  des  vierstimmigen  Satzes.  Einzelnes.  wie  das 

mehrmals  vorkommende  modus  ftlr  motus,  scheint  zu  venathen.  daB 

Bach  den  Text  des  Manuscripts  dietirt  hat.  Er  dttrfte  das  Werkchen 

zum  Gebrauch  beim  Gesamratunterricht  ausgearbeitet  haben.  wo- 

durch  es  sich  auch  leichtcr  erklartc.  warum  die  im  Manuscript  ent- 

haltenen  vierstimmig  ausgesctzten  Basse  uicht  oder  wenigstens  nieht 

durchgangig  von  ihm  corrigirt.  und  somit  fehlerhaft  gebliet>en  sind 3I) . 

Die  Generalba88-Lehre  zerfallt  in  zwei  Theile.  einen  »Kurtzen 

Unterricht  von  dem  so  genanntcn  General  -  Bass  und  einen  »GrUnd- 

lichen  Unterricht  des  General-Basses« ;  ersterer  augenscheinlich  fur 

die  volligen  Anftinger,  letzterer  fUr  schon  etwas  vorgeschrittene 

Sehuler  entworfen.  Auch  diese  kleine  Arbeit  zeugt  von  dem  tiefen 

und  kraftigen  sittlichen  Ernst,  der  alle  kunstlerische  Thatigkeit  Bachs 

29 1  Sio  sind  mitgethoilt  Anhang  H,  XIII. 

3u)  Gredankcn  Uber  die  verschicdencu  Lehrarten.  S.  I. 

31;  Das  in  Anhang  B  unter  XII  vollstandig  abgednuktc  Manuscript  be- 

tindct  sich  jetzt  im  Besitze  des  Herrn  Professor  Wagener  zu  Marburg,  wel- 

chem  icb  ftir  die  bereitwilligst  gegebene  Erlaubnitf  zur  VerOffcutlichung  hier- 
uiit  verbiudlichsten  Dank  sage. 
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durchdrang.  »Des  Gencralbasses  Finis  und  Endursache  soil  anders 

nicht,  als  nur  zn  Gottes  Elire  und  Recreation  des  Gemllths  sevn. 

Wo  dieses  nicht  in  Acht  genommen  wird,  da  ists  keine  eigentliclie 

Music,  sondern  ein  Tcuflisches  Gepl&rr  und  Geleyer«.  Sie  zeichnet 

sich  auBerdem  durch  Klarheit ,  straffe  Fassung  und  einen  muster- 

haften  inethodischen  Fortgang  aus.  Sie  offenbart  in  diesen  Bezie- 

hungen  ein  bedeutendes  Lehrtalent  und  bewahrheitet  Kirnberger* 

Wort,  daB  Bach  Schritt  vor  Schritt  vom  I^ciehtesten  bis  zum  Schwer- 

sten  gegangen  sei.  Von  nicht  minderer  Wichtigkeit  aber  ist,  daB 

Bach  den  Generalbass  einen  Anfang  zum  Componiren  nennt  und 

hinzufllgt,  wenn  ein  Lehrbegieriger  sich  den  Generalbass  wohl  ein- 

bilde  und  ins  GcdachtniB  pnige,  so  dtlrfe  er  versichert  sein,  daB  er 

schon  ein  groBes  Theil  der  ganzen  Kunst  begriffen  habe  n) .  Hier- 

durch  wird  bewiesen.  daB  es  v&lig  im  Sinne  Bachs  geschieht,  wenn 

Kirnberger  einen  vollstandigen  Cnrsus  des  Compositionsunterrichts 

mit  der  Generalbasslehre  begonnen  wissen  will  und  diese  »die  ersten 

Linien  zur  Composition  nennt.  Eine  wie  groBe  Bedeutung  Bach 

cinem  tllchtigen  Generalbassstudium  nicht  allein  flir  den  Zweck  des 

Accompagnirens  beimaB,  wird  durch  andre  Dinge  bestUtigt.  In  der 

vorliegenden  Anweisung  ftthrt  er  den  Schiller  bis  zur  Begleitung 

kleiner  Fugensiitze.  Es  kann  kaum  noch  einem  Zweifel  unterliegen, 

daB  eine  vorhandene  Sammlung  von  62  Praeludien  und  Fugen, 

welche  sammtlich  nur  auf  ein  System  verzeichnet.  mit  Bezifferung 

versehen  sind  und  als  Namen  ihres  Verfassers  denjenigen  Bachs 

tragen,  gleichsam  die  Fortsetzung  seiner  Generalbasslehre.  bilden 33} , 

daB  Bach  also  die  vorgertlcktercn  Schiller  anzuleiten  pflegte,  nach 

einem  bezifferten  Basse  und  einigen  andern  Andeutungen  sogar 

selbstilndige  Musiksttlcke  ex  tempore  auszuftihren. 

Bei  einer  derartigen  Compositionsvorschule  erscheint  es  selbst- 

verstandlich,  daB  Bach  es  im  wirklichen  Compositionsunterricht 

gleich  Kirnberger  vorgezogen  haben  muB,  nach  der  lntervallenlehre 

sofort  zu  Accord.  Accordverbindung  und  Modulation  tlberzugehen, 

hernach  auch  nicht.  mit  dem  zweistimmigen,  sondern  dem  vierstim- 

migen  einfachen  Contrapunkt  zu  beginnen.   Sicher  geschieht  es  in 

32^  In  Cap.  5  »Von  der  Triad*  Haimnnictv  . 

33)  S.  Band  1,  S.  "15,  Anmerk.  50. 
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seines  Meisters  Sinne.  weiin  Kirnberger  sagt:  »Man  that  am  besten, 

daB  man  bei  dem  vierstimmigen  Contrapunkt  anfringt,  weil  es  nicht 

wohl  tnoglich  ist.  zwei-  oder  dreistimmig  vollkommen  zn  setzen,  bis 

man  es  in  vier  Stimmen  kann.  Deun  da  die  vollstandige  Harmonic 

fehlen  muB,  so  kann  man  nicht  eher  mit  Zuverlassigkeit  beurtheilen. 

was  in  den  vcrscliiedentlich  vorkommenden  Fallen  von  der  Harmonic 

wegzulassen  sei,  bis  man  cine  vollkommene  KenntniB  des  vierstim- 

migen  Satzes  hat«34  .  Diesem  Vcrfahren  liegt  die  Anschauung  zu 

Gronde ,  daB  alle  mit  und  nach  einander  stattfindenden  Tonverbin- 

dungen  auf  gewissc  Grundharmonien  and  deren  Zusammenhang  zu 

beziehen  seien.  Die  Anscbauung  wurde  in  der  musikalischcn  Praxis 

schon  wahrend  des  17.  Jahrhunderts  die  allein  berrschcnde.  Von 

ihr  sind  auch  Bachs  Compositioncn  getragen.  Die  Klihnhcit  und 

Freiheit  seiner  Stimmfuhrung ,  Polyphonie  und  Modulation,  die 

Auflosung  der  Dissonanzen  durch  Umwechslung  der  Stimmen  ,  ge- 

legentlicb  selbst  die  Uberschreitung  allgemeingtlltiger  Satzregeln 

sind  durcbaus  durch  jene  »harraonischc«  Anschauung  bedingt,  welche 

bei  ihm  zu  einer  so  staunenswllrdigen  Sicherheit  entwickelt  war, 

daB  ihm  auch  das  Verwegenste  gelingen  muBte.  Dancben  aber  war 

doch  sein  Ohr  so  sehr  gescharft  in  der  Verfolgung  der  Stimmen  selbst 

des  reicbst  besetzten  und  complicirtesten  Musikstlickes.  daB  er  nicht 

nur  bei  Auffllhrungen  den  geringsten  Fehler  sofort  bemerkte M) ,  son- 

dern  auch  bei  Anfertigung  seiner  Compositioncn  sich  der  penibelsten 

SauberkeitdcsSatzes  befliB.  Quinten-  und  Octaven-Parallelen  erklUrt 

er  in  seiner  Generalbasslehre  fUr  die  groBesten  Fehler  des  Tonsatzes : 

daftlr  batten  sie  freilich  immer  gegolten ,  aber  die  Componisten  am 

Ausgange  des  17.  Jahrhunderts  und  zum  Theil  auch  noch  die  Zeit- 

genossen  Bachs  zeigen  sich  in  dieser  Beziehung  sehr  viel  lassiger  als 

er.  Auch  gegen  verdeckte  Octaven  und  Quinten  selbst  in  den  Mittel- 

stimmen  war  sein  Ohr  ausnehmend  empfindlich 3f  i .   Uber  Verdopp- 

34  KuDBt  des  reinen  Satzes  1,  S.  142.         35;  Nekrolog,  S.  171. 

3ii  S.  Band  I.  S.  843  ;zum  Ctismoll-Praeludium  des  Wohltemperirten  Cla- 
viers; und  Kirnberger,  Kunst  des  reinen  Satzes  1,  S.  159.  Weniger  uuduldsain 

gegen  Quinten  und  Octaven  ist  Baeh  bei  DurchgangstNnen  und  Verzierungen. 

Aber  hier  bedient  er  sich  nur  eines  Reehtes,  das  laugst  v(»n  seinen  Vorgiingern 

iiHiirpirt  war.  Eingehond  handclt  Uber  diesen  Gegenstaud  J.  G.  Walther  in 
seiner  Musiklebre  Fol.  11(>  f. 
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lung  dcr  Dissonanzen  und  den  Leitetons  galten  iuui  flir  sich  wie  seine 

Schiller  die  strengsteu  Gesetze.  Kirnberger  bckauptet,  Bach  habe, 

soweit  er  ihn  durchforscht  habe,  nur  ein  einziges  Mai  in  cinem  vier- 

stimmigen  Satzc  die  groBe  Terz  des  Oberdominant-Acconles  vcr- 

doppelt'7:.  DaB  er  flir  den  fUnfstimmigen  Satz  die  Verdopplung  der 

iibermaBigen  Secunde,  Quarte,  verminderten  Quinte,  IibermaBigen 

Sexte,  Septimc  und  None  verbot,  weiB  man  gleichfalls  durcb  Kini- 

berger 3*) .  Iin  Sextaccorde  des  verminderten  Dreiklangs  die  Sexte 

zu  verdoppeln  bezeichnet  Bach  selbst  als  einen  Fehler.  weil  es  libel 

klinge*9).  Indessen  alle  diese  sorgfaltig  beobachteten  Kcgeln  der 

Stimnif'tihruiig  waren  ihm  immer  doch  ein  Zweites.  Ein  AuBcracht- 
lassen  derselbcn  konnte  er  sich  gestatten  ohne  seinem  empfindlichen 

Gehore  wehe  zu  thun ,  wenn  nur  die  Logik  der  Harmouienfolge  un- 

anfechtbar  und  vcrstandlich  war.  Sein  unerschtitterlich  sicheres  Gc- 

flihl  fUr  diese  HeB  ihn  manchmal  Dinge  wagen,  daB  selbst  ein  Kirn- 

berger  gestehen  muBteT  Bachs  Aachen  erforderten  einen  ganz  beson- 

dern  Vortrag,  der  seiner  Schreibart  genau  angepaBt  sei.  Der  Spieler 

mlisse  die  Harmouie  vollkommen  kennen,  sonst  seien  viele  derselbcn 

kaura  anzuhtfren 40) . 
DaB  der  musikalischen  Praxis  schon  im  17.  Jahrhundert  cine 

gleich  entwickelte  Theorie  zur  Seite  gestanden  habe,  darf  man  nicht 

annehmen ,  denn  die  Kunstlehre  pflegt  zu  alien  Zeiten  hinter  dcr 

KnnstUbung  urn  ein  betrachtliches  zurlick  zu  sein.  So  vicl  aber  steht 

doch  fest ,  daB  findige  praktischc  Musiker  schon  im  Anfange  jenes 

Jahrhunderts  es  als  den  kltrzesten  und  leichtesten  Weg  zur  Einflih- 

rung  in  die  Compositionslehre  erkannt  hattcn ,  wenn  man  mit  dem 

Generalbass  den  Anfang  machte.   Der  Berliner  Cantor  Johann  Crll- 

37)  Grundsiitze  des  Geucralbasses  S.  S3.  Die  gcuieintc  Steile  istB.-G.  Ill, 

S.  194,  Takt  5.  —  Vrgl.  Kunst  des  reinen  Satzes  I,  Nachtrag  zu  S.  37. 

38)  Kunst  des  reinen  Satzes  II,  3.  8.  41  :  »Rtyula  Jnh.  Seh.  liachii:  In 

Ctnnpositinne  quinque  purtihus  instructa  non  sunt  (hiplicamlat  ̂ ,  4fr,  5b,TV.  7  ti  9». 
39  Trotzdem  ist  dieses  in  der  Gencralbasslchre  Cap.  8,  Reg.  4,  Bcispiel, 

Takt  I,  letztes  Viertel  geschehen  und  nicht  als  stchengebliebener  Fehler  des 

Schiilers  zu  betrachten.  Kirnberger  Grundsiitze  des  Generalbasses  S.  57  An- 

merk.!  giebt  die  Interpretation  dieser  in  ihrer  Allgemeinheit  zu  strengen  Re- 
gel:  die  Verdopplung  darf  nur  dann  nicht  stattfiuden,  wenn  die  Sexte  als 
Lcittou  auftritt. 

40)  Kunst  des  reinen  Satzes  1,  S.  216  f. 
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ger  nenut  im  Jahre  1 624  diese  audi  von  ihm  angewendete  Melhode 

bereits  eine  bekannte41'  ,  und  mag  sie  neben  den  mannigfaltigen 
andern  Lehrarten,  welche  er  andeutet,  einstweilen  audi  nur  eine 

bescheidenc  und  wenig  vornebme  Figur  gemacbt  haben,  sicher  ist 

daB  sic  nicht  wieder  ausstarb,  sondern  der  musikalischen  Praxis 

parallel  immer  mehr  erstarkte  und  in  Deutschland  wenigstens  all- 

iuahlig  die  herrschende  wurde42).  Bach,  wenn  er  diese  Methode 

anwandte,  that  damit  nichts  neues:  sie  war  eine  alte  langbewahrte. 

Sie  hattc  natlirlich  auch  ihre  Mangel  und  konnte  von  ungeschickter 

Hand  angewendet  schadlich  wirken  und  der  Ungrtlndlichkeit  Vor- 

schub  leisten.  Ans  diesem  Grande  erhob  sich  gegen  sie  im  Jahre 

1 725  der  Wiener  Capellmeister  Joseph  Fux  mit  seinem  Gradus  ad 

Panuusum,  in  welchem  er  den  Compositionscursus  mit  dem  ein- 

fachen  zweistimmigen  Contrapunkt  nota  contra  notam  beginnt.  unter 

gritndlicher  Durcharbeitung  der  fUnf  Gattungen  des  einfachen  zwei-, 

drei-  und  vierstimmigen  Contrapunkts  allmahlig  zur  Imitation ,  zur 

zwei-,  drei-  und  vierstimmigen  Fuge  fortschreitet ,  dann  den  dop- 

pelten  Contrapunkt  abhandelt.  denselben  wiederum  auf  die  Fuge 

anwendet  und  mit  einigen  Capiteln  tlber  den  Kirchenstil  und  das 

Hecitativ  den  BeschluB  macht  —  der  Generalbass  und  die  Accord- 

lehre  bleiben  ganz  auBer  Betracht.  Diese  Methode  war  damals  fllr 

gewisse  Kreise  wirklich  ctwas  neues,  und  Fux  bezeichnet  sie  selbst 

ansdrllcklich  so,  er  verhehlt  auch  nicht  die  reactionare  Absicht,  die 

ihn  leitete ,  der  immer  mehr  um  sich  grcifenden  Willklir  und  MaB- 

losigkeit  in  der  Musik  entgegen  zu  arbeiten.  Im  Grande  aber  war 

sie  nur  eine  Erncuerung  und  Vervollstandigung  der  Kunstlehre  des 

16.  Jahrhunderts  und  bezieht  sich  demnach  einzig  auf  die  unbe- 

41]  Criiger,  Synopsis  Miisiccs.  Berlin,  1621.  pay.  57:  mos  incipientibus 

yratijicaturi  compendiosissimam  illam  et  facillimam  inyrediamur  cmnponendi 

viam,  qua  nimirttm  ad  Fundamentum  prius  mbstratum  et  positum  reliqtuie  supet'i- 

ores  modulationes  adjici  possint.  Hoc  enim  qui  poUrit ,  facillime  postmodum  me- 

lodiae  reyali  Tenoris  et  Cantus  rcliquas  adjunyet  voces*. 

42]  J.  6.  Walther  sagt  in  tseiner  hnndachriftlichen  Mustklehre  von  17ns, 

mit  offenbnrer  Bczugnahme  anf  Criigers  Synopsis :  »Auch  i  »t  dieses  die  rom- 

pendiliBeBtc  und  leichtCBte  Art  zu  componiron  ,  wenn  man  iiher  eineu  Bass  ais 

das-  Fundament  die  andern  Stimuien  bauot  .  .  .  Derowegen  wollen  wir  bo- 

meldto  leichte  Art  behalten,  und  den  Anfang  zu  oothpomrem  mit  4  Stiiumen  fills 

woran  gar  viel  gelegen  machen«. 
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glcitcte  polyphone  Gesangsmusik :  diese  wollte  Fux  als  den  Ans- 

gangspunkt  allcr  musikalischen  Bildung  angesehcn  wissen.  Fast  nm 

dic8clbc  Zeit  hatte  der  Franzose  Ramcau  den  ersten  .Versuch  ge- 

macht.  die  auf  der  harmonischcn  Anschauung  bertihende  Kunsttibung 

wissenschaftlich  zn  bcgrtinden  und  in  ein  System  zu  bringen.  Seine 

1722  erschicnene  »Abhandlung  von  der  Harmonie«  erregte  sehr  bald 

auch  in  Deutscbland  Aufschen  :  Nikolaus  Bach  erzahlte  1724  allerlei 

darUber  an  Schroter ,:v: .  und  daB  Seb.  Bach  sich  niit  ihr  bekannt  ge- 

macht  habc,  miissen  wir  aus  Emanuel  Bach*  Anftreten  fur  Kirnber- 

ger  schlieBen,  von  dem  oben  die  Rede  war.  Die  Hanptgegenstande 

des  Ramcauschen  Systems :  die  Bestimmung  des  Accords  dnrch  den 

(Jrundbass,  sowie  die  durch  Lmweehslting  des  Basstones  entstehen- 

den  Accorde  waren  natlirlich  in  der  Praxis  liingst  bekannte  und  an- 

gewendete  Dinge .  in  Bezug  auf  sie  also  eine  Ubereinstimmung 

Bachs  mit  Rameau  nattlrlich.  (iewisse  im  Ausbau  des  Systemes 

gewonnene  Resultate  des  Franzosen  wollte  aber  Bach  nicht  gelten 

lassen.  Worauf  im  Besondern  sich  seine  abweichende  Ansicht  bezog. 

kiinnen  wir  nicht  mit  Sicherheit  angeben.  dllrfen  aber  annehmen, 

daB  es  die  auch  von  Kirnbergcr  bestrittenen  Behauptungen  waren 44  . 

Demgegenliber  ist  der  SchluB  gestattet.  daB  Bach  der  Fuxschen  Me- 

thode  voile  Anerkennung  gezollt  hat.   Denn  kein  andrer  als  sein 

431  Schrtfter.  Deutliche  Anweigung  zum  General-Bass.  1772.  S.  X. 
14  Vor  allem  algo  auch  wohl  der  von  Rameau  auf  der  Unterdominante 

mit  hiuzugefiigter  groBer  Sexte  congtruirto  und  flir  einen  Grundaccord  ausge- 

gebeue  Quintscxt-Accord.  sowie  die  Unterscheidung  von  wesentliehen  und  un- 

wescntlichen  Dissonanzen.  —  Kirnberger  hat  die  von  Rameau  aufgebrachte 

Art,  den  Grundbass  pines  zusammenhangenden  Tongtiickeg  augzuziehen.  d.  h. 

diejenige  Reilie  von  Tonen  anzugeben.  auf  welchc  die  Harmonien  eineg  StHckcs 

alg  auf  ihre  eigentlichen  Grundtone  zu  bcziehen  sind  .  aueh  auf  zwei  Baehschc 

Composltionen ,  allcrdings  in  nicht  ganz  unanfechtbarer  Weige ,  angcwandt 

Die  wahren  Grundsiitzc  zum  Gebrauch  der  Harmouie ,  S.  55  ff.  und  1<»7  ff... 

Demselbcn  Verfahren  bcgcgnen  wir  aber  gchou  in  dem  Hauptautograph  der 

franzJigigchen  Suiten  bei  Sarabande  und  beiden  Menuetts  der  D  moll-Suite, 

sowie  im  Fischhoffschen  Autograph  deg  Wohltemperirten  Clavierg  bei  der 

Cmoll-Fuge  und  dem  Dinoll-Praeludium.  Ich  wage  nicht  mit  Bestimmtheit  zu 

behaupten,  daB  die  zu  diesem  Zwecke  eingetragenen  Zablen  und  Buchstaben 

von  Bachg  eigner  Hand  gind.  Der  Miiglichkeit  aber  widerstreitet  nichtg.-daB 

Bach  an  einigen  seiner  C'ompositioneu  das  Wesen  des  Rameauschen  Grund- 
basges  selbst  explicirt  habe. 
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CompositionsschUler  Mizler  Ubertrug  den  Gradus  ad  Parnassian 

gleichsam  unter  Bachs  Augen  ins  Deutsche,  und  wenn  Mizler  Uber 

den  Werth  des  Wcrkes  bemerkt,  daB  es  von  den  wahren  Kennern 

einer  guten  Composition  durcbgehends  vielcu  Beifall  erbalteu  babe, 

so  zielt  er  doeh  unzweifclbaft  auf  Bach  in  erster  Linie  4  ,j .  In  der 

That  steheu  sicb  Bach  und  Fux  naher,  als  es  mancheui  scheineu 

mochte.  Nicht  so  darf  man  sich  die  Entwicklung  der  Kunstlehre  in 

Dcutschland  denken,  daB  bis  zu  Bachs  Zcit  die  strenge  contrapuiik- 

tiflcbe  Sehulung  herrschend  geweseu,  durch  Bach  aber  eine  freiere 

Lehrmethodc  eingefUhrt  worden  sei.  Ein  genaueres  Studium  der 

deutscben  Conipouisten  besonders  aus  der  zweitcn  HUlfte  des  17. 

Jahrhunderts .  und  unter  ihncn  namentlich  der  Orgel-  uud  Clavier- 

meistcr,  welcbe  der  Stolz  dieser  Periode  sind,  beweist  unzweifelhalt 

das  Gegentheil.  Die  L'ngeschicklichkeit  im  polyphonen  Vocalsatze 
war  wahrcnd  des  Jahrhunderts  grbBer  und  groBer  geworden,  die 

lierechtigteu  Freiheiten  der  Instrumentalcomponisten  drohten  in 

WillkUrlichkcit  und  Launc  auszuarten.  Seine  fabelhafte  contrapunk- 

tische  Gcwandtheit,  seine  Strenge  und  Keinheit  im  Satze  hat  Bacli 

zum  geringsten  Theile  als  Tradition  seiner  Vorgiiuger  Uberkommen. 

Er  bat  diese  Dinge  von  neuem  in  die  Kunst  hineingebracht,  gewiB 

audi  mit  Anlehuung  an  alte  classische  Muster,  mehr  jedenfalls  noch 

dem  Zugc  des  eigncn  Genius  folgcnd.  Die  alten  bewUhrtcn  Gesetze 

der  StimmfUhrung  kommen  durch  ihn  unter  den  deutscben  Kllnst- 

lcrn  erst  wicder  recht  zu  Ehren,  allerdings  mit  den  Abwandlungeu, 

welche  das  inzwischen  grlindlich  veranderte  Tonmaterial  nbthig 

machte,  und  Bach  ist  es  gewesen;  der  die  Orgel-  und  Clavier-Com- 

ponistcn  von  neuem  lehrte,  Uberhaupt  mit  realen  Stimmen  gewissen- 

haft  zu  vertahrcn  und  cine  bestimmte  Stimmenanzahl  ein  ganzes 

Stuck  hindurch  test  zu  halten.  Wenn  er  bei  aller  Billigung  der 

Fuxschen  Methode  seinerseits  doch  einen  andern  Lehrgang  vorzog, 

so  that  er  nur  was  in  der  Natur  der  Sache  lag.  Jene  paBte  fUr  den 

Gesang:  dem  angehenden  Vocalcomponisten  konnte  allein  sie  die 

uothwendige  sichere  Grundlage  verschafl'eu.  Sie  war  auch  mit  ge- 

wisseu  EinschrUnkungen  iur  den  Violin-Spieler  und  -Setzer  die 

richtige ;  fUr  Orgel  und  Clavier  konnte  sie  nicht  in  Anwendung 

4">  S.  Vorrede  der  Mizlerachen  Cbersetzung  des  Gradm.  Leipzig,  1742. 
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kommen,  da  sie  den  Kunstj  linger  in  Widerspruch  setzte  zu  den 

Forderungen  seines  Instrumentes.  Ob  es  nicht  Uberhaupt  das  rich- 

tigerc  sei .  jede  Kunstbildung  m  it  dem  Gesange  und  nicht  mit  dem 

Spiel  ah  beginnen.  komrot  hier  nicht  in  Frage,  wo  es  sich  um  Er- 

klarung  historischer  Erscheinnngeu  handelt.  Unbestreitbar  ist ,  daB 

nnr  diejenige  Lehnnethode  Erfolg  haben  kann,  welche,  der  Schfller 

beginne  womit  er  wolle,  von  Anfang  an  dessen  individuelles  Kunst- 

geftthl  zu  wecken  im  Stande  ist.  Es  giebt  in  der  wahren  Knnst 

uiehts  mcchanisches,  zwischen  Reproduction  nnd  Production  besteht 

kein  principieller  Gegensatz.  die  erste  gesungene  Tonreihe.  das 

leichteste  gespielte  CMavierstilckchen  ist  schon  ein  Anfang  der  Com- 

|M>sitiou ,  odcr  soli  es  sein.  So  ist  es  denn  ganz  natllrlich,  daB  in 

ltalien  und  den  unter  italiUnischem  EinfluB  gebliebenen  Gegenden 

Dentschlands  die  alte  contrapunktische,  von  Fux  ernenerte  Methode 

das  t'bergewicht  behielt.  da  die  musikalische  Bildung  der  Italianer 
vorzugswcise  auf  dem  Gesang  gegrtindet  geblieben  ist,  wahrend  in 

Deutschland,  wo  immer  besser  und  mehr  gespielt  wurde  als  gesuu- 

gen,  die  andre  Lehrart  den  naturgemaBen  Vortritt  hatte.  Unter 

diesem  (iesichtspunkte  wird  auch  die  verschiedene  Stellung  ver- 

stiindlich ,  welche  in  dem  Fuxschen  Lehrgange  und  demjenigen 

Bachs  (oder  Kirnbergers)  der  Fuge  angewiesen  ist.  Die  Vocalfuge 

ruhte  eben  auf  andern  Bedingungen  als  die  instrumental ,  und  was 

Bach  aus  lctzterer  gemacht  hatte  konnte  wohl  als  ein  hochster  Gipfel 

der  Kunst  angesehen  werden.  zn  dessen  Ersteigung  nur  der  grtlnd- 

lichst  und  allseitigst  gebildete  .J  linger  die  Kraft  besaB  *B  . 

Bei  zwci  Schttlera  Bachs ,  Heinrich  Nikolaus  Gerber  und  Agri- 

cola  ,  sind  wir  ttber  den  Lehrgang  welchen  der  Meister  mit  ihnen 

einschlug  wenigstens  insofern  genauer  unterrichtct.  daB  sie  als  Bei- 

spiele  dienen  kiinueii.  wie  sich  Bach  durch  das  Instrument,  von  dem 

die  Schtiler  ausgingen,  die  Lehnnethode  fur  die  Composition  gleich- 

4»i)  Bach  selbst  uanntc  eiuuial  gespriichsweise  dio  Fugen  cines  »alten  uiiih- 

samen  Contrapunktisten*  trockcn  und  boizern ,  und  gewiBse  Fugen  eines 

»ueuern  nicht  weniger  groBen  Contrapunktisten-  in  der  (iesralt,  in  welcher  sic 

fttr  Clavier  eingeriehtet  waren,  pedantisch,  weil  jener  unveranderlich  immer 

bei  seine  ui  Hauptsatzc  goblieben  war,  dieser  nicht  Erfinduug  genug  gezeigt 

hatte,  das  Thema  durch  Zwischcnspiele  neu  zu  beleben  Marpurg,  Kritische 

Briefe  Uber  die  Tonkunst.  1,  8.  26u\.  Welche  Coinponisten  er  gemeint  hat,  ist 
nicht  nachzuweisen. 
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sam  vorzeichnen  HeB.  Gerber  muBte  als  er  von  Bach  Unterricht 

empfing  erst  dessen  Inventionen ,  eine  Reihe  Sniten  und  das  Wohl- 

temperirte  Clavier  »durchstudiren«.  Dann  wnrdeu  Generalbass-Ubun- 

gen  vorgenommen  ,  aber  nicht  exteriiporirte :  Gerber  hatte  vielmehr 

die  Basse  id  den  Albinonischen  Violinsoli  schriftlich  vierstimmig 

anszusetzen 47) .  Ahnlich  geschah  es  mit  Agricola ,  den  Bach  erst 

im  Clavier-  and  Orgelspiel ,  hernach  »in  der  harmunischen  Seta-  . 

kunst«  unterwies4v.  Beide  Male  handelte  es  sich  nicht  nm  Anftinger 
und  musikalischen  Elementarunterricht :  mittelst  der  harmonischen 

Setzkunst  and  der  vierstimmig  auszuschreibenden  Albinonischen 

Generalbasse  ftthrte  Bach  jene  jungen  Manner  in  die  wirkliche Com- 

jM>sition  ein.  Und  zu  diesem  Zwecke  geschah  es  auch .  daB  er  sich 

des  Chorals  bediente.  £r  liebte  es  die  Ubungen  im  einfachen  Contra- 

I  m  11  kt  darait  zn  beginnen ,  daB  er  Choralmelodien  vierstimmig  bar- 

monisiren  licB.  Hierttber  kann  man  nach  den  AuBerungen  Kiruber- 

gers  und  Emanuel  Bachs  nicht  mehr  zweifelhaft  scin.  Letzterer 

fragt  mit  Uinblick  auf  die  von  ihm  herausgegebenen  Choralsiitze 

seines  Vaters ,  wer  bentzutage  wohl  den  Vorzug  der  Unterweisung 

in  der  Setzkunst  leugne,  vermbge  welcher  man  start  der  steifcn  und 

pedantischen  Contrapunkte .  den  Anfang  mit  Choralen  roache41*}? 

Kirnberger  empiiehlt  mit  dem  vierstimmigcn  Conrrapunkt  zu  be- 

ginnen, und  stellt  die  Chorale  Bachs  als  unttbertroffene  Muster  eines 

vierstimmigcn  Satzes  hin,  in  welchem  nicht  nur  alle  Stimmen  ihren 

eignen  flieBenden  Gesang  hlitten,  sondern  auch  in  alien  eincrlei 

Charakter  beibehalten  werde  *"} .  Eine  fleiBige  Ubung  in  Choralen 

sei  eine  httchst  nUtzlichc,  ja  nnentbehrliche  Sache,  und  es  sei  ein 

schadliches  Vorurtheil,  dergleichen  Arbeiten  fiir  Uberflttssig  oder  gar • 

47  Gerber,  L.  1,  Sp.  4U2.     4S;  Ch.  C.  Kolle,  Neue  Wahrnehtnungon.  S.  93. 

49)  Vorredo  za  J.  S.  Bachs  vierstiramigen  Choralgesiingen.  Die  Fassuug 

des  Gedankons  in  ohigem  Satze  ist  nicht  hinliinglich  scharf,  da  sie  die  Deu- 

tung  zntXCt,  die  gemeinte  Methodo  orsctzo  nur  die  iangiiblichen  mogliclwt  ein- 

fachen Cantiujinni  der  contrapunktischen  Studien  durch  die  lebemligeren  und 

iuteressanteren  Choralraelodicu,  wudurch  nicht  ausgeschlossen  wiire,  daU  auch 

sir  mit  deui  zweistimmigen  Oontrapunkt  begonnen  habe.  So  hat  in  der  That 

Vogler  (G'horalsystem,  S.  fil)  den  Satz  aufgefaCt.  Das  ware  denn  nbcr  keine 
eigentlich  versehiedene  Methode  gewesen,  und  eine  solehe  will  doch  Em.  Bach 

ji-denfalls  der  Fux&chen  gegonllber  kennzeichnen. 
50  Kunst  des  reineu  Satzes  1,  S.  157. 
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pedantisch  zu  haltcn  ,  da  sie  den  wahren  Grund  bildeteu  nicht  nur 

zum  reiuen  Satz,  sondern  auch  urn  richtig  und  ausdrucksvoll  fllr  Ge- 

sang  conipouiren  zu  lernen51]-  Keineswegs  sollte  also  dieser  Lehr- 

gaug  dem  Schiller  schwierige  aber  unerlaBliche  Anfangsstudien  auf 

Kosten  der  Grllndlicbkeit  erleichtern ,  und  er  wurde  aucb  nicht  so 

a  u  f ge  f a  Bt ,  da  es  gar  Leute  gab,  die  ihn  fllr  pedantisch  erkliirteu, 

wogegen  Verstiindige  ihn  eben  wegen  seiner  Grllndlichkeit  priesen52] . 

Wenn  Kirnberger  die  Bachschen  Choralsiltze  auch  als  Vorbilder  der 

Gesangscouiposition  ansieht .  so  darf  man  nicht  vergesseu ,  daB  er 

begleitete  Gesangsmusik  meint  und  vor  allem  dabei  auf  Erfindung 

einfacher,  ausdrucksvoller  Melodien  abzielt.  Als  Muster  eines  mehr- 

stimniigen  a  rappelluS&tzes  sollen  sie  nicht  gelten,  und  nichts  liefe 

auch  Bachs  eigensten  Absichten  mehr  zuwider  als  cine  solche  Unter- 

stellung.  Meist  mit  reicher  instrumentalcr  Begleitung,  nie  ganz  ohne 

eine  solche,  fast  durchaus  als  integrirende  Theile  groBer,  kunstvoll 

ausgefllhrter  Kirchenmusiken  und  auf  besondere  Textunterlagen 

iuinier  sehr  eng  bezogen ,  so  siud  diese  Choralsatze  gedacht  uud 

nur  so  darf  man  sie  beurtheilcn.  Carl  Friedrich  Fasch ,  welcher 

Ernst  Ludwig  Gerber  gegenllber  meinte,  bei  Bach  sange  zwar  jede 

Stimme  fllr  sich,  aber  ihre  Verbindungen  unter  sich  bliebeu  unsang- 

bar;  es  seien  schone  Theile,  aber  nicht  zu  eincm  schOnen  Ganzeu 

zusammcngefllgt 5 .  hatte  diesen  Standpunkt  der  Beurtheilung  nicht 

gef unden.  Es  ist  jedoch  nicht  zu  leugnen,  daB  die  Herausgabe  der 

Choriile  als  aparter,  schlechtweg  vierstimmiger  ToustUcke  und  vol- 

lends  unter  der  Ankllndigung ,  dieselben  sollten  ein  vollstHudiges 

Chonilbuch  bilden ,  irrige  Vorstellungen  hervorrufen  muBte  und 

allerhand  Schaden  stiften  konnte.  Bald  bedientc  man  sich  Bachs  als 

Vorbildes  auch  am  ungehbrigen  Orte,  und  als  Abraham  Peter  Schulz 

"»1   Ebcnda  S.  215.  —  Ubercinstimmond  stellt  Forkel  (S.  39  f.;  Bachs  Com- 
|K)8itii»n8unterricht  dar.  der  allerditigs  zumeist  aus  Kirnberger  geschiipft  hat. 

aber  sich  doch  auch  durch  Bachs  Siihno  uilludlich  Uber  deu  Gegenstand  hat 

belchren  lassen  konuen. 

•  52)  Lingke,  Die  Sitze  der  musikalischen  Ilaupt-Satze.  Leipzig,  17(»»>. 
Vorbericht.  Er  sagt  uiit  Bezug  auf  don  oben  angeflihrten  Ausspruch  Euianuei 

Bachs:  »iiber  wclcheu  griindlichen  Lehraatz  nicht  leicht  was  griindlichcres 

seyn  wird«.  —  Von  Kirnberger  erziihlte  man  spater,  er  habe  seine  Schiller 
drei  Jahre  lang  Chorale  arbeiten  lassen;  8.  Vogler.  Choral systoui.  S.  21. 

53)  Gerber,  N.  L.  II,  Sp.  SO. 
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im  Jahre  1 790  den  EinfluB  der  Musik  auf  die  Bildung  eines  Volkes 

and  deren  Einfuhrung  in  Schulen  erorterte .  muBte  er  gesteheu.  »es 

baben  die  grbBesten  Harraoniker  aus  der  Bachschen  Schule  bei  der 

Bearbeitung  des  simplen  Chorals  mehr  einen  Prunk  von  Gelehrsam- 

keit  in  unerwarteten  und  auf  einander  gehUuften  dissonirenden  Fort- 

schreitungen ,  die  oft  die  Melodie  ganz  unkenutlich  machen,  zu 

zeigen  gesucht ,  als  auf  die  Simplicitat  RUcksicht  genommen ,  die  in 

dieser  Gattung  fur  die  FaBlichkeit  des  genieinen  Mannes  so  notb- 

wendig  ist« 54) . 

An  die  vierstimmigen  Choralsatze  Bachs  kntipft  sich  nocb  eine 

andre  Frage .  welehe  gleichermaBcn  bcdeutsam  ist  sowohl  tlir  des 

Meisters  eigne  Stellung  zur  musikalischen  Vorzeit ,  als  auch  fur  den 

.Sinn  in  welehcm  er  seine  Kunstjlinger  lebrte.  Ein  groBer  Tbeil  der 

von  ihm  gesetzten  Choralmelodien  entstammt  Jahrhunderten,  da  man 

bei  der  Bildung  von  Melodien  einer  andern  Grundanschauung  folgte. 

als  zu  unsern  und  auch  schon  zn  Bachs  Zeiten.  Die  Gestaltung  einer 

Tonreihe  nach  MaBgabe  einer  der  sechs,  oder,  wenn  man  die  Plagal- 

tiine  besonders  rechnen  will,  zwolf  Octavengattungen  hatte  eine eigen- 

artige  Modulation  derselben ,  und  wenn  sie  mehrstimmig  behandelt 

wurde  auch  eine  entsprechcnde  besondere  harmonische  Begleitung  zur 

Folge.  Das  Gefuhl  fllr  den  Charakter  der  verschiedenen  Octaven- 

gattungen war  bis  in  die  Mitte  des  17.  Jahrhunderts  unter  den  i>ro- 

testantischen  Musikem  noch  ziemlich  lebendig.  Dann  fing  es  an  ab- 
zusterben  und  es  bildete  sich  aus  der  Vielheit  der  Kirchentonarten 

immer  entschiedener  die  Zweiheit  der  Dur-  und  Moll-Tonart  heraus. 

Bestanden  jcne  auch  dera  Namen  nach  noch  eine  Zeitlang  weiter, 

so  verband  man  doch  mit  der  Mehrzahl  derselben  kcine  bestimmten 

Begriffe  mehr.  Johann  Schelle  fragte  den  von  ihm  hoch  bewunder- 

ten  Kosenmliller  einmal ,  was  er  von  den  alten  Modi  musun  halte. 

Darauf  liichelte  Rosenmliller  und  sagte.  er  kenne  nur  Jonisch  und 

Dorisch s&) .  Die  ZusammendrHngung  der  Octavengattungen  mit 

groBer  Terz  in  das  System  von  C  ging  Ubrigens  leichter  vor  sich. 

54  Schulz,  J.  A.  P..  Gedanken  Uber  deu  EinfluC  der  Musik  auf  die  Bil- 

dung eiues  Volks ,  und  Uber  deron  EinfUhruiiK  En  den  Schulen  der  KtiuigHch 

Diinischen  Staateu.  Kopenhageu,  IT90. 

55)  iFahrmMin,]  MtmcuiucheT  Triehter.  I7og.  s.  40  f. 

si-itta,  j.  s.  Bach.  ii.  ay 
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ills  die  Concentrirung  des  Dorischen,  Phrygischen  und  Aeolischen, 

dercn  Grunddreiklinge  ciue  kleinc  Tens  zeigen,  zur  Molltonart.  Mit 

RoseumuUer  uahm  zuerst  auch  noeh  Werkmeister  das  Dorische  als 

besten  Reprasentantcn  der  Molltonart  an**),  erklarte  spater  aber  das 

Aeolische  dafilr57;.  Johann  Gottfried  Walther  beschreitet  einen  ver- 

niittelnden  Weg,  iudem  er  im  Jabre  1708  lehrt,  man  gebrauehe 

heutzutage  drei  Tonarten:  Doriscb,  Aeolisch  und  Jonisch  •''*) .  Bach 
endlich  kennt  nur  zwei  Tonleitern,  eine  mit  groBer  uud  eiue  mit 

kleiner  Terz,  jene  ist  ihm  die  ionische,  diese  die  aeolische5")  Dieser 

nllmahlige  Vercinfachungsprocess  ist  interessaut  zu  beobachteu. 

Doriscb  und  Aeolisch  batten  ein  jedes  ibre  Vorzlige  fUr  den  ange- 

strebten  Zweck.  Das  Dorische  lieB  auf  Grundton,  Quinte  und  Quartc 

eine  vollstiiudige  Cadenz  zu,  ohne  dali,  von  der  Erhiihung  des  Leite- 

tons  abgesehen,  die  Granzen  des  diatonischen  Systems  ttbersehritten 

zu  werden  brauchteu.  Im  Aeolischen  war  eine  diatonische  Cadenz 

auf  der  Quinte  unmoglich.  Dagegen  pragte  es  insofern  wieder  den 

Mollcbarakter  scharfer  aus,  als  es  auf  Grundton  sowohl ,  wie  auf 

Quinte  und  Quarte  Dreiklauge  mit  kleiner  Terz  besafi.  wUhrend  im 

Doriscben  die  Terz  des  Quartdreiklanges  groli  ist.  Unsere  Aiolltonart 

erscheiut  also  recbt  eigentlicb  als  eine  Combination  des  Dorischeu 

und  Aeolischen.  »Stebt  uun  bei  Bach  das  moderue  Zweitonarten- 

System  vollig  fest,  so  halt  er  andrerseits  doch  noch  einen  engeni 

Zusanimenbang  mit  dem  System  der  sechs  Octavengattungen  da- 

durch  aufrecht,  daB  ihm  als  Molltonleiter  einfach  die  aeolische  gilt. 

Theoretiscb  giebt  es  filr  ihn  sowohl  in  aufsteigender  als  absteigender 

Bewegung  nur  eine  und  dieselbe  Tonreihe ,  wahrend  liameau  uud 

mit  ihm  auch  Kirnberger  fUr  die  aufsteigende  Bewegung  die  Keihe 

a  h  c  d  e  fis  gis  a  annahmen  und  Liugke.  um  den  Dualismns  aufzu- 

beben.  fur  beiderlei  Bewegung  die  Keihe  ahcdefgisa  aufstellte60  . 

50;  Harmonologui  mwtica.   1702.  8.  59. 
57   Musikalisehe  Paradoxal-Discourse.  1707.  S.  86. 

58)  HandschriftHcht  Musiklehre,  Pol,  152*. 
59'  Clavicrbuch  Anna  M.  liaehs.  1725.  S.  123:  »die  Srala  der  3  initi :  ist. 

tonus,  2  de  ein  gantzer  Ton,  3  ein  halber.  1  ein  f?antzer,  5  ein  gantzer,  0  ein 

hftlber,  7  ein  gantzer,  S  va  ein  gantzer  Ton ;  hieraus  flieCot  folgende  Regull  •• 
die  2te  ist  in  beydeu  SraK»  groB;  die  4  allezeit  kleiu,  die  5  und  8  e«  vOllig, 
und  wie  die  3.  ist  so  sind  auch  »».  und  7«. 

B0]  Lingke.  Die  Sitae  der  Musicalischen  Haupt-Sktae.  S.  10  ff.  —  Lingke 
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Bachs  Molltonlciter  ist  freilich  fur  seine  Praxis  von  keiuer  un- 

terscheidenden  Bedeutung,  aber  doch  ein  beachtenswerthes  Zeicheu 

fur  seine  Stellung  zn  den  beiden  gegensittzlichen  Systenien.  Als 

er  als  Organist  in  Weimar  zuerst  seine  ganze  Meisterschaft  in  der 

Behandlung  des  Chorals  erwies ,  stritten  sich  Mattheson  und  Butt- 

stedt  iiber  die  Existenzberechtigung  der  Kircbentonarten .  und 

jener  bereitete  ibnen  nnter  fast  allgemeinem  Beifall  ein  feierlich- 

komisches  LeichenbegangniB.  Wenn  Fux  einige  Jahre  spiiter  in 

dem  Lehrgange  seines  Gradus  den  Kircbentonarten  wieder  eine 

gruudlegende  Bedeutung  beimaB ,  so  konnte  die  Opposition  eines  so 

hervorragenden  Manues  gegen  den  modernen  Kadicalismus  zwar 

ihre  Wirkung  nicht  verfehlen.  Indessen  hatte  Fux  doch  zunacbst 

und  vonviegend  die  katholische  Kirchenmusik  im  Auge.  In  der 

protestantiscben  Kirche  konnte  das  alte  System  der  Oetavcngattuu- 

#en  den  verdienten  Schutz  unr  durcb  eiueu  protestantischen  Ton- 

kUnstler  finden.  Durch  Bach  ist  er  ihm  zu  Theil  geworden.  Wie  in 

der  Compositionslehre.  so  wuBte  er  auch  in  Betreff  des  Choralsatzes 

eine  hohere  Stellung  zu  gewinnen,  in  welcher  er  die  Gegensatze  ver- 

einigte.  Er  ging  aucb  bier  von  dem  durch  die  geschichtliche  Ent- 

wicklung  hergestellten  Grunde  der  Dur-  und  Moll  -  Tonleiter  aus. 

benutzte  aber  die  Kircheutime  gewissermaBen  als  Nebeutonleitem. 

Er  gewaun  ihneu  den  ganzen  Reichthum  der  Modulationen  ab,  den 

sie  zu  bieteu  fanig  sind ,  wuBte  ihn  aber  so  zu  verwenden ,  daB  er 

dem  eiufacberen  Grundgefuhle  der  Dur-  und  Moll-Tonart  sicb 

unterordnete 61) .  Die  ErkeuutniB .  daB  manche  alte  Choralmelodien 

nicht  zur  Entfaltung  ihres  ganzen  Wesens  gelangen  konnten?  wenn 

man  sie  uuter  die  Modulationsgesetze  des  harmonischen  Systems 

beuge,  war  fUr  Bachs  Verfahren  nur  ein  Motiv  zweiter  Ordnung.  Er 

empfand ,  daB  die  Kunstideeu ,  welche  in  diesen  Gesangeu  Gestalt 

hatte  dieae  vim  Una  aufgestellte  Stamndeiter  iui  Jahre  17  14  der  Societiit  der 

uiusikalischen  Wissenschaften  zu  Leipzig  vorgelegt  und  alle  Mitglieder  hatten 

sie  gebilligt  [a.  Mizler,  Musikulischc  Bibliothek.  Dritter  Band,  S.  860).  Bach 

war  dauials  noch  nicht  Mitglied. 

•11  In  Folge  dessen  sagt  Kiruberger,  Kunst  des  reinen  Satzes  I,  S.  103: 

»Wir  haheu  in  der  heutigen  Musik  nicht  nur  24  verschiedene  Touleitern,  deren 

jede  ihren  beBtiuunten  Charakter  hat,  sondern  wir  konnen  dabey  auch  uoch 

die  Tonarteu- der  Alten  beybehalten.  Dadurcb  entateht  eiue  ungeuieiu  groPe 

Mannigfaltigkeit  der  Harmonic  und  der  Modulation". 

39'
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gewonnen  hatten.  eben  weil  sie  (lurch  Jahrhuudertc  im  SchooBe  der 

Kirchc  gereift  waren  cine  uuersetzbare  Flllle  echtester  kirchlicher 

Empfindung  and  Stimmung  mit  sieh  fllhrten.    Diese  konntc  und 

wollte  er  fllr  seinen  Kirchenstil  sich  nicht  cntgehen  lassen.  Das 

System  der  Kirchentone  crschcint  bei  Bach  nicht  als  ein  fllr  gewiswe 

Gegenstiinde  ktinstlich  angewendetes :  es  ist  in  Bachs  Geiste  von 

(irund  aus  wiedergeboren  und  kommt  deinnach  nicht  nur  diesen 

oder  jenen  Choralen ,  sondern  seiner  gesammten  Musik  zu  Statten. 

Erschien  es  ihm  angemessen ,  so  setzte  er  einen  Choral  strong  nach 

den  Gesetzcn  seiner  Octavengattung ,  so  einmal  die  mixolydische 

Melodic  »Komm,  Gott  Schopfer,  heiliger  Geisfc* 152 ).  Meistens  wendet 

er jedoch  cine  Harnionisirung  an.  welche  sein  Schiller  Kittel  die  ge- 

mischte  nennt B3  .  indem  er  die  charakteristischen  Modulationen  eincr 

hcstimmten  Octavengattung  bald  starker,  bald  schwacher  vorklingen 

liilit.  Bcispielc  bieten  die  dorischcn  Chorale  »Das  alte  Jahr  vergan- 

gen  ist« ,  "Erschienen  ist  der  herrlich  Tag«"4;,  die  mixolydischen 

»Gelobet  seist  do,  Jesu  Christ« .  »Gott  sei  gelobet  und  gebcuedeiet«. 

»Nun  prciset  alle  Gottes  Barmherzigkeit« 55  ,  die  phrygischcn  "Chri- 

stum wir  sollen  loben  schon«,  »Erbarm  dich  mein,  o  Herre  Gott«  Mi; . 

Daneben  kommt  es  dann  anch  vor.  daB  Melodien,  die  eiucr  Kirchen- 

tonart  angehiJren.  in  ganz  modcruer  Hannonisirung  erscheincn .  und 

andrerseits  werden  z.  B.  mixolydisclie  Modulationen  bisweilen  audi 

bei  Choriilcn  angewendet.  die  ihrem  Weseu  nach  in  diese  Tonarten 

nicht  gehoren.  Die  Bearheitungcn,  welche  die  ChoriUe  >vJcsu  nun  sei 

gepreiset«,  »Es  ist  das  Heil  uns  kommen  her«.  »Vom  Himmel  hoch  da 

komm  ich  her«  in  den  gleichnamigen  Cantaten,  beziehungsweise  in 

der  Mitte  des  zweiten  Thcils  des  Weihnaehts-Oratoriums  erfahren 

haben.  legen  davon  ZeugniB  ab.    Denn  eigcntlich  sind  alle  drei 

iouisch,  auch  die  zweite:  sie  gait  wenigstens  da  Bach  den  SchluB- 

choral  jener  Cantate  setzte  schon  seit  langer  als  einem  Jahrhundert 

daftir.  Man  erkeunt  aus  all  diesem,  daB  Bach  sich  aus  den  Kirchen- 

82]  In  den  Choralffesatujen  von  1TH5  Nr.  187;  Nr.  255  bei  L.  Erk.  Vrpl 

Kirnberger,  a.  a.  0.  II, 

03j  Der  anfrehende  praktische  Organist.  Dritte  Ahtheilunff.  S.  37  ff. 

U4)  Nr.  ISO,  29.  30  bei  Erk. 

tt>)  Nr.  41,  213  bei  Erk  und  Nr.  222  in  den  Clioral-rcsaufren  von  17*ti. 

86]  Nr.  175  bei  Erk  und  Nr.  33  der  Ch(»ralgesiinge  vnn  17S1. 
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toimrteii  ein  Ausdrucksnrittel  zubcreitet  hattc,  welches  er  frei  an- 

wendete .  wo  es  ihni  der  poetische  Sinn  und  der  nmsikalische  Zu- 

Hjimmenliang  zu  erfordern  schieu.  1st  es  doeh  audi  nur  aus  solehen 

Qrttndeo  herzulciten,  daB  er  cine  seiner  Lieblingsmelodien  »0  Haupt. 

voll  Blut  and  Wunden«  bald  ionisch.  bald  phrygisch  liannouisiit. 

Bachs  unerschopflichcr  haraionischer  Keichthum,  den  er  nicht  nur  in 

»len  Choriilen  sondern  in  alien  seinen  Compositionen  zcigt  nnd  zwar 

meistens  obne  irgcndwie  weitgreifend  zu  raoduliren ,  entspringt  aus 

diesen  zwei  Quellen :  aus  der  grUndlicbsten  Ausnutzung  der  Octa- 

vengattungen  und  aus  eineni  uberaus  scharfen  und  siehern  Geflihle 

fltr  die  liarniouischen  Verwandtschaften  innerhalb  des  Dur-  und 

Moll-Systems"7). 

Kirnberger  bat  desbalb  seinen  groBen  Lehrer  ganz  wohl  be- 

griffen.  wenn  er  sich  nicht  nur  veranlaBt  sah,  eine  Ueibe  von  Orgel- 

ehoralen  des  dritten  Theils  der  »Claviertibung»<,  welcher  eben  um  die 

Zeit  erschien,  da  er  in  Leipzig  bei  Bach  studirte,  spUter  nach  Scite 

ill  res  harmonischen  Wesens  bin  zu  couimentiren Bs  ,  sondern  eine 

nacb  Art  der  Kirchentime  eingericbtete  Modulation  anch  in  Fugen 

des  Wohltempcrirten  Claviers  und  freiert'undcnen  StUcken  Bachscber 
Cantaten  erkannte.  In  seineni  Handexemplare  des  ersten  Theils 

jener  Fugensammlung  bezeicbncte  er  die  Fugen  aus  C  dur  und  Cis 

dur  mit  Jonisch ,  die  aus  Cmoll.  Esmoll  und  Gismoll  als  Aeolisch, 

die  ans  Cis  moll  und  Fismoll  als  Dorisch.  Das  Tcrzett  der  Cantate 

»Aus  tiefer  Noth«  eignete  er  der  aeolischen  Tonart  zu ttu) .  Diese 

Bezeicbnungen  kdnnen  natlirlich  nur  eine  sehr  bedingte  Gultig- 

keit  baben ,  insofern  sie  namlich  nicbts  andcres  ausdrlicken  sollen, 

als  ein  Uberwiegen  dcrjenigen  Modulationen,  die  dem  Wesen  diescr 

oder  jener  Kirchentonart  eigentbUmlich  sind.  Mebr  aber  bat  anch 

Kirnberger  gewiB  nicht  sagen  wollen.  Streng  genommcn  sind  kaum 

einigc  zusammenhangende  Takte  in  diesen  Stttcken  zu  finden .  in 

welchen  die  diatonischen  Gesetze  nicht  irgcndwie  auBer  Acht  gesetzt 

warden.  Aber  cine  solche  aus  den  tiefsten  Tiefen  heraus  sich  cnt- 

<»7;  Man  vergleichc  hierzu  noch  die  sehiinen  Ausfuhrtiutfeu,  wclehe  Win- 

terfeld  Ev.  K.  Ill,  S.  2!>'.t  dicscin  Gefjenstande  gewidmet  hat. 

«8  Manuscript  auf  der  Auialieubibliothek  zu  Berlin.  MitKotheilt  Auhanj; 

B.  XIV.  «9)  Die  betreffenden  llandschrifteu  auf  der  Amalieubibliothek 

Nr.  57  und  Nr.  38. 
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faltende  HarraonienfUlle  war  (loch  nur  mOglich  bei  nmfassendster  Bc- 

nutzung  der  in  den  Octavcngattimgen  gegebenen  Modulationsniittel. 

Audi  in  der  Art  der  Vorzeichnnng  laBt  sich  noch  Bacbs  Zu- 

sammenhang  mit  dem  System  der  Kirehentonarten  erkennen.  So 

bezeiehnet  er  E  dorisch  folgericbtig  mit  Bwei  Krenzen.  F  dorisch  mit 

drei  Been,  G  doriBch  mit  einem  Bee.  nnd  enthiilt  sich  natUrlich  aneb 

bei  dem  Dorischen,  Phrygischen,  Mixolydischen ,  wenn  sie  in  ibren 

ursprttnglichen  Lagen  angewendet  werden,  jeder  Vorzeichnnng.  Ah 

Bcweis,  wie  sehr  sich  fllr  andre  Kbpfc  damals  das  Wesen  der  Octa- 

vengattungen  verflUchtigt  hatte ,  mag  hiergegen  angeflihrt  werden, 

daB  Mizler  dem  Dorischen  Dmoll,  dem  Phrygischen  Emoll,  dem 

Lydischen  Fdur  u.  s.  w.  ohne  Unistande  gleichstellt 70) .  Bach  wahlt 

jene  Vorzeicbnungen  aber  nur  dann ,  wenn  er  seinem  Stttck  die  Art 

and  Stimmung  der  betreffenden  Octavengattung  aufpragen  nnd  zu- 

geeignet  wissen  will.  Wo  das  nicbt  der  Fall  ist,  zeichnet  er  einfach 

Dnr  oder  Moll  vor.  Manchmal  scheint  sogar ,  wenigstens  beim  Do- 

rischen ,  seinem  Verfahren  nur  absichtslose  Gewohnheit  zu  Grunde 

zu  licgen,  und  es  giilte  dcmnach  theilweise  auch  von  ihm  Agricolas 

Bemerkung71) ,  daB  viele  Componisten  aus  der  ersten  Haifte  des 

18.  Jahrhunderts  auch  dort  die  dorische  Tonart  anzeigten,  wo  eigent- 

lich  die  aeolischc  gemeint  sei.  Namentlich  ist  dieses  von  Bacbs 

freicn  Compositionen  zu  verstehen.  In  der  Altarie  der  Cothcncr 

Huldignngs-Cantate  72i  hat  Bach  die  erste  Zeile  als  Gmoll,  die  tib- 

rigen  alle  als  G  dorisch  bezeichnet,  hier  kann  also  ein  inncrer  Grund 

nicht  maBgebend  gewesen  sein.  Aus  solchen  Dingen  erkennt  man 

aber  wieder.  wie  die  miiBikalische  Empfindung  im  Suchen  nach  einer 

znsammenfassenden  Molltonart  noch  langcre  Zeit  zwischen  Aeolisch 

und  DoriSch  schwankte73). 

70)  MiiBikalische  Bibliuthek,  I,  S.  30,  31,  34,  Anraerkungen. 

71;  Anmerkungen  zu  Tosi.  S.  5. 

72)  S.  S.  450  f.  dieses  Bandes. 

73)  Ich  darf  diesen  Absehnitt  wohl  nicht  ohne  eine  Erwahnung  Voglers 

schlicOcn,  welcher  theils  selbst  in  seinem  » Choral-System «  S.  53  ff.,  theils 

dureh  seinen  Schiller  C.  M.  v.  Weber  iZwiHf  ChorHlo  von  Sebastian  Bach  um- 

gearheitet  von  Voglcr,  zergliedert  von  C.  M.  v.  Weber.  Leipzig,  C.  P.  Peters) 

die  vertneintliche  Pehlerhaftigkeit  und  Unsehonhoit  des  Bachschen  vierstim- 

migen  Choralsatzes  nachzuwcisen  gesucht  hat.  DaO  diese  Lacherlichkeit  iniig- 

lich  gewesen  ist,  davon  tragi  freilich  einen  Theil  der  Schuld  der  Herausgeber 
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V. 

Wenn  Bach  in  der  ersten.  bis  zum  AbschluB  der  Cbthener  Jalire 

zu  rechnenden  Halfte  seines  Lebens  sich  nns  vorzngsweise  als  In- 

strumcntalcomponist  gezeigt  hatte,  so  legte  sich  wahrend  der  Leip- 

ziger  Zeit  die  concertirende  Kirchcnmnsik  als  das  Feld  seiner  Haupt- 

thatigkeit  vor  Augen.  Eine  naturgemfiBe  Weiterbewegung  von  jener 

zn  dieser  Periode  ist  sichtbar :  soweit  es  ohne  Beeintrachtigung  des 

selbstandigen  Werthes  der  verschiedenen  Kunstgebiete  geschchcn 

kann,  darf  man  sagen,  daB  die  frtlhere  Periode  zur  spateren  sich 

vcrhalt,  wie  Vorbereitnng  zur  ErfUllung.  Die  instrumentale  Knnst 

wird  nicht  anfgegeben,  sie  wird  nnr  dnrch  htfhcre  Organe  ausgellbt : 

in  Folge  der  Doppeldenrigkeit  des  Gesangcs  als  knnstlerischen  Aus- 

drncksmittels  kommt  dann  freilich  ganz  von  selb9t  ein  neues  wesent- 

liches  Element  in  sic  hinein.  Aber  da  die  instrnmentale  Musik  der 

cigentliche  Quell  von  Bachs  Knnst  ist.  so  ist  es  naturlieh.  daB  er 

auch  in  der  zwciten  Periode  nnmittelbar  aus  ihm  zu  schopfcn  fort- 

tnhr.  Und  ist  schon  die  Zahl  seiner  spaler  geschatfenen  Instrumcn- 

talcompositionen  keine  geringe .  so  verleiht  ihnen  ihr  Gehalt  den 

Charakter  schwerer,  vollreifer  Frtlehte  eines  gesegneten  Lebens- 

herbstes. 

In  der  gltlcklichsten  l^age  bcfindet  sich  der  wahre  KUnstler 

dann.  wenn  alle  seine  Werke  Gelegenheitswerke  sein  kbnnen.  und 

nmgekehrt  wird  derselbe  instinctiv  getrieben,  seine  Kunst  wo  es  uur 

angeht  an  die  ihn  nmgebenden  Lebensverhaltnisse  anzuknlipfen. 

Beides  tindet  sich  bei  Bach  bewahrheitet.  Er  ist  nie  groBer  gewesen. 

als  wo  er  mit  seiner  Musik  eben  uur  den  Veranlassungen  seines 

Emanuel  Bach.  Da  Vogler  Zweck  .  Stellung.  Besetzung,  ja  in  vielen  FXIIen 

selbst  den  eigentlichcn  Text  dieser  Chorale  nicht  kannte .  und  da  diesclhen 

fiir  ein  vierstimniiges  Choralbuch  gelten  sollten,  so  mufite  er  init  ganz  falschen 

Yoraussetzungen  an  sie  herantreten  DaB  er  das  VerhaltniC  Bachs  zu  den 

Kirchentonarten  nicht  erkaunte,  darf  man  ihm  auch  nicht  verargen,  da  hierzu 

ein  viel  umfassenderer  Oberblick  liber  die  gesammte  Thiitigkeit  und  historisehe 

Bedentung  dos  Meisters  gehOrte ,  als  ihn  damals  irgendwer  besaB.  Was  die 

angeblicheu  UnschUnheiten  ira  ubrigen  betrifft,  so  verratheu  Voglers  Ausstel- 
lungcn  eine  ebenso  groBo  Unfiihigkeit,  das  Goniale  in  Bachs  hamionischen  und 

melodischen  Folgen  uachzuempfinden ,  als  seine  -Verbesserungen*  lahin  und 

geschmacklos  siud. 
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Dienstes  unci  Amtes  nachzukommen  hatte.  Er  hat  aber  audi  immer 

die  Gelegenheit  wabrgenommen.  wo  es  ftir  cineii  bestiminten  Zwcck 

etwas  zu  componiren  gait.  Von  1729  bis  nach  1736  war  er  Diligent 

des  Telemannschen  Musikvereins.  Uber  die  Karomermusikwerke 

fUr  Gesang  mit  Begleitung ,  welcbe  er  fllr  ibn  schrieb,  ist  schon  ge- 

Bprochen  worden.  DaB  er  audi  Instrumentalien  seiner  Composition 

in  ihni  zur  Auflllhrung  brachte,  stebt  auBer  Zweifel.  Man  denkt 

dabei  zuniichst  an  Orchesterpartien.  Jene  »Baehschen  Sonaten«, 

welche  noch  im  Jahre  1783  die  Musikanten  zu  Eutritzsch  bei  ErCflf- 

nung  der  KirnieB  httren  lieBen.  kttnnen  nur  Werken  solcber  Art  ent- 

nommen  sein '  .  Welche  seiner  Orchesterpartien  er  neu  fttr  den 

Musikverein  componirt  hat.  lUBt  sich  mit  Sicherheit  nicht  sagen.  Es 

ist  sehr  wahrscbeinlich ,  daB  Bach  auch  in  COthen  schon  sich  mit 

dieser  Form  beschaftigte.  Bei  der  einen.  jetzt  bekannteren.  der 

beiden  Ddur-Partien  steht  aber  soviel  test.  daB  die  zur  Ausftthrung 

angefertigten  Original  -  Stimmen  derselben  zwischen  1727  und  1736 

geschrieben  worden  sind,  ungefUhr  also  w&hrend  der  Zeit,  da  Bach 

den  Musikverein  dirigirte.  Die  andre  Ddur-Partie  deutet  wenig- 

stens  durch  ihren  Inhalt  auf  die  Leipziger  Periode  2i . 

Die  Musik ,  welche  in  dera  Vereine  getrieben  wurde ,  war  in- 

dessen  mannigfaltiger  Art :  man  muB  dalier  annehmen ,  daB  auch 

Violin-  und  Clavierconccrte  Bachs  hier  zur  AuffUhrung  kamen. 

Haufiger  noch  wird  dies  in  Bachs  Wohnung  geschehen  sein.  Da  er 

bei  seinem  Tode  nicht  weniger  als  fllnf  Claviere.  zwei  Violinen,  drci 

Bratschen.  zwei  Violoncello,  cine  Gambe  und  noch  andre  Streichin- 

strumente  hinterlieB .  so  sieht  man .  daB  er  auf  hausliche  Concerte 

vollkommen  eingerichtet  war.  An  talentvollen.  oder  doch  branch- 

baren  Schlllern  fehlte  es  zur  Ausfllhmng  nie.  Die  glanzendste  Zeit 

fllr  Bachs  Hauscapelle  aber  war  unstreitig  etwa  von  1730  bis  1733, 

da  die  erwachsenen  SUhne  Friederaann  und  Emanuel  noch  im  Eltern- 

hause  weilten.  Berahard  ins  Jtlnglingsalter  getreten  war.  und  Krebs. 

schon  seit  1726  Sebastians  Schliler,  sein  groBes  Talent  entwickelte 

—  von  den  Gesangsleistungen  Anna  Magdalenas  und  ihrer  Stief- 

tochter  Katharina  abgesehen.   Wissen  wir  es  ja  auch  durch  Bachs 

1)  Vrgl.  S.  501  f.  dieses  Bandes. 

2)  S.  Band  I,  S  750  f.  und  S33  f.  —  Band  II,  S.  558. 
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eigne  Worte,  welehe  Freude  es  ihm  damals  maehte.  im  Familien- 

kreise  ein  Concert  wocaliter  und  instrununtuliter  zu  fortnirem  :l) .  Ob 

Bach  noch  Violinconcerte  eigens  fllr  diese  Zwecke  comppnirt  hat, 

muB  dahin  gestellt  bleiben;  sicher  ist  nur,  daB  er  sole-lie  Werke 

seiner  Arbeit  urn  die  envUhnte  Zeit  zur  Aufflihrung  brachte 4  .  Seine 

Hauptth&tigkeit  auf  diescm  Gebiete  gait  in  Leipzig  jedenfalls  dem 

Clavicrconcert.  Die  Violin -Sonaten  nnd  -Suiten  hatte  Bach  spater 

ganz  oder  theilweise  fllr  Clavier  oder  Orgel  bearbeitet.  und  die  Ver- 

gleichung  zwischen  Bearbeitung  und  Original  ergab ,  daB  die  Idee 

dicscr  Stltcke  manchmal  mehr  im  Boden  des  Clavierstiles  ihre  Wur- 

zeln  hatte.  als  daB  sie  wirklich  geigenmaBig  erfunden  waren5). 

Nicht  anders  ist  Bach  audi  mit  einem  Theil  seiner  Violin-Concerte 

verfahren,  und  die  Vergleichung  ergiebt  ein  ahnliches  Resultat. 

Aber  nicht  nur  die  Violinconcerte  in  A  moll,  Edur  und  Dmoll  hat  er 

fllr  Clavier  mit  Orchester  Ubertragen.  wobei  sie  nach  Guioll,  Ddur 

und  Cmoll  versetzt  wurden.  Er  bietet  uns  auch  drei  Concerte 

(Dmoll.  Fmoll  und  Cmoll).  welche  aus  sich  selbst  erkennen  lassen, 

daB  sie  Umgestaltungen  frllherer ,  als  Originale  leider  verloren  ge- 

gangener.  Violinconcerte  sind6}.  Ein  viertes,  Edur,  tragt  nntrlig- 
liche  Zeichen,  die  auf  ein  Violinconceft  zurllckwiesen.  nicht  an  sich: 

man  muB  also  einstweilen  annehmen,  daB  es  von  Anfang  fllr  Clavier 

gesetzt  worden  ist.  Es  wurde,  nachdem  es  seine  erste  Gestalt 

erhalten  hatte,  fllr  zwei  Kirchencantaten  vollstandig  aufgenutzt, 

dann  aber  als  Clavierconcert  nochmals  llberarbeitet7) .  Ein  fUnftes, 

Dmoll,  ging  ebenfalls  in  eine  Kirchencantate  auf ,  als  Original  ist 

■V  Vrgl.  S.  84  dieses  Bandes. 

4  Die  eigcntlich  zur  Composition  von  Violinconcerten  auffordcrnde  Zeit 

war  fiir  ihn  ip  COthon;  b.  Band  [,  B.  T:M  f.  —  Wenn  die  Originalstimmen  des 

A  inoll-Concerts  und  zwei  autographe  Stiramen  des  Dmoll -Concerts  das  Was- 
serzeichen  M  A  tragen ,  so  folgt  hieraus  mit  Sicherhcit  nur  die  Auffuhrung 

dor  Coucerte  zwischen  1727  und  I73U,  uicht  auch  ihre  Composition  wahrend 
dieser  Zeit. 

5<  S.  Band  I,  8.  688  ff.  und  707. 

6]  S.  Rusts  Auseinandersetzungen  im  Vorwort  zu  B.-G.  XVII.  —  Auch 

davon,  daG  das  andre  der  hciden  Cmoll-Concorte  flir  zwei  Claviero  aus  einem 

Concert  flir  zwei  Violinen  hervorgegangeu  ist,  hatmich  Rust  Vorwort  zu  B.-G. 

XXD,  S.  XIII  vollkommen  uberzeugt.  Uiernach  ist  Band  I,  3.  734,  Z.  19  zu 

berichtigen.         7)  8.  8.  279  f.  dieses  Bandes. 
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es  bin  auf  cin  kleine*  Fragment  verloren s).  Ohne  nachweisbare  Bc- 

zichiingcn  zn  andern  Werken  stent  nur  das  Adur-Concert  da.  Die 

beiden  Conccrte .  welche  ursprlinglich  fur  zwei  Violinen  und  Tntti 

componirt  waren,  sind  demgemaB  auch  auf  zwei  Clavierc  uber- 

tm$en9);  die  Zahl  der  einfachen  Clavierconcerte  ist  sieben,  wenn 

man  dasjenige  mitrecbnet.  welches  nnr  noch  in  der  Kirchencantate 

vorhanden  ist 10  . 

Bei  einigen  dieser  Conccrte  lSBt  sich  Uber  die  Entstchnngszeit 

genaueres  sagen.  Das  erstere  D  moll-Concert  ist  fllr  zwei  verschie- 

dene  Kirchencantaten  benutzt,  zuerst  fUr  die  Cantate  »Ich  habe 

meine  ZuvcrsichK  welche  auf  den  einnndzwanzigsten  Trinitatis- 

Sonntag  1730  oder  1731  gcsetzt  werden  muBte.  hcrnach  zu  der  Ju- 

bilate-Musik  »Wir  mltssen  durch  viel  Trttbsal  in  das  Keich  Gottes 

cingehen« 11  .  Das  andre  D  moll-Concert  befindet  sich  in  der  wahr- 

scheinlich  fUr  1731  componirtcn  Cantate  znm  zwfflften  Trinitatis- 

Sonntage  »Geist  und  Seele  wird  verwirret* ») .  Die  crsten  beiden 

Satzc  des  E  dur- Concerts  enthalt  die  Kirchcnmusik  »Gott  soil  allein 

mein  Herze  haben«.  den  letzten  die  Cantate  »Ich  geh  und  suche  mit 

Verlangen« :  sie  sind  dem  achtzehnten  nnd  zwanzigsten  Trinitatis- 

sonntage  bcstimmt.  wahrscheinHcli  der  Jahre  1731  oder  1732 >»]. 

8)  S.  S.  278  f.  dioseB  Bandes.  —  DaC  sich  unter  den  Cantaten-Sinfonien 

auch  sonst  noch  Hostandthcile  verloren  gegangener  Violin-  und  Clavierconcerte 
lietinden,  ist  sehr  wahrscheinlich.  Eine  solchc  Sinfonic  ist,  da  ilirc  Cantate 

nicht  inohr  oxistirt.  von  Rust  B.-G.  XX1,  Nr.  4  unter  den  Violinconcerten  hcr- 

ausgegebcn.  Auf  eine  andre  Erocheinunp  dieser  Art  habe  ich  8.  564  dieses 

Bandes  hingewiesen.  Forkel  fS.  On  sagt,  Bach  habe  Instruiuentalstik-ke  wah- 
rend  der  Communion  zu  spielcn  gcschrieben ,  und  iramer  so  eingerichtet.  da (3 

sie  fiir  die  Spieler  instructiv  gewesen  wiireu;  sio  seien  aber  moistens  verloren 

gegangcn.  Das  diirften  theils  ebenfalls  arrangirto  Siitze  aus  Instrumcntalcon- 
certen,  theils  auch  Stlieke  gewesen  sein,  wie  sie  sich  am  Aufang  des  zweiten 

Theils  zweitheiliger  Kirchencantaten  finden;  vrgl.  »Die  Elonden  sollen  essen« 

und  »Die  Himrael  erziihlen  die  Ehre  Gottes«. 

■  9]  B  -G.  XXI',  Nr.  1  und  3.  —  P.  S.  II,  C.  10.  —  Beide  Cmoll. 

10)  Guioll  B.-G.  XVII.  Nr.  7;  P.  S.  II,  C.  2.  —  I)  dur  B.-G.  XVII.  Nr.  3 , 

P.  S.  0,  C.  4.  —  Dmoll  B.-G.  XVII,  Nr.  1 ;  P  S.  II.  C.  7.  -  Fmoll  B.-G. 

Nr.  5;  P.  8.  II.  C.  3.  -  Edur  B.-G,  XVII.  Nr.  2;  P.  8.  II.  C.  «.  -  A  dur 

B.-G.  XVII.  Nr.  I.;  P.  S.  II,  C.  5.  —  Dmoll  s.  B.-G.  XVII.  8.  XX  und  VII. 
Nr.  35.         II   S.  8.  278  und  559  dieses  Bandes. 

12)  8.  S  27b  f.  dieses  Bandes.         13)  8.  8.  279  f.  dieses  Bandes. 

• 
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r>ie  Originate  mtlssen  also  vor  diesen  Daten  componirt  sein.  Die 

Ubertragnng  des  einen  der  beiden  Cmoll-Concerte  fllr  zwei  coneer- 

tirende  Instrumente  hat  im  Jahre  1 73(5  stattgefunden  u) .  In  seiner 

spateren  Lebenszeit,  als  Bach  die  hervorragendsten  Orgelchorale 

einer  abschlieBenden  Revision  unterzog.  den  Passionen  nach  Johan- 

nes und  Matthaus  die  endgttltige  Gestalt  gab,  hat  er  anch  seine  Cla- 

vicrconcerte  gesammelt  und  der  letzten  Feile  nnterworfen  15) . 
Violineoncerte  zu  Clavicrmusik  urazuformen  hatte  sich  Bach 

wie  wir  wissen  schon  in  Weimar  eifrig  gellbt :  er  ttbertrug  hier  eine 

groBe  Anzahl  Vivaldischer  Compositionen.  Die  Arbeit  war  nur  inso- 

fern  eine  andre,  als  dort  auch  das  Tntti  in  das  Clavierarraugcment 

einzuarbeiten  war ,  hier  aber  der  Clavierpart  einfach  an  Stelle  der 

Violinstimme  treten  sollte.  AuBer  der  Unifonnnng  derjenigen  Pas- 

sagen  nnd  melodischen  Gange.  welche  zu  violinmaBig  erfunden 

warcn,  anBer  der  Umlcgnng  derselben  nnd  der  Benutzung  tieferer 

Lagen,  welche  der  Violine  nnznganglich  waren,  gait  es  eine  Stimme 

fur  die  linke  Hand  herzustellen.  Das  concertirende  Clavier  einfach 

den  Continuo  mitspielen  zn  lassen ,  war  ein  Nothbehelf,  zu  dem 

Bach  allerdings  hiinfig  gcgriffen  hat,  besonders  im  Ddur-Concert 

und  dem  Mittelsatz  des  einen  C  moll-Concerts.  Wo  er  aber  auf  eine 

grtindlichere  Imarbeitung  einging,  lieB  er  zunachst  den  Continuo 

durch  den  Clavierbass  in  bewegteren  Gangen  umspielen,  ftigte  zu- 

weilen  auch  eine  selbstiindige  Stimme  als  dritte  zwischen  Ober- 

stimme  und  Continuo  hinein .  oder  machte.  wenn  der  Continuo  zu 

pausiren  hatte .  aus  dem  einstimmigen  Satz  des  concertirenden  In- 

struments einen  zweistimraigen.  Eine  hervortretend  sorgfUltige  Be- 

handlnng  hahen  in  dieser  Beziehung  das  Gmoll-  und  in  seiner  letz- 

ten Uberarbeitung  das  D  moll-Concert  erfahren,  auch  der  erste  Satz 

desjenigen  C  moll-Concerts,  von  welchem  das  Original  noch  erhalten 

ist.  GegenUber  den  Saiteninstnimenten  ist  dem  Clavierstil  die  Zwei- 

stimmigkeit,  und  in  weiterer  Ausbildung  die  Drei-  und  Mehr-Stim- 

migkeit  eigenthUmlich.    DieseB  sowohl  wie  die  Klangfarbe  sind 

14i  B.-G.  XXI2,  Nr.  3.  —  S.  Anhang  A.  Nr.  33  gcgen  Ernie. 

15  Das  auf  dor  konigl.  Bibliothok  zu  Berlin  befindliche  Autograph  ent- 

hsilt  deren  sieben  uud  auGcrdem  das  Fragment  des  zweiten  D moll-Concerts. 

Eines  derselben  Fdur  ist  aber  ein  Concerto  grosso  mit  Clavier,  worliber 
welter  unten. 

Digitized  by  Google  ' 



—    020  — 

Mittel,  das  Clavier  znm  Tutti  in  eincn  scharferen  Contrast  zu  biin- 

gen.  als  cr  durcli  eine  Solovioline  erzielt  werden  kaun.  Mit  gutem 

Grunde  ist  seit  Mozart  das  Clavier  als  Soloinstrument  beim  Instrn- 

mentalconcert  immer  mehr  in  den  Yordergrund  getreten  mid  nirgends 

hat  sich  sein  Stil  reiner  and  vollkommener  cntfaltet,  als  in  der  wi- 

derstreitenden  Stellung ,  welebe  es  in  Mozarts  und  Beethovcns  der- 

artigen  Compositionen  cinzunebmen  gezwungen  war.  Von  Bachs 

Clavierconcerten  liiBt  sich  das  gleiehe  nicht  behaupten,  aucb  niebt 

wenn  man  den  in  der  Versebiedenheit  des  Cembalo  vom  Pianoforte 

gegebcnen  Entwicklungsbedingungen  gebtlhrend  Rechnung  tragt. 

Man  muB  herucksichtigen ,  daB  damals  zu  einemjeden  Concert  auch 

nocb  ein  Clavier  als  genera lbassirendes  Instrument  gehiirte.  Es 

hattc  als  solcbes  nicht  nur  das  Soloinstrument  zu  stUtzen,  soudern 

diente  bei  Bach  ganz  besonders  aucb  dazu,  die  verscbiedenen  im 

Tutti  mitwirkenden  Organe  zu  binden  und  zu  einer  Einheit  zu  ver- 

schmelzen,  welcber  es  seine  StileigenthUmlicbkeit  zum  Gesammtge- 

priige  gab  »•).  DaB  aucb  bei  Clavierconcerten  Backs  das  accompag- 

nirende  Cembalo  in  Anwendung  kam.  ist  erwiesen.  Von  einem  ent- 

scbiedcnen  Gcgensatz  zwischen  Tutti  und  Soloinstrument  konnte  also 

weder  iiuBerlich  nocb  innerlicb  die  Rede  sein.  Dies  erkannte  Bach 

natttrlich,  und  sein  Streben  ging  viel  mehr  dahin,  dem  Clavier  die 

Rolle.  welche  es  als  Generalbassinstrument  bisher  gleichsam  latent 

gespielt  hatte,  nunmebr  aucb  Offentlich  zu  Uberti*agen.  Die  musika- 

lische  Form .  welche  sich  durch  das  Gegeneinanderwirken  zweier 

gleichberecbtigter  Miichte  gebildet  hatte,  ist  wie  in  den  branden- 

burgischen  Concerten  beibehalten  ,  Ubrigens  aber  ist  das  Clavier 

durchaus  die  herrschcnde  Macht.  Diese  Werke  sind  gewissermaBen 

in  Concertt'orm  entwickelte  Claviercompositionen  .  die  durch  Mitwir- 

kung  von  Strcichinstrumenten  eine  groBere  Ton-.  Stimmen-  und 

FarbenfUllc  erbalten  haben.  Demnacb  laBt  auch  Bach  allc  Tuttisatzc 

vom  Soloclavier  mitspielen  oder  durch  Clavierfiguren  umhUllen.  Er 

beraubt  sich  hierdurch  in  einer  oft  ganz  auffalligen  Weise  sclbst  der 

einfacbsten  gegensiitzlichen  Wirkung.  wie  z.  B.  im  Andante  des 

G  moll-Concerts.  Aber  es  kam  ihm  darauf  an ,  cine  dominirende 

Stilrke  des  Cembaloklauges  zu  erzielen,  was  erdenn  aucb,  wenn  man 

US;  Vrtfl.  Band  I,  S.  717. 
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bedenkt,  daB  noch  cin  generalbassirendes  Cembalo  hinzuzukommeu 

und  das  Tutti  nur  dllnu  bcsetzt  zu  werden  pflegte ,  vollkommeu  cr- 

reicht  haben  uiuB.  Was  dieses  zweite  Cembalo  an  unterstutzendcn 

Accorden  zu  leisten  hat,  ist  meistenthcils  so  geringfiigig,  daB  cs  vom 

coneertircnden  Cembalo  unschwer  mit  Ubernommen  werden  konnte, 

und  in  der  That  will  cs  mir  scheinen ,  als  seien  die  letzte  Uberar- 

beitung  des  D  moll -Concerts  und  das  G  moll  -  Concert  auch  daraut' 
bin  eingerichtet.  Wie  Bach  dcr  Idee,  im  Clavierconcert  das  Clavier 

zum  Hcrrscher  zu  machen,  weitcr  und  weitcr  bis  in  ihre  letzte  Con- 

sequeuz  nachgegangen  ist,  werden  wir  alsbald  erfahren.  Der  Keim 

dieser  Idee  steckte  aber  in  den  Compositionen  schon  als  sie  noch 

originale  Violinconcerte  waren.  Denn  daB  Bach  die  Uberarbeitungeu 

nur  aus  Mangel  an  Lust  zu  gauz  neuen  Clavierconccrten  vorgenom- 

meu  babe,  ist  cine  bci  diesem  Meister  uicht  zu  rcchtfertigcndc  Au- 

nahme,  und  auch  die  groBe  Auzahl  der  Uberarbeitungcn  zeugt  da- 

gegen.  nnzwcifelhaft  hattc  er  das  GefUhl,  daB  der  Stil  seiner  Vio- 

linconcerte zu  schr  durch  seiuen  Clavierstil  bedingt  war,  als  daB 

diesc  Compositionen  nieht  allein  als  Clavierconccrte  ihr  voiles  inne- 

res  Wcsen  entfalten  konnten.  DaB  im  Einzclnen  manchc  und  na- 

mentlich  cantiible  Stellen  durch  die  Clavierlibcrtragungen  uuwirk- 

samer  geworden  sind,  liiBt  sich  nicht  leugnen;  im  Ganzcn  aber 

haben  wir  in  ihnen  cine  Weiterbildung ,  kein  gelcgcntliches  Arran- 

gement zu  erkenneu. 

Es  erhellt,  daB  in  Bezug  auf  die  Form ,  namcntlich  des  ersteu 

Satzes,  auf  das  VerhaltniB  des  Soloinstrumcntcs  zum  Tutti,  auf  die 

Klangeigenthumliehkeit  beider  und  des  Ganzcn  das  Bachschc  Cla- 

vierconcert uuter  einem  audern  Gcsichtspunkte  beurtheilt  werden 

will,  als  das  durch  Mozart  bcgrllndetc  neuere.  Hat  man  ihn  gefun- 

den,  dann  ist  des  GcnuBreichen  die  Fulle17;.   Wenn  wir  vou  den 

I";  Forkel  ucnnt  S.  57;  die  Bachschen  Concerte  fUr  ein  Clavier  tnit  Be- 
gleitung  kurzweg  vcraltet.  Das  werden  sic  nie  sein.  solango  man  ihnen  mit 

den  richtigcti  Ansprllchen  gegenliber  tritt.  Ein  KHnstler  darf  verlangen.  daB 

man  seine  Gabon  so  ami i mint ,  wie  nie  geincint  sind.  Durch  Forkels  Urtheil 

hat  sich  dann  Hilgcnfcldt  S.  127  verloiten  lassen,  die  iliui  bekannten  -x'twas 

iiltfriinkischen*  vier  Clavierconcerte  in  die  erste  Zeit  dcr  Cfithener  Perinde  zu 

versetzen.  und  Bitter  II,  292  hat  es  ihm  nachgcthan.  Wie  uubegriindet  die8e 

Augahc  ist,  ergiobt  sicli  daraus,  daB  uuter  ihnen  eines  der  braudenlmrgischcn 
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drei  Coucerten  absehen ,  die  noch  als  Violiiiconcerte  vorliegen  uud 

als  solche  schon  besprochen sind1*'),  sowie  von  jenem I) moll-Concert, 
welches  sich  nur  innerhalb  der  Cantate  »Geist  und  Seele  wird  ver- 

wirret*  erkalteu  hat,  so  ziehen  unter  den  Ubrigen  einclavierigen  Con- 

certeu  diejeuigen  aus  Fmoll  uud  Adur  durch  ihre  klare  und  ge- 

drungene  Form  die  Aufmerksainkeit  auf  sich.  Sie  sind  besonders 

geeignet,  das  VerstaudniB  fur  den  Bau  des  alteren  Concerts  zu  er- 

schlieBen.  Der  Mittelsatz  des  F  moll-Concerts  besteht  nur  aus  eiuer 

zusammenhangenden,  reich  verzierten  Cantilene  dcs  Soloinstrumeuts, 

wiihrend  in  dem  Larghetto  des  andern  die  Streichinstruniente  mit 

dem  Generalbass  eine  Art  freier  Ciacone  ausfUhren ,  die  sich  deui 

Adagio  des  Edur- Violin-  ;Ddur-CIavier-) Concerts  vergleichen  lieBe: 

nur  liegt  das  Thema  in  der  Oberstimme ,  bildet  Zwischensatze  und 

wird  auch  in  der  Umkehrung  angewandt.  Das  Edur-  und  DmoH- 

Concert  zeigen  weite  Verhiiltnisse,  dem  erstereu  ist  ein  ruhrig  wohl- 

gemnther,  im  Siciliano  zart  schwarmender.  dem  letztereu  ein  leiden- 

schnftlich  vordringender,  pathetischer  Charakter  eigen.  Es  ist  von 

alien  unstreitig  das  bedeutendste ,  uuablassig  fesselnd  durcb  den 

machtigeu  Schwung  und  ticfen  Enist  seiner  Gedanken,  wie  durch 

dereu  geistreiche  Verarbeitung.  Dieselbe  erfolgt  in  den  Allegro- 

satzcn  nach  Concertweise  mehr  motivisch  als  thematisch,  das  Adagio 

ist  eine  Ciacone ,  deren  Thema  diesesmal  aber  im  Basse  verbleibt. 

nur  die  Tonarten  wechselt  und  zu  Modulatiouszwecken  jedesmal 

kurze  motivische  Zwischensatze  einfUgt.  Die  stUrmisch  losbrechende 

Tbatkraft,  welche  nur  in  tiefer  Klage  zn  Kuhe  kommt  und  selbst 

zum  AbsehluB  kaum  die  eruste  Miene  erheitert.  giebt  dem  Werke 

grade  auch  als  Concert  ein  ungewOhnliches  Geprage :  denn  viel 

mehr  als  spater  war  man  damals  noch  der  Meinung.  in  dieser  Form 

nur  ein  angenehm  und  flUchtig  anregendes  Spiel  sehen  zu  solleu. 

Auch  das  auf  eine  verlorengegangene  Violincomposition  gegrlindete 

C  moll-Concert  fttr  zwei  Claviere  hat  jene  dunkle  Stimmung,  doch 

spielt  sic  mehr  ins  Elegischc  hinUber.  Was  dieses  Concert  hinsicht- 

lich  seiner  Tcxtur,  die  nameutlich  im  crsteu  Satze  eine  sehr  dichte 

Concerto  sich  betindet,  und  eines  welches  an*  eineui  braudeuburgischen  Con- 
certe  Ubcrarbeitet  wurde.  Diese  eutetauden  aber  bokauntlich  1721. 

IS  Baud  1,  8.  734  f. 
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und  polyphone  ist,  eigenartiges  hat,  flieBt  zumeist  aus  dera  Um- 

stande,  daB  es  Uberarbeituug  ist.  Baeh  hat  dieselbe  augenscheinlich 

mit  besonderer  Sorgfalt  ausgeflihrt.  In  cinem  Originalconcerte  fur 

zwei  Claviere  ware  aber  das  VerhaJtuiB  derselbeu  zu  deu  Streiehin- 

strumentcn  ein  andres  geworden. 

Nebeii  deni  eiufachen  Concerte  gab  es  das  Concerts  gronso.  iu 

welckem  dem  Tutti  nicht  eines  sondcrn  inch  re  Soloinstrumente  ver- 

eiuigt  gegenuber  trateu.  Baclis  C'oucerte  fiir  zwei  Violiuen  gehbreu 
schou  dahin .  ebeiiso  natlirlich  die  aus  ilmeii  hervorgegangenen  fur 

y.vvei  Clavicre.  Man  niuB  annehmen,  daB  auch  ein  Coueert  fiir  Oboe 

und  Violine,  welches  leider  in  Verlust  gerathen  ist,  in  dieser  Weise 

gehalten  war1'1).  DaB  Baeh  das  sogenannte  Com ertino  sehr  eigen- 
artig  zu  besetzen  liebte ,  lehren  die  brandenburgischen  Concerte. 

Wir  linden  zu  eineni  sulchen  vereinigt:  in  zweiten  Tfompete,  Flute, 

Oboe  und  Violine,  ini  funften  Flote,  Violine  und  Cembalo,  ini  vierten 

Violine  und  zwei  Flbten  .  Dieses  letztgenannte  Concert  hat  Bach 

mit  Transposition  von  G  dur  nach  F  dur  in  der  Weise  umgearbeitet, 

daB  an  Stclle  der  Violiue  das  Clavier  trat ;  das  Concertino  wurde 

also  dem  des  filnften  brandenburgischen  ahnlich  -1) ,  und  wie  dort 
tritt  auch  hier  das  Clavier  nunmehr  eutschiedener  vor  den  auderu 

Soloinstrumenten  in  den  Vordergruud.  Ein  drittes  Concert  der  Art 

verwendet  als  Soloinstrumente  ebenfalls  Fliite,  Violine  und  Cembalo. 

Seine  Allegrosatze  sind  groUartige  Erweiterungen  eines  Praeludiums 

und  Fuge  fur  Clavier  allein ,  die  als  solche  schon  in  der  Form  von 

Coucertsatzen  entworfen  wareu  und  bereits  frliher  von  uus  gewllrdigt 

sind  .  Deu  Mittelsatz  entnahm  Bach  einer  dreistimmigen  OrgeLsonate 

aus  Dmoll.  llier  schweigt  das  Tutti;  die  beim  Zusammeuwirken 

der  drei  Soloinstrumente  noting  gewordeue  vierte  Stimme  ist  nicht 

obligat,  sondern  dient  uur  der  hanuonischen  Flillung23,. 

19)  Breitkopfe  VerzeichuiG  zu  Neujahr  17H4,  S.  52:  .Bach.  G.  5.  I.  Con- 
certo, a  Oboe  Concert.  Violino  Com:  2  Violini,  Viola,  Baato..  1  fefaL*  Hieruach 

acheiut  ea  gar,  als  hatte  oa  uiehre  Oboon-Concerte  von  Bach  gegeberi. 
20)  S.  Band  I.  S.  73y,  742  and  741. 

21)  Man  lindet  es  B.-Ci.  XVII.  Nr.  «  und  P.  S.  11,  C.  1. 

22)  Band  1,  S.  417  f. 

23)  Nach  den  allerdiugs  nicht  originalen  aber  doch  sehr  glaubwiirdigen 

haudachriftlicheu  Vorlagen  acueint  in  dioscui  Concerte  dai  8oloclavier  die 
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Waren  wir  im  Stande  die  chronologische  Folgc  der  Clavicrcon- 

certe  genau  zu  bestimmen,  so  wllrden  sich  auch  deutlicher  die  ein- 

zelnen  Stationen  dcs  Weges  erkennen  lassen,  auf  welehem  Bach  der 

immer  hohercu  Entwicklung  dieser  Form  nacbging.  Zur  Erreichung 

dessen,  was  in  dem  Cdur-Concert  fUr  zwei  Claviere,  den  beiden 

Coneerten  fiir  drei  Claviere  und  dem  sogenannten  Italianischen  Con- 

cert vollendet  vorliegt ,  baben  verscbiedeue  UuBcrc  und  innere  Ira- 

pulse  zusararaen  gebolfen.  DaB  Bacb  die  dreiclavierigen  Concerte 

gcscbrieben  babe,  ura  sie  rait  seinen  Sltestcn  Siihnen  zusammen  aus- 

zufuhren,  ist  cine  glaubwlirdige  Tradition24).   Dies  war  ein  AnstoB 

von  AuBen,  der  seiner  Neigung,  das  Concert  imraer  mehr  zur  bloBen 

Claviercomposition  zu  machen.  cntspracb.  Jedenfalls  war  ibnen  das 

Cdur-Concert  fur  zwei  Claviere  vorhcrgegangen,  und  wenn  sie  bis 

spiitcstcns  17^3  componirt  sind,  so  scbeint  dieses  etwa  zwischen 

1727  und  1730  entstanden  zu  win2*}.  Von  den  beiden  als  Uraarbei- 

tungen  dastehenden  Coneerten  fllr  zwei  Claviere  wurde.  wic  be- 

raerkt,  das  eine  im  Jabre  1736  niedergescbrieben.   FUllt  das  andere 

in  eine  trtiherc  Periode,  so  liigc  die  Annabme  nahe,  daB  Bach  eben 

durch  diese  Cmarbeitung  angeregt  worden  sei,  sich  nun  aucb  in 

ciner  originalen  Composition  der  Art  zu  versucben 20) .  Kecht  wobl 

denkbar  ist  es  aber  auch,  daB  der  Gebraucb  jenes  zweiten.  zuin 

Generalbass  verwendeten ,  Cembalo  den  Klinstler  anregte.  dieses 

aus  seiner  dienenden  Stellung  zur  Mitherrscbaft  zu  crheben27  . 

Denn  cs  muB  als  unzweifelbaft  angesehen  werden,  daB  ein  General- 

bassinstrument  bei  dem  C  dur-Concert  nicht  mehr  beabsichtigt  ist ; 

nacb  den  aus  Bacbs  Zeit  stammenden  Stimmen  zu  schlieBen  war  ein 

solcbes  aber  auch  schon  bei  dem  altereu  C  moll-Concert  mit  Kecht 

als  entbehrlich  crschienen.  Vergessen  darf  man  endlich  nicht,  daB 

Aufgftbe  ilea  Generalbassinstriuutuites  zugleich  mit  iiberuouameu  zu  haben. 

Ilerausgegeben  ist  es  B.-G.  XVII,  Nr.  8. 

24;  S.  P.  K.  Griepeukerl  in  der  Vorrcde  zum  D  uioll-Concert  fllr  drei  Chi- 
viero;  P.  8.  II.  (J.  11. 

25]  I)ie  autographeu  Clavier-Stiuimen  tragen  das  diplomatische  Zeicheu 

M  A.  llerausgegeben  B.-G.  XXP,  Nr.  2  und  P.  S.  II,  C.  9. 

20)  Forkel  sagt  [8.  5S),  das  genieinto  Cmoll-Couccrt  sei  im  Vergleich  zu 

demjeuigen  huh  Cdur  -sehr  alt-,  lndessen  scheint  er  nur  habeu  sagen  zu 
wolleu,  es  sei  veraltet. 

27i  Eine  Ann&hme,  der  sich  Kust  (B.-G.  XXI2,  S  VI  zuneigt. 
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ftir  zwei  Claviere  zu  componiren  damals  nichts  ganz  neues  mehr 

war.  Durch  Hieronymns  Pachelbels  zweiclavierige  Toccate  braucht 

sich  Bach  nicht  haben  anregen  zu  lassen ,  wenn  er  uberhaupt  von 

ihr  wuBte.  Aber  schon  Couperin  schrieb  eine  Allemandc  fur  zwei 

Claviere,  die  Bach,  der  Verehrer  Couperins,  jedenfalls  gekarmt 

hat2s). 

Wie  dem  nun  immer  sein  m5ge,  das  Cdur- Concert  laBt  una 

keinen  Augenblick  darUber  im  Zweifel,  welchem  Ziele  Bach  in  dieser 

Gattung  zustrebte.  Von  einem  Wettstreit  zwischen  den  Soloinstru- 

menten  und  dem  Tutti  ist  schon  garnicht  mehr  die  Rede.  Das  Tutti 

thut  nichts  als  harmonisch  accompagniren  oder  die  Gange  der  Cla- 

viere verstarken.  2um  Adagio  schweigt  es  ganz  und  auch  fur  die 

Ubrigen  Satze  kann  man  es  ohne  SchUdigung  ihrer  Construction  ent- 

behren.  Seine  Aufgabe  ist,  Fttlle  und  Farbe  zu  geben.  Die  wenigen 

motivischen  StUckcben  oder  polyphonen  Wendungen,  welche  es 

selbstandig  hat,  entstanden  oflfenbar  weil  es  Bach  auf  die  Langc  un- 

ertraglich  wurde,  nur  nicht  -  obligate  Stimmen  zu  schreiben.  Die 

Entwicklung  fallt  ansschlieBlich  den  Clavieren  anheim,  crfolgt  aber 

Ubrigens  ganz  in  der  durch  die  Concertform  vorgeschriebenen  Weise. 

Eine  Tutti-Periode  (T.  1—12)  und  eine  Solo-Periode  (T.  12—28) 

heben  sich  im  ersten  Satze  deutlich  hervor,  aus  den  verschieden- 

fachen  Stellungen  und  Verschlingungen ,  die  sie  gcgen  und  mitein- 

ander  in  wechseluden  Tonarten  vornehmen,  entwickelt  sich  der  Satz. 

Innerhalb  dieser  beiden  Hauptgruppen  concertiren  nun  aber  wieder 

die  Soloinstrumente  in  sehr  lebendiger  Weise  unter  sich.  Dieser 

Satz  kann  daher  in  doppeltem  Sinne  ein  Concert  genannt  werden, 

einmal  weil  er  die  aus  dem  Gegensatze  zwischen  Solo  und  Tutti 

hervorgegangene  Form  des  Vivaldischen  Concertsatzes  beibchalt, 

trotzdem  die  ursprllngliche  Voraussetzung  derselben  fortgefallen  ist, 

sodann  weil  er  wirklich  auch  eincn  Wettstreit  zwischen  zwei  Instru- 

menten  wenngleich  andrer  Art  vorfUhrtM).  Dem  letzten  Concertsatze 

pflegte  man  gern  einen  Tanzcharakter  und  ungerades  ZeitmaB  zu 

28  S.  Conperins  Werke ,  herauagegeben  von  J.  Brahms  (Dcnkraalor  dor 

Tonkunst  IV),  S.  160. 

29i  Der  Anfang  der  Tutti-Periode  erinnert  an  den  Anfang  des  ersten 

SatzeB  der  Cantate  »Wer  mich  liebet-.  Ich  erwahne  das,  well  auch  dem  Can- 

tatensatze  die  Concertfitrm  zu  Grande  liegt;  s.  Band  I,  S.  505  f. 

Spitta,  J.  S.  B»ch.  II.  40 
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geben,  immer  muBte  er  dem  pathetischeren  ersten  Satze  gegenllber 

durchaus  heiter,  leicht  und  glHnzend  gehalten  sein.  Diese  allge- 

meine  Forderung  erfllllt  auch  Bach  im  Cdur-Concerte;  bemerkens- 

werth  ist  aber  die  Anwendung  der  Fugenform.  Die  Fuge  gehtirte 

in  die  Sonate  odcr  das  sonatenartige  Concert ;  3.°]  mit  dem  eigentlichen 

Concertstil  steht  ihr  Wesen  nicht  im  Einklange,  da  dieser  sich  nicbt 

auf  Polyphonie  sondern  Homophonie ,  nicht  auf  thematische  sondem 

motivische  Entwickluug  grllndet.  Bach  hat  die  Fnge  als  letzten 

ConcertBatz  raehrfach,  besonders  wo  das  Clavier  als  Soloinstruruent 

auftritt:  so  im  fllnften  brandenburgischen  Concert.  imAmoll-Con- 

cert  fttr  Clavier ,  Violine  und  Flote,  auch  im  vierten  brandenburgi- 

schen, dessen  Violinpart  er  fllr  Clavier  umarbeitete.  Dort.  wie  auch 

im  Cdur-Concert,  weiB  er  durch  die  Art  der  Erfindung  und  Behand- 

lung,  namentlich  durch  liingere  motivische  oder  auch  ganz  freic 

Zwischensatze  die  Form  dem  Charakter  des  Satzes  meisterlich  anzu- 

passen.  Auf  sie  gefUhrt  wurde  er  aber  durch  den  seine  Phantasie 

beherrschenden  Zug  zum  Cembalo-  und  OrgelgemaBen. 3I)  So  we- 

nig  die  Fuge  dazu  einzuladen  scheint,  so  hat  Bach  dennoch  selbst  in 

diesem  Satze  ein  Concertiren  der  beiden  Claviere  moglich  gemacht. 

daB  sie  als  vOllig  gleichberechtigte  Factoren  dastehen.  Die  Ent- 

wicklung  der  Fuge  wird  hierdurch,  auch  abgeseken  von  den  Zwi- 

schensUtzen,  eine  eigenthUmliche  und  besonders  interessante.  Beide 

Allegrosiitze  und  in  nicht  geringerem  MaBc  das  fein  geflochtene. 

schwermttthig  angewehte  Quatuor,  welches  zum  Adagio  dient,  offen- 

baren  eine  frische,  nachhaltige  Schaffensfreudigkeit .  eine  gesunde 

mittlere  Stimninng,  welche,  da  sie  der  Idee  eines  Concerts  am  voll- 

standigsten  entspricht,  in  Verbindung  mit  hochster  Formvollendung 

das  Werk  zu  einer  classischen  Erscheinung  macht. 32 

30)  S.  Band  I,  S.  744.         31)  S.  Band  I,  S.  415  ff 

32)  Rust  vertuuthet  B.-G.  XXI2,  S.  VI  und  VIII  auf  Grand  einer  alteren 

Vorlage,  welche  nur  den  ersten  Satz  und  zwar  ohne  Orchesterbegleitung  ent- 
liiilt.  daB  der  erstb  Satz  vereiuzelt  entstanden  und  die  Orchesterbegleitung 

dcmselhon  erst  spsiter  zugcfUgt  worden  sei.  A  us  der  Art  der  Begleitung  selbst 

liiBt  sich  dies  nicht  schlieOen,  deun  daB  dieselbe  zum  ersten  Satze  eine  andre 

sei  als  zum  letzten  kann  ich,  abgesehcu  von  dem  was  die  verschiedeue  Form 

der  Satze  an  sich  verlaugte,  nicht  einsehen.  Organiscb  nothwendig  ist  sie 

voder  bier  noch  dort;  schon  Forkel  beraerkt  S.  5S  ,  das  Concert  kiinne  ganz 

ohne  Begleitung  von  Bogcniustrumentcn  bestchen  und  uehme  sich  sodanu  ganz 
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Nach  denselben  Grundsiitzen  sind  die  beiden  Concerte  ftir  drei 

Claviere  geformt.  Das  Tutti,  wenn  man  diesen  Namen  ttberhaupt 

noch  gebranchen  goll,  dient  rait  einigen  Ausnabmen  nur  der  Uuter- 

sttttzung  und  Verstiirkung,  die  musikalische  Entwicklung  wird  von 

den  Clavieren  allein  ausgefUhrt.  In  ihrem  Concertiren  unter  sich  ist 

allerdings  eine  andre  Behandlungsweise  zu  bemerken.  Wegen  der 

nothwendigen  Responsion  der  Glieder  laBt  sich  solches  mit  drei 

Clavieren  schwieriger  durchfUbren.  als  mit  zweien.  Bach  hat  sie, 

ich  glaube  zunSchst  aus  diesem  Grunde,  in  den  ersten  Satzen  mei- 

stens  gemeinschaftlich  arbeiten  lassen  und  auch  von  Gegenttberstel- 

lung  einer  Tutti-  und  Solo-Periode  abgesehen.  Ihr  hieraus  sich 

ergebender  dichter,  symphoniscber  Bau.  den  er  durch  Ubersichtlichc 

Gliederung  und  bewundernswerthen  Erfindungs-Reichthum  dennocb 

mit  aller  erforderlichen  Mannigfaltigkeit  auszustatten  wuBte.  bildet 

aber  dadurch  zugleich  einen  wirkungsreicben  und  im  Wesen  des 

ersten  Concertsatzes  wohlbegrllndeten  Contrast  zu  dera  letzten  Satze. 

Von  beiden  Concerten  ist  dasjenige  aus  Dmoll  sicherlich  das  frtth- 

ere 33) .  Es  hat  ein  einganglicheres,  liebenswllrdiges  und  einschmei- 

chelndes  Wesen,  entbehrt  aber  jencr  vollstandigsten  Durch bildung, 

welche  das  kraftvolle,  ernste  und  groBartige  C  dur-Concert  zu  einer 

der  imposantesten  Instrumental-Compositionen  Bachs  erbebt 34) .  In 

den  beiden  ersten  Satzen  des  Dmoll -Concerts  tritt  das  erste  Clavier 

merkbar  in  den  Vordergrund .  ja  in  deni.  tibrigens  reizenden,  Sici- 

liano  herrscht  es  ausschlieBlich,  die  andern  Claviere  accompagniren 

und  verstarken  nur.  Das  Streichquartett  nimmt  ungefabr  die  Stclle 

ein,  welche  bei  concertirender  Karamermnsik  sonst  dem  Generalbass- 

vortrcfTlich  aus.    Man  mag  es  also  auch  schou  frlih  so  gespielt  habon.  D»" 
gcgen  hat  Rust  seharfsinnig  geschlossen,  daB  Bach  wohl  tune  vollstiindige 

Partitur  des  Concerts  garnicht  angelegt,  sondern  die  Streichinstruniente  gleich 

in  Stimmen  niedergesehrieben  haben  diirfte. 

33;  P.  S.  II,  C.  11. 

34,  P.  S.  II,  C.  12.  —  Dieses  Werk,  von  welcheui,  wie  auch  vou  dem 

Dmoll-f'oncerte,  das  Autograph  fehlt,  kommt  handschriftlich  auch  in  Ddur 

vor.  Ich  halte,  Griepenkerls  Ansicht  ontgegen,  diesc  Touart  fiir  die  ui •sprtiug- 
liche,  wegen  Takt  83  des  Adagios.  —  Die  Ausgabe  enthalt  mancherlei  Fehler: 

so  muB  in  dem  genannten  Takte  nach  f  die  Bratsche  wieder  mit  den  Violinen 

im  Einklange  gehen,  in  Takt  4Sdes  letzten  Satzes,  erstes  Clavier  linke  Hand, 

muB  es  im  zweiten  Viertel  statt  f  e  heiBen  f  g. 

40* 

Digitized  by  GoQgle 



—    628  — 

Cembalo  zukommt.  In  dieser  Eigenscbaft  lttst  es  seine  Anfgabe  sehr 

discret  und  gescb  mack  vol  1.  Auch  ist  es  beachtenswerth ,  wie  ge- 

wiihlt  and  umsichtig  Bach  durcb  dasselbe  die  realen  Stimmen  der 

Claviere  zu  verstarken  weiB.  Doch  liegt  sogar  der  Bass  meistens 

schon  in  den  Clavierpartien  selbst:  wenn  man  das  Streichquartett 

ganz  fortlieBe ,  so  wllrde  man ,  von  einigen  Stellen  abgesehen,  die 

allerdings  ohne  Streicbbass  nicbt  verstiindlich  werden,  wohl  die 

voile,  wohllautende  Wirkung.  aber  docb  nieht  den  eigentlichen  Or- 

ganismus  scbiidigen  **) .  Das  C  dur-Concert  gbnnt  alien  drei  Clavie- 

ren  gleicbgemesseuen  Antbeil,  und  giebt  aucb  dem  Streichquartett, 

ohne  es  aus  seiner  untergeordneten  Stellung  hervortreten  zu  lassen, 

ein  grbBeres  selbstiindiges  Leben  znrttck,  als  ihm  im  D  moll-Concert 

und  aucb  ira  zweiclavierigen  C dur-Concert  zu  fUhren  erlaubt  war. 

Hier  ist  der  Streicbbass  der  wirklicbe,  uneutbebrliche  Continuo,  mag 

er  aucb  bUutig  mit  dem  Clavierbass  zusammenflieBen  oder  in  dessen 

Figuren  als  Grundlinie  verborgen  sein.  In  bescbeidenen  Gninzen 

darf  aucb  das  Quartett  an  der  Darstellung  des  Ganzen  mit  eignen 

Idcen  tbeilnehmen.  Uem  Thema  des  ersten  Satzes.  welcbes  im 

Einklange  aller  Claviere  anftritt,  stellt  es  sich  mit  priignanten 

Weisen  gegenllber.  Den  lapidaren  Hauptgedanken  des  letzten 

Satzes  ubernimmt  zweiraal  der  Streicbbass  ganz  allein.  Und  im 

Adagio  fiudeu  wir  gar  eineu  wahrhaftigen  Tuttigegensatz  wieder. 

soweit  ein  soldier  Uberbaupt  im  Concertadagio  Platz  hatte.  Das- 

selbe  ist,  wie  Bacb  ttfter  tbut ,  Uber  einen  Basso  quasi  ostinato  ge- 

baut  ,  der  siebenmal  vollstandig .  docb  in  verscbiedencn  Tonarten 

erscheint,  auBerdem  aber  aucb  motiviscb  zerlegt  wird.  Zu  ibm 

bringen  vicrmal  die  Streichinstrumente  ibren  eignen  contrapunkti- 

rendcn  Gegensatz.  wahrend  (lessen  die  Claviere  die  Generalbassrolle 

ubernchmen :  bernach  accompagnirt  das  Streichqnartett  wieder.  So 

erfilllt  dieses  Concert  alle  Anforderungen,  die  man  an  die  Sclbstan- 

digkeit  der  zusammeuwirkenden  Orgaue  je  nach  ibrer  Bedeutung 

fUr  das  Gauze  stellen  darf.  Aucb  in  Bezug  auf  die  allgemeine  mu- 

sikaliscbe  Stimmung  ist  der  Coueertcbarakter  Uberall  gewahrt.  Doch 

'<•')  Als  Stroichbass  dUrftc  fdch  Barh  nur  ein  Violoncell  pedacht  haben. 
Weniifstens  schlieOcn  Stellen.  wie  Takt  22  und  I  III  des  ersten  Satzes,  die  Mit- 

wirknng  des  Contrabasses  nil*. 
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fUhren  selbstverstUndlicb  bo  reiche  Mittel  und  eine  so  polyphone 

Verwcndung  derselben  einen  Zug  zum  GroBartigen  und  Tiefsinnigen 

nothwendig  mit  sich.  Er  giebt  der  strammen  Rtistigkeit  des  crstcn 

Satzes  die  Wucht.  dem  nielancholischen  Adagio  eincii  Beischmack 

von  Strenge,  und  weit  unter  sich  laBt  der  Finalsatz  das  gewohnliche. 

in  heitercr"  Lcbenslust  hingleitende  Tonspiel.  In  stolzem  ,  adler- 
gleichem  Fluge  sehwebt  er  empor,  Uber  dem  Pfundnoten  -  Thema 

sich  erhebend  und  zu  voller  Sechsstimmigkeit  ausbreitend.  Mit  con- 

certmafiigem  Glanz  reieblieh  ausgestattet  hat  er  in  seincin  breitcn, 

majestatischen  Verlaufe  beinahc  etwas  feierliclies. 

Auch  cin  Concert  fUr  vier  Clavicre  mit  Begleitung  von  ftaiten- 

quartett  (A  moll  liegt  vor.  Forkel3'5)  hielt  es  fllr  eine  Originalcom- 

position.  Wir  wissen  jetzt ,  daB  es  nur  Bearbcitnng  eines  Vival- 

dischen  Concerts  flir  vier  Violinen  ist;  das  Original  stand  in  II  moll 

und  wnrde  (lurch  zwei  Bratschen,  Violoncell  und  Bass  begleitet. 

Was  si  eh  nach  den  Beobachtungen,  welche  Uber  Bachs  andre  Bear- 

beitnngen  Vivaldischer  Concerte  zn  machen  waren,  Uber  diese  Uin- 

gestaltung  ohne  Einsicht  in  das  Original  sagen  laBt,  ist  daB  Bachs 

Zuthaten  sich  auf  die  selbstiindigcr  gefllhrten  Basse  und  ein  etwas 

lebendigcr  gehaltenes,  hicr  und  da  mit  motivischen  AnsUtzen  auf- 

tretendes  Accompagncment  beschrankt  haben  werden.  Im  ganzen 

wirkt  das  Accompagncment  auch  hier  nur  fUllend  und  verstiirkend. 

Immcrhin  ist  die  Arbeit  ein  neuer  Beweis  von  des  Meisters  groBer 

Kunst,  vielstimmig  obligat  auch  im  leichtesten  Stile  zu  schrciben. 

DaB  die  Bearbeitung  mit  den  Originalconcerten  fUr  drei  Claviere 

ungofahr  gleichzeitig  entstandcn  sein  wird,  muB  man  annehmen37). 

Ostern  1735  lieB  Bach  im  zweiten  Theil  der  »Clavierllbung«  cin 

* 

36)  S.  S.  58  f.  seiner  Schrift  Uber  Bach. 

S7J  DaB  das  vierclavierige  Concert  aus  Vivaldischem  Stoffc  gefornit  soi , 

hat  zuerst  Hilgenfeldt  S.  12S)  gezeigt.  IhlD  lag  auch  das  Vivaldisclie  Original 

vor  ;  wo  dasselbe  geblieben  ist,  habo  ich  trotz  vieler  Bemiikungeu  nicht  er- 

fahren  kbnnen.  In  der  Ausgabe  von  Roitzsch  fP.  S.  II,  C.  13)  ist  iibrigens 

gleich  zu  Anfang  ein  Feliler:  die  zweite  Violino  setzt  offenbar  vier  Takte  zu 

frttfa  ein,  und  in  Takt  8,  dor  also  fiir  die  zweite  Violinstimme  Takt  12  sein 

niuO,  witd  das  dritte  Viortel  o  statt  h  heifien  sollen. 
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Concert  erscheinen,  das  man  in  Betracht  ties  Stiles  fur  das  reifste 

ErgebniB  seiner  Wirksamkeit  auf  diesem  Fcldc  erkl&ren  muB.  E» 

ist  fttr  Clavier  allein  und  »nach  italianischem  Gmtm  componirt . 

Diese  beiden  Bezeichnungen  umschreiben  die  ganze  Entwicklungs- 

geschichte  und  Charakteristik  des  Bachschen  Instrumentalconcerts. 

Das  Concert  war  cine  von  den  Italianern  erfundene  Form  der  Violin- 

musik.  Seit  Bach  in  Weimar  angefangen  hatte  sich  eingehender 

mit  ibm  zu  beschaftigen ,  war  sein  Bcmlihen  darauf  gerichtet  ge- 

wesen,  diese  Form  fUr  die  vcrschiedenartigsten  Gebiete  der  Musik 

auszunutzen ,  und  wir  sahen  kUrzlich  noch,  wie  er  sie  selbst  in  die 

Hauptchore  einiger  Choralcantaten  Ubertrug.  Vor  allem  aber  suchte 

er  sie  von  Anfang  an  fUr  die  selbstiindige  Orgel-  und  Claviermusik 

zu  verwerthen.  Wir  fanden.  daB  er  unter  dem  Namen  Toccate 

schon  in  der  ersten  Periode  seiner  Meisterschaft  Orgel-  und  Clavier- 

sttlcke  gescbrieben  hat,  welche  die  Concertform  vollstilndig  auf- 

weisen.  Es  liegt  selbst  unter  dem  Namen  Concert  eine  Claviercom- 

position  aus  allerfrUhester  Zeit  vor3"),  und  die  Bearbeitungen  der 

Vivaldischcn  Concerte  sollten  ebenfalls  als  freie  Clavicrwerke  gelten. 

Hernach  ist  er,  wenn  er  wirkliche  Concerte  schrieb,  bald  weniger 

bald  mehr  immcr  von  der  Idee  ausgegangen,  als  sei  das  darstellende 

Organ  nur  ein  einziges  umfassendcs  Instrument.  Wie  bei  den  Cla- 

vierconcertcn  mit  Begleitung  demgemaB  das  Clavier  immer  herr- 

schender  in  den  Vordergrund  gerUckt  wurde,  das  Tutti  zur  Bcglei- 

terrolle,  der  Streichbass  zum  Continuo  herabsank.  habeu  wir  erfahren. 

Das  Concert  der  )>Clavierlibung«  schlieBt  die  EntAvicklung  ab.  Mei- 

sterlich  ala  Cembalo-Composition  erscheint  es  zugleich  als  ein  heller 

Spiegel  einer  Form,  die  eigentlich  flir  Violine  und  einen  gegensUtz- 

lichen  Instrumentenchor  erfunden  war.  Der  dem  Violinwesen  nach- 

trachtende  Charakter  tritt  am  greifbarsten  im  Andante  hervor.  Er 

cben  ist  es  auch,  auf  den  mit  der  Bezeichnung  »im  italiUnischen  Ge- 

schmacke<«  gczielt  wird,  gleichwie  Bach  seine  frUheren  Claviervaria- 

tionen,  in  denen  er  sich  der  violinmiiBigen  Behandlungsart  annaherte, 

38]  B.-G.  Ill,  S.  139  ff.  —  P.  S.  I,  C.  «,  Nr.  1. 

39)  S.  Band  I,  S.  415  ff.  —  Ein  Concort  im  Gdur  fUr  Clavier  allein,  das 

von  Zelter8  Hand  S.  Bachs  Namen  )trflgt,  ist  seithcr  noch  in  alter  IIand»chrift 

aus  dem  Grasnicksehen  Naehlasse  zum  Vorscheiu  gekommen.  Ich  kann  aber 

diese  diirre,  bocksteifo  Composition  nicht  fUr  Bachisch  halten. 
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alia  maniera  ituliana  benannte40).  Er  war  nicht  tier  einzige  seiner 

Zeit,  welcher  ein  Concert  flir  nur  ein  Instrument  schrieb.  Auch 

andre  versuchten  dies  hier  und  da,  flir  Clavier  und  aueh  Laute. 

Aber  es  bliebcn  eben  Versuche,  denn  um  bier  zum  Gelingen  zu 

kommen  bedurfte  es  einer  Kraft  ersten  Ranges,  und  auch  wohl  nur 

ein  Deutscher  war  im  Stande ,  zwei  entgegengesetzte  Stilarten  so 

harmonised  zu  einigen.  Das  erkannte  selbst  Scheibe  an ,  der  doch 

nichts  weniger  als  Baehs  unbedingter  Bewunderer  war.  Ein  jeder 

milsse  sofort  zugestehen,  daB  dieses  Clavierconcert  ein  vollkomme- 

nes  Muster  seiner  Art  sei.  Man  werde  sehr  wenige  oder  fast  gar 

keine  Concerte  von  so  vortrefFlichen  Eigenschaften  und  einer  so 

wohlgeordneten  Ausarbeitung  aufweisen  ktinnen.  *Ein  so  groBer 

Meister  der  Musik,  als  Herr  Bach  int.  der  sich  insonderheit  des  Cla- 

\  ir res  fast  ganz  allein  bemacbtiget  hat,  und  mit  dem  wir  den  Aus- 

landem  ganz  sicher  trotzen  ktfnnen,  muBte  es  auch  sein,  uns  in 

dieser  Setzart  ein  solches  Stuck  zu  liefern ,  welches  den  Nacheifer 

alter  unserer  groBen  Componisten  verdienet,  von  den  Auslandern 

aber  nur  vergebens  wird  nachgeahmt  werden«41).  Die  »wohlgeord- 

nete  Ausarbeitung«  besteht  in  der  klaren  Gruppirung  und  scharfen 

Gegcnsatzlichkeit  der  Gedanken,  die  verstilndlich  zu  machen  es  des 

unterstiitzenden  Klanggegensatzes  kaum  noch  bedarf.  Eine  Form 

aber.  welche  sich  dadurch  entwickelt.  daB  Tongedanken  verschie- 

denen  Charakters  einander  fortwahrend  ablOsen,  bedingt  ein  IJber- 

wiegen  der  homophonen  Setzart  und  mehr  ein  motivisches  Aus- 

spinnen,  als  eine  vielstimmige  thematische  Durchftihrung.  Hierdurch 

ist  der  Concertstil  dem  der  neueren  Claviersonate  gleich,  und  Bachs 

Itali&nisches  Concert  der  classische  Vorganger  derselben  geworden, 

ja  es  kann  in  vielcn  Beziehungen  sofort  als  ihr  Vorbild  angesehen 

werden.  Vom  Concert  nahm  die  neuere  Sonate  nicht  nur  die  Drei- 

satzigkeit,  sondern  sie  fand  auch  das  Adagio  und  den  letzten  Satz  in 

ihm  vollstUndig  ausgewachsen  vor.  Der  erste  Satz  ist  hier  und  dort 

ein  ganz  anderes  Gebild.  Als  Sonatensatz  hervorgegangen  aus  einer 

40)  S.  Band  I,  S.  127. 

41)  Critischer  Musikns,  S.  637  f  —  Die  proBen  deutachen  Coraponisteu 

haben  Bach  nicht  nachgoeifert,  wohl  aber  die  kleinen ,  z.  B.  Michael  Scheuen- 

stuhl,  Stadt-OrKanist  in  Hof,  der  173S  ein  Gnioll-C'oncert  flir  Clavier  allein  bei 
Balthaaar  Schmidt  in  Nttrnberg  herausgab. 
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Verbinduug  der  Tanzform  und  der  dreitheiligen  Arie  konnte  ihm 

aus  dem  Concert  hbchstens  die  Kunst  motivischer  Entwicklung  zu- 

flieBen,  die  indessen  in  der  Arie  ebenfalls  ausgebildet  war.  Den 

letzten  Schritt  zur  Gewinnung  der  modernen  Sonatenform  zu  thun, 

sail  sich  Seb.  Bach  nicbt  veranlaBt,  obgleich  er  jene  combinirte  zwei- 

theilige  Satzform  wohl  kannte  und  ale  einzelne  gclegentlich  an- 

wandte42).  Denn  der  Schritt  fUhrte  zunfichst  wieder  abwarts  aus 

freien  nnd  weiten  in  kleinbUrgerlich  enge  Tonverhaltnisse ;  hierzu 

muBte  der  Meister  sich  grade  zur  Zeit  seiner  hbchsten  Keife  am  we- 

nigsten  getrieben  fUhlen.  Er  nberlieB  das  scincni  Sohne  Emanuel.  — 

Wir  wissen,  daB  Bach  auch  wirkliche  Claviersonaten  gesehrie- 

ben  hat.  Sie  sind  nicht  dreisatzig,  noch  auf  die  Concertform  ge- 

grttndet ;  sie  bewegen  sich  in  der  Form  der  italianischen  Violinsonate 

und  cine  derselben  ist  nichts  weiter  als  Bearbeitung  einer  Soloviolin- 

Sonate  fur  Clavier43).  Es  ware  merkwUrdig  gewesen,  hatte  Bach 

nicht  auch  diese  Form  auf  das  Feld  der  Cembalomusik  verpflanzt. 

Abcr  nachhaltig  hat  die  Lust  daran  nicht  gedauert;  wenn  er  im 

freieren  Stile  fur  Clavier  schreibeu  wollte,  hielt  er  es  lieber  mit  der 

Suite.  Bach  ist  der  letzte  groBe  Suitencomponist.  Er  ist  auch  der 

grtfBestc,  den  es  Uberhaupt  gegeben  hat,  der  Vollender  dieser  Form 

nach  alien  Richtungen  bin ;  als  er  gewesen  war,  gab  es  in  der  Cla- 

viersuite  nichts  neues  mehr  zu  sagen ,  daher  denn  auch  das  jahe 

Verschwinden  derselben  aus  der  KunstUbung  nach  1750.  Nicht 

weniger  als  dreiundzwanzig  soldier  vielsatziger  Werke  sind  voll- 

standig  auf  uns  gekommen.  Von  ihnen  bilden  sechs  die  Sammlung 

der  sogenannten  franzosischen  Suiten.  Drei  andre  erscheinen  gleich- 

sam  als  Paralipomena  derselben :  sie  sind  ihnen  an  Charakter  sehr 

ahnlich  und  zwei  derselben  figuriren  in  einigen  Ilaudschriften  wirk- 

lich  unter  ihnen 44) .  Wiederum  eine  gehOrt  mit  ihrer  anspruchslosen 

Zierlichkeit  in  die  friiheste  Zeit  von_Bachs;Meisterschaft«).  Hier 

42;  S.  Band  I,  S.  670. 

13;  S.  Band  I,  S.  OSH  und  691  ff.  —  Von  der  Sonato  in  Kuhnaus  Stile  (s. 

Band  I,  S.  239  ff.)  sehe  ich  hier  ab. 

44)  S.  Band  1,  S.  767  f. ;  auch  den  Nachtrag  zu  dieser  Stelle  am  Schlusse 

des  zweiten  Bandcs.  —  DaO  die  £  moll-Suite  ursprilnglich  vielleicht  eine  be- 

gondre  Bestimmung  gehabt  haben  kannte,  dariiber  s.  weiter  unten. 

45)  S.  Band  I,  S.  428. 
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haben  wir  una  nur  noch  mit  den  Ubrigcn  dreizehn  zu  beschaftigen, 

von  welchen  wieder  je  sechs  zu  zwei  Sammlungen  zusanimengefaBt 

sind. 

Die  eine  dieser  beiden  Sammlungen  ist  nnter  dem  Namen  dcr 

»englischen  Suiten«  bekannt.  Der  Name  beziebt  sich  noch  weniger, 

als  bei  den  "franzbsischen",  nut'  den  musikalischen  Charakter.  Es 
ware  auch  schwer  zu  sagen.  was  Bach  als  Suitencomponist  von  den 

England  I'm  hatte  annehmen  sollen.  Glaubwtlrdiger  Uberlieferung 

nach  sind  sie  fUr  einen  vornehmen  Englander  componirt 46/ .  Uber 

ihre  Entstehungszeit,  welche  bisher  ganz  unsicher  war,  laBt  sich 

jetzt  soviel  als  bestimmt  angeben,  daB  fttnf  von  ihnen  spiitestens 

1727  componirt  gewesen  sein  mllssen.  Wahrscheinlich  abcr  fallen  sic 

sammtlich  schon  vor  1726,  also,  da  die  franzbsischen  Suiten  jeden- 

falls  alter  sind,  in  die  ersten  Leipziger  oder  letzten  Ciithener  Jahre 47) . 

fiber  die  Grundform  der  Clavier-Suite,  ihre  einzelnen  Theile,  deren 

Bcdeutung  und  Zusammenhang  unter  eiuander  ist  an  einer  frttheren 

Stclle  gesprochen  worden4*}.  DaB  Bach  sie  einer  weiteren  Ausbil- 

dung  nicht  mehr  ftir  bedlirftig  hielt ,  sieht  man  daraus,  daB  er  wie 

frUher  in  den  franzbsischen  Suiten  so  audi  jetzt  in  den  englischen, 

und  ebenfalls  in  den  letzten  sechs  Partiten ,  unerschtttterlich  an  ilir 

festhielt.  Die  vier  Haupttheile  sind  Allemande,  Courante,  Sarabande 

und  Gigue.  Vor  der  Gigue  stehen  Bounces,  Menuets,  Passepieds 

und  Gavotten  als  Intermezzi.  Von  den  sinnigen  und  lieblichen 

franziisischen  Suiten  unterscheiden  sich  die  englischen  durch  ein 

mannlich-kraftvolles,  ernstes  Wesen.  Sie  stehen  in  Adur,  A  moll, 

Gmoll,  Fdur,  Emoll,  Dmoll;  die  Molltonarten  Uberwiegen  also. 

Ihr  reicherer  musikalischer  Gehalt  bedingt  weitere  Formen.  Der 

Charakter  der  einzelnen  Satze  ist  noch  bedeutend  verscharft,  ihre 

Stimmung  durch  harmonischen  Keichthum  vertieft:  so  prachtvoll 

breite  Sarabanden,  so  verwegene,  wilde  Gigues  hat  Bach  nicht  wie- 

der geschrieben 49) .    In  der  Adur -Suite  bringt  er  zwei  Couranten, 

46;  So  berichtct  Forkol  S.  56,  der  es  von  Bachs  SOhnen  gehiirt  haben 

wird.  In  Johann  Christian  Bachs  llaudschrift  dcr  englischen  Suiten  steht  auf 

dem  Titel  der  A  dur-Suite  -/ait  pour  lea  AngloU*. 

47)  8.  Anhang  A,  Nr.  58.         481  S.  Band  I.  693—701. 

49;  Die  Gigue  der  Dmoll -Suite  hat  ihr  Vorbild  bei  Buxtehude  s.  meine 

Ausgabe  dor  Buxtehudeschen  Orgelcompositionen  I.  S.  94  f.).  Forkel  S.  28) 

fiihrt  sie  als  Beispiel  kllhner  Harmonienfolgen  an. 
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und  versieht  die  letztcrc  nacb  Couperins  Manier  noch  mit  zwei 

Doubles;  auch  die  Sarabande  der  D  moll -Suite  bat  ein  solches 

Double  Es  sind  das  vollkommene  Variationen,  die  den  Gehalt  der 

betreffenden  Sttlckc  klarer  auseinanderlegen  sollen  und  daber  im 

Ganzen  ibre  notbweudige  Stelle  baben.  Dagegen  bat  man  die  den 

Sarabanden  der  Amoll-  und  G  moll-Suite  folgenden  Tonstticke  nicht 

als  Variationen  anzusehen,  weil  sie  den  vorhergebenden  Satz  niebt 

als  Ganzes  in  einem  neuen  musikalischen  Gewande  erscheinen  lassen, 

sondern  nur  einzelne  Melodietbeile  mit  Verzierungen  ausstatten. 

Einfache  Melodien  beim  Vortrage  zu  verschnorkelu,  war  damals 

Mode.  Da  bierbei  meistens  mebr  verdorben  als  gewonnen  wurde. 

so  hat  Bach,  ebenfalls  nacb  Couperins  Vorgange,  die  Verzierungen 

ausgeschrieben.  Es  sollten  also  die  einfache  und  die  verbramte 

Sarabande  nicht  hintereiuander  gespielt  werden,  sondern  dem  Vor- 

tragenden  wurde  es  freigestellt  zwisehen  beiden  zu  wablen  ''0).  Der 
Intermezzi  sind  in  jeder  Suite  zwei;  sie  gebOren  zusammen,  wie 

Hauptsatz  und  Trio.  Der  zum  Ueichen  und  GroBartigen  strebende 

Cliarakter  der  englischen  Suiten  offenbart  sicb  endlich  in  den  Prae- 

ludien,  die  ihnen  vorgefUgt  sind,  wiihrend  die  frauziisischen  Suiten 

derselben  entbehren.  Sie,  die  den  HOrer  sofort  in  eine  hiihere  und 

ernstere  Stimmnng  erbeben,  sind  sammtlich  MeisterstUcke  Bachscher 

Clavierkunst.  Mit  Ausnahme  des  Adur-Pracludiuuis  sind  sie  in  den 

groBesten  Verhaltnissen  angelegt  and  mannigfaltig  ausgestaltet.  Die 

vollstandige  dreitbeilige  Arienform  zeigt  das  A  moll-Praeludium.  das 

G  moll-Praeludium  entwickelt  sicb  wie  ein  erster  Concertsatz.  an- 

klingend  an  die  Concertform ,  docb  pbantastischer.  auch  dasjenige 

aus  Fdur.  Als  eine  schnellkrUftige  Fuge  eombinirt  mit  der  Arien- 

form stellt  sicb  das  E moll-Praeludium  bin;  dieselbe  Verbindung 

weist  das  Dmoll  -  Praeludium  auf,  doch  wird  es  eingeleitet  durch 

breite,  echt  praeludienartige  Gauge  in  gebrochenen  Harmonien.  Es 

zahlt  alles  in  allem  nicht  weniger  als  195  Takte51). 

Die  zweite  Sammlung  bildet  den  ersten  Theil  der  »Clavier- 

50,  Es  stimmt  hiorzu.  daO  Johann  Christian  Bach  in  seiner  Abschrift  der 

fi  moll-Suite  die  verzierte  Sarabande  we^elassen  hat.  Ohne  dieselbe  ist  auch 
die  Handschrift  Nr.  50  aus  der  Bibliothek  der  Prinzossin  Amalia  von  PreuBen. 

51)  P.  S.  I,  C.  &.  -  B.-G.  XIII2,  S.  3— 8G. 

Digitized  by  Google 



—    635  — 

Ubungu,  welchen  Bach  173 1  im  Selbstverlage  erscheinen  lieB.  Den 

Namen  hatte  Kuhnau  aufgebracht,  welcher  1089  und  1695  zwei 

Wcrkemitje  sieben  Clavier -Partien  als  »Clavierttbung«  veroft'cnt- 

lichte"  .  Wir  hatten  an  andrer  Stelle  darauf  hinzuweisen,  daB 

Baeh  in  seinen  Kirchencompositionen.  und  auch  schon  in  seiuen 

frllheren  Clavierwerken  mehrfach  auf  Kuhnau  Bezug  genommen 

hat53;.  Wenn  er  jetzt  fur  eine  Sammlung  von  Clavieretilcken  den- 

selben  Titel  wahlte,  unter  welchem  sein  Vorganger  diejenigen  Werke 

ausgehen  lieB.  die  ihm  zueret  den  Namen  eines  beruhniten  Clavier- 

componiBten  verschafften,  wenn  er  Compositionen  gleicher  Gattung 

als  sein  Opus  I  herausgab  und  diese  entgegen  seinem  fruhereu  Ver- 

fahren  nicht  Suiten,  sondern  wie  Kuhnau  Partiten  Partien  nannte, 

so  ist  es  offenbar,  daB  er  auch  tiffentlich  vor  der  Welt  als  Kuhnaus 

Nachfolger  erscheinen  wollte.  Freilich  dehnte  er  den  bescheidenen 

Titel.  dessen  sich  nach  ihm  noch  andre  wie  Vicentius  Lubeck,  Georg 

Andreas  Sorge.  Balthasar  Schmidt,  Friedrich  Gottlob  Fleischer  und 

sein  SchUler  Ludwig  Krebs  bedienten ,  nach  und  nach  viel  weiter 

aus.  Es  erschien  Ostern  1735  ein  zweiter  Thcil,  welcher  das  schon 

besprochene  Italianische  Concert  und  nochmals  eine  Partita  enthielt. 

Uann  urn  1739  ein  dritter  Theil  mit  cinem  groBen  Orgel-Praeludium 

nebst  Fuge,  einer  Anzahl  Orgelchorale  und  vier  Clavier -Duetten ; 

endlich  spatestens  1742  der  vierte  Theil  mit  einem  groBen  Variatio- 

nenwerke  *4} .  Jenen  ersten  Theil  aber  gab  Bach  sttickweise  heraus, 

so  daB  von  1726  ab  jcdes  Jahr  eine  Partita  erschien  und  mit  der 

letzten  .1731  das  ganze  Werk.  Da  er  es  selbst  verlegte  und  auch 

der  Name  eines  Kupferstechers  nirgends  angegeben  ist,  so  dttrfte 

Bach  auch  den  Stich  besorgt  oder  wenigstens  geleitet  haben  Diese 

Annahme  erhalt  eine  Sttltze  durch  die  Thatsache,  daB  sein  !Sohn 

Emanuel,  der  damals  noch  im  Elternhause  weilte,  sich  mit  Kupfer- 

srich  abgab :  seine  erste  eigne  Composition,  einen  Menuett  mit  tlber- 

schlagenden  Hiinden,  radirte  er  selbst  und  lieB  sie  1731  ausgehen55]. 

52)  S.  Band  I,  S.  233. 

53)  S.  S.  199  ff.  und  220  f.  dieses  Bandes,  und  Band  I,  S.  232  ff.,  S.  239 ff., 

S  318.         54)  S.  Anhang  A,  Nr.  59. 

55)  S.  Burneys  Tagebuch  seiner  musikalischen  Reisen.  Ill,  S.  203.  — 
Cber  den  Preis  werden  wir  ungefahr  durch  das  Breitkopfsche  VerzeiclmiB  von 

Xeujahr  1700  unterrichtet :  Breitkopf  nahm  filr  daa  ganze,  sechs  Partiten  [5  ira 
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Anch  der  dritte  Theil  wurde  vom  Autor  sclbst  verlegt ;  die  andern 

beiden  erschienen  in  Nlirnberg,  der  zwcite  bei  Christoph  Weigel, 

der  vierte  bei  Balthasar  Schmidt.  Mit  Opus-Zahlen  pflegte  man 

damals  nur  Instrumentalwerke  zu  versehen.  Es  war  aber  ganz  all- 

geinein  genommen  die  »ClavierUbung«  das  erste  Werk,  welches  Bach 

veriiffentlichte ;  die  MtihTh&user  Rathswecbsel  -  Cantate  von  1708 

wurde  zwar  gedruckt  aber  nicht  in  den  Handel  gegeben 5fi) .  DaB 

Bach  erst  mit  41  Jahren  etwas  von  seinen  Compositionen  herauszu- 

geben  anting,  beweist  natllrlich  nicht  im  mindesten,  daB  er  bis  dahin 

von  denselhen  nichts  habe  bekannt  werden  lassen  wollen.  Die  deut- 

sehen  Mnsikalien  verbreiteten  sich  damals  noch  grOBestentheils  durcb 

Abschriften.  Bach  war  lange  vor  1726  ein  weit  bckannter  Compo- 

nist :  schon  1716  spracli  Mattheson  in  Hamburg  mit  Bewunderung 

von  seinen  Kircben-  und  Claviercompositioncn 57).  Auch  spater  und 

iiber  seinen  Tod  hinaus  bis  zum  Anfang  des  19.  Jahrhundcrts  bllr- 

gerte  sich  das  Meiste  nur  abschriftlich  bei  der  musikalischen  Welt 

ein.  AuBer  den  vier  Theilen  der  »Clavierllbung«  sind  zu  Bachs  Lcb- 

zeiten  nur  noch  drei  Wcrke  desselben  erschienen ;  ttber  den  Vorbe- 

reitungen  zur  VerOffentlichung  eines  vierten  starb  er. 

Man  hat  den  sechs  Suiten  der  »Clavierubung«  zur  Unterschei- 

dung  von  den  franzdsiseben  und  englischen  den  Namen :  deutsche 

Suiten  gegeben 5S).  Dies  ist  nicht  ohne  guten  Grund  geschehen. 

Wenn  Bach  selbst  sie  Partiten  nennt,  bo  liegt  darin  noch  mehr  als 

eine  bloBe  Nachahmung  Kuhnaus.  Denn  diesen  Namen  flihrte  die 

Form  in  Deutschland  am  Ausgange  des  17.  Jahrhuuderts,  als  der 

EinfluB  der  Franzosen  noch  nicht  maBgebend  gewordcn  war.  allge- 

mein,  und  wenn  Bach  endlich  auf  ihn  wieder  zurlickgriff.  so  that  er 

es  weil  er  sich  als  Suitencomponist  auch  bei  voller  Anerkennung  der 

Verdienste  der  Franzosen  und  Italiiiner  im  Grunde  doch  auf  deut- 

VerzeichniO  ist  jedenfalls  Druckfebler)  umfassende  Werk  flinf  Thaler;  fiir  die 

zweito  Partite  allein  nahra  er  8  gr. 

56;  S.  Band  1,  S.  341.         57)  S.  Baud  lt  S.  392. 

58;  VerzoichniB  aller  .  .  .  Mnsikalien  .  .  .  welche  zu  Berlin  beim  ...  J.  C. 

F.  Rcllstab  zu  habeu  sind  1790),  S.  67  :  -Bach,  J.  S.,  6  Partite  ou  Suites  fran- 
coise8  4  Thlr. 

 6  dito  Tedescho      6  Thlr.  12  gr. 

 6  dito  Anglaises      5  Thlr.  12  gr.« 

Nach  gef&lliger  Mittheiluug  dos  Herrn  G.  Nottebohin  in  Wien. 
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schem  Boden  ftihlte.  Denn  die  Suite  ist  eine  deutsche  Kunstform. 

mogen  auch  fremde  Vblker  zu  ihrer  Ausbildung  viel  beigetragen 

haben  **) .  Grade  in  der  Verarbeitung  der  fremden  Elemente  be- 

wahrte  sich  der  dentsche  Genius ,  und  daB  Bach  von  dieser  seiner 

Stellung  zu  seinen  Vorgangern  ein  voiles  BcwuBtsein  hatte,  geht 

nicht  allein  aus  der  Wahl  des  Namens  Partita  hervor.  Die  sechs 

Partiten  des  ersten  Theils  der  >»Clavierubung«  sind  ein  umfassendes, 

abschlieBendes  Werk,  in  welchcm  alle  fUr  die  Suitenform  bedeutsa- 

men  Elemente  eine  absichtsvolle,  sorgfaltigc  Berttcksichtigung  ge- 

fuuden  haben.  Der  Reichthum  an  Gestalten,  welchen  sie  ausbreiten, 

ist  ein  auBerordentlicher;  daB  dabei  die  Grundlinien  der  Gesainmt- 

form  dennoch  streng  beobachtet  werden ,  unterscheidet  sie  von  den 

Hilndelsehen  Suiten  aus  dem  Jahre  1720,  die  ihrem  Titel  entspre- 

chend  mehr  nur  freie  »Folgen  von  ClavierstUcken«  sindR0).  Wah- 

rend  bei  den  engliKchen  Suiten  der  auBere  Zuschnitt  Uberall  derselbe 

ist ,  und  der  Erfindungs  -  Reichthum  vielmehr  in  der  Bcschaffenheit 

der  einzelnen  Tongedanken  sich  auBert,  legt  uns  jede  Partita  eine 

neue  Reihe,  man  darf  fast  nicht  mehr  sagen  von  Formen,  sondern 

von  Kunsttypen  vor.  Die  Bdur- Partita  beginnt  mit  einem  Praelu- 

dium  von  der  durch  Bach  ausgebildeten  Art ,  die  gleichsam  an  der 

Schwelle  des  fugirten  Stiles  steht :  ein  wirkliches  Thema  ist  vorhan- 

den,  aber  es  ist  mehr  gangartig,  als  melodisch.  die  DurehfUhrung 

desselben  wird  nur  angedeutet ,  dann  gewinnt  ein  leichtes  motivi- 

sches  Spiel  die  Oberhand.  Dagegen  stent  an  der  Spitze  der  C  moll- 

Partita  eine  Sinfoma.  Wie  schon  der  Name  verrath,  machen  sich 

hier  italiUnische  Kunstclemente  geltend.  Ein  Andante  im  Viervier- 

teltakt  mit  reichfigurirter  Oberstimme  und  dann  eine  Fuge  im  Drei- 

vierteltakt  —  das  war  tlie  Weise  vrie  die  italiUnischen  Violinsonaten 

anzuheben  pflegten.  Um  aber  die  Erinnerung  hieran  nicht  zu  stark 

und  fttr  eine  Suite  storend  werden  zu  lassen ,  hat  Bacli  noch  ein 

breites.  vollstiminiges  Grave  vorhergeschickt.  Dies  malint  an  die 

Eingangc  der  franzosischeu  Ouverturen  und  stellt  den  Charakter  des 

Ganzen  als  einen  vorspielartigeu  fest.  Die  A  moll-Partita  wird  durch 

eine  Fantasia  eingeleitet,  ein  zweistimmiges  Stuck  im  Stil  der  Bach- 

59)  S.  Band  I,  8.  <iS2  f. 

6»)  »Suite*  th  Pircea  pour  U  Clavecin.* 
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schen  Invcntionen,  nur  weiter  ausgefUhrt.  Mit  eincr  Oiwerture  in 

franzosischer  Form  tritt  die  D  dur-Partita  auf.  In  die  G  dur-Partita 

ftihrt  ein  Pracamlmlum  ein,  welches  Rich  von  dem  Prueludwm  der 

ersten  dadurch  unterscheidet ,  daB  es  nicht  thematisch  entwickelt 

wird,  sondern  in  Passage  n  und  gebrochenen  Harmonien  sein  Wesen 

treibt:  hinsichtlich  der  Gruppirung  der  Theile  erinnert  es  an  einen 

Concertsatz.  Die  E  moll -Partita  endlich  wird  durch  eine  Toccata 

croffnet;  dieselbe  ist  bedeutend  einfacher  selbst  a  Is  die  Toccaten 

aus  Fis  moll  und  C  moll B1) :  sie  geht  in  einem  Zuge  ohne  Taktwechsel 

fort :  phantastisches  Spiel  am  Anfange  und  Ende  umgiebt  als  leichte 

Httlse  die  vollreife  Frucht  einer  edel-ernsten  Fuge. 

Es  ist  frtlher  darauf  aufmerksam  gemaeht  worden.  daB  die 

Courante  unter  den  Hiinden  der  Italianer  allmUhlig  eine  besondere 

Gestalt  annahm,  sodaB  am  Anfang  des  18.  Jahrhunderts  Corrente 

und  Courante  zwei  verschiedene  Typen  reprasentirten M) .  Aus  den 

Partiten  der  »Clavierubung«  gebthervor.  daB  Bach  denselben.  als 

den  AuBerungen  zweier  Nationalitaten,  gleicbe  Rechte  nebeneinan- 

der  zuerkannte.  Die  erste,  dritte,  fiinfte  und  sechste  Partita  hat  er 

mit  Correnten,  die  zweite  und  vierte  mit  Couranten  versehen 6:,y . 

Erstere  stehen  im  4-  und  |-Takt  und  haben  ein  fltlssiges  und  eilen- 

des  Wesen,  die  Couranten  dagegen  sind  leidenschaftlich  errcgt.  ge- 

diegen  und  tiefsinnig.  Nur  ihnen  ist  der  aufregende  Wechsel  zwi- 

schcn  drei-  und  zwei-theiligem  Takt  eigen.  Gewflhnlich  berrscht 

der  dreitheilige  Takt  bei  Bach  vor  und  tritt  nur  am  SchluB  der  Theile 

eine  Accentrllckung  ein.  Falle  wie  in  der  H moll  -Suite  aus  den 

franzttsischen  und  der  alleinstehenden  Suite  in  Esdur,  wo  der  f  - 

Takt  zu  Grunde  gelegt  ist,  der  reine  \  -  Takt  nur  vorlibergehend  vor- 

kommt,  daflir  die  rhythmische  Caprice  aber  soweit  getrieben  wird, 

daB  manchmal  beide  Hande  zngleich  in  verschiedenen  Taktarten 

spielen,  sind  sonst  Ausnahmen.  Die  beiden  Couranten  aus  den  Par- 

titen sind  aber  grade  in  dieser  Beziehung  in  einen  Gegensatz  ge- 

61  S.  Band  I,  S.  642  ff  62'  S.  Band  I,  S.  694. 

63)  Iu  den  spiiteren  Ausgaben  und  leider  selbst  in  derjenigen  der  B.-G.  ist 

gegen  Bachs  ausdruYkliche  Vorschrift  uberall  die  Bezeiehnung  Courante  ge- 

aetit.  Aueh  bei  andern  Tiinzeu  ist  der  wiehtigo  Unterechied  swiachen  den 

italiiinisehen  und  frauziisisehen  Bezeiehnungen  von  den  Ilcrausgebern  nicht  in 

Acht  genoiuiuen. 
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bracht:  die  C  moll  hat  den  f-Takt  als  Grundrhythmus ,  die  Ddur 

den  f-Takt.  Indesscn  ist  auch  hier  |  vorgezeichnet  um  zu  verhli- 

ten,  daB  sich  das  GefUhl  zu  sehr  in  dem  zweitheiligen  Rhythmus 

festsetze.  Der  Couranten  -  Takt  war  eigentlich  weder  dieses  noch 

jenes,  sondern  ein  aus  beiden  geraischtes.  Es  gait  als  Regel,  daB 

auch  die  Sechsviertel-Passagen  im  Dreizweitel-Takt  gespielt  werden 

sollten,  d.  h.  man  sollte  bei  Tonreihen,  die  durch  ihre  Gliederung 

und  ihren  natttrlichen  Verlauf  den  f-Takt  anzeigten,  durch  gele- 

gentliche  Accentuirung  die  Erinnerung  an  den  f-Takt  wach  erhal- 

ten  64) .  Jedenfalls  aber  konnte  durch  das  Uberwiegen  dieses  oder 

jenes  Khythmus  der  Courante  ein  besonderer  Charakter  aufgedrUekt 

werden ,  und  dieses  Mittels  hat  sich  Bach  bedient,  auch  hierdurch 

anzeigeud,  daB  er  alle  in  dem  Gebiete  dieses  Tanzes  mbglichen  Ge- 

staltungen  in  dem  Parti tenwerke  anbringen  wollte. 

Auch  die  Gigue  hatte,  wennschon  nicht  mit  der  Entschiedenheit,  . 

wie  die  Courante.  eine  zweiiistige  Entwicklung  genomraen.  In  der 

franzbsisch  -  deutschen  pflegte  die  Fugenform  zu  herrschen  und  im 

zweiten  Theile  das  Thema  umgekehrt  zu  werden.  Die  italianische 

Giga  war  homophon  und  in  Folge  dessen  viel  leichter  an  Gehalt. 

Das  TaktmaB  war  dreitheilig,  sei  es  nun  einfacb  oder  zusammenge- 

setztf,5j .  Fugirte  Gigues  befinden  sich  in  der  dritten,  vierten,  ftlnf- 
ten  und  sechsten  Partita.  Die  der  dritten  A  moll)  hat  nichts  formell 

besonderes ;  in  der  vierten  |D  dur  enthalt  der  zweite  Theil  statt  der 

Umkehrung  ein  neues  Thema,  welches  sich  als  Gegenthema  des 

ersjten  herausstellt,  doch  kommt  es  hier  noch  nicht  zu  einer  ordent- 

lichen  Doppelfuge.  wohl  aber  in  der  Ubrigens  ebenso  entworfenen 

flinften  (Gdur)6,i;.    Die  Gigue  der  sechsten  Partita  (EmoU)  steht 

64)  Marpurg,  Kritischo  Bricfe  tibor  dioTonkunst  II,  S,  2G :  ...  »die  eigent- 
liche  Tactart  der  Couranten  nach  franzOaischer  Art,  wclehe  zwar  zu  dem 

Bchweren  Dreyzwey theil  gchoret,  aber  der  siuBerlichen  Form  des  Metri  nach 

an  verachiedenen  Oertern,  sehr  vieles  von  dem  Sechsviertheil  entlohnet.  Der 

Unterseliied  ist  nur,  daB  diese  Sechsviertheilpassagen  im  ordentlichen  Drey- 

zwey theil  gespU'lct  werden  uiilssen.  Dor  seel.  Hrrr  Capcllnn'ister  Bach  hat 

gnugsam  iichte  Muster  von  diesoui  eigentlichen  Courantentact  hinterlassen.* 

65}  S.  Band  I,  S.  698  f. 

66;  Merkwilrdig  ist  in  diescr  Uigue,  daC  in  Takt  17 — 19  des  zweiten  Theils 

nach  der  HOhe  hin  ein  grOBerer  Uinfang  des  Claviers  idoell  angenommen  wor- 

den  ist,  ah  er  daiuals  vorhanden  war.    Das  Hanptthema  niiiGte  hier  eigentlich 
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den  andern  dreien  dadurch  entschieden  gegenuber,  daB  sie  den  drei- 

theiligen  Takt  verschmaht.  Den  zweitheiligen  Alia  breve- Takt  bei 

der  Gigue  anzuwenden  hatte  Bach  schon  in  der  D moll -Suite  der 

franzosischen  gewagt.  Die  eigentlielie  Tanzform  geht  dadurch  in 

die  Brliclie,  es  bleibt  nur  ein  energisch-leidenschaftliehes  Charakter- 

sttlck  iibrig.  Diese  aus  der  Gigue  abstrahirte  allgemeinere  Form 

schien  indessen  dem  Meister  wllrdig,  als  besonderer  Typus  hier 

verewigt  zu  werden.  Unverkennbar  hat  auch  dem  SchluBsatz  der 

zweiten  Partita  (Cmoll)  die  Oigue  als  Urbild  gedient.  Die  Form  ist 

zweitheilig,  die  Entwicklung  fugenartig  mit  Umkehrung  des  Themas 

im  zweiten  Theil.  Aber  Taktart  (}]  und  allgemeiner  Charakter 

weichen  doch  vom  Gigueartigen  so  weit  ab,  daB  Bach  hier  den  Na- 

men  nicht  anwendete,  sondern  zum  Zeichen,  es  handle  sich  urn 

einen  Gestaltungs-Act  seines  eignen  Kttnstlenvillens,  das  Stuck  Ca- 

priccio  nannte67].  Am  Ende  aber  der  ersten  Partita  Bdur,  steht 

keine  Gigue,  sondern  eine  italiiinische  Giga.  Der  verschiedene 

Charakter  dieses  anmuthig  sich  wiegenden  Sttickes  springt  in  die 

Augen.  Bach  hat  dessen  Beziehung  zur  Kunst  der  Italianer  audi 

durch  die  Art  der  Claviertechuik  dargelegt,  welche  hier  zur  Anwen- 

dung  kommt.  Das  Uberschlagen  der  Hande .  wovon  Bach  in  der 

Giga  der  Bdur-Partita  zum  ersten  Male  Gebrauch  macht,  war  eine 

Specialitat  Domenico  Scarlattis .  DaB  man  am  diese  Zeit  auch  iu 

Deutschland  anting,  an  ihr  Gefallen  zu  finden,  beweist  Emanuel 

Bachs  erstes,  1731  erschienenes  und  noch  im  Vaterhause  componirtes 

Werk.  Sebastian  Bach  bediente  sich  dieses  technischen  Mittcls 

auch  in  einem  Stuck  der  G  dur-Partita ,  auBerdem  noch  in  der  unten 

niiher  zu  betrachtendeu  C  moll-Fantasie  und  dem  Bdur-Praeludium 

mit  dem  drcigestrichenen  e  einsetzen.  die  Noth  zwang  Bach,  eine  Octave  tiefer 

zu  beginueu.  Solche  Falle  sind  bei  Una  selten,  da  er  sich  sonst  streng  uud  un- 
gczwuugen  in  den  (irauzen  seines  Materials  zu  bewegen  pHegt.  Zwei  derartige 

Stellen  koramen  noch  im  Wuhlteraperirten  Clavier  vor,  s.  Band  I,  S.  770. 

67 j  Die  muthwilligen  Decimenspriinge  des  Themas  erinnern  stark  an  den 

ersten  Satz  des  D  moll-Concerts  flir  zwei  Violinen. 

6s  Wir  wissen  allerdings  nicht,  daB  D.  Scarlatti  schon  vor  1726  Clavier- 

compositionen  durch  Stich  verOffentlicht  hat.  Unzweifelhaft  aber  waren  die 

Werke  dieses,  16S'»  geborenen.  Meisters  bereits  damals  abschriftlich  in  der 
musikalischen  Welt  verbreitet. 
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aus  dem  zweiten  Theil  des  Wohltemperirten  Claviers,  dann  wurde 

es  eine  Zcitlang  unter  den  Componisten  Modcsache  und  kam  erst  in 

den  fUnfziger  Jahren  wiedcr  mehr  auBcr  Gebrauch.  Emanuel  Bach 

meinte  spater,  bei  vielen  dcrartigcn  StUckcn  sei  der  naturliche  Ge- 

brauch der  Hande  ciner  solchen  Gaukclei  vorzuziehen,  aber  cs  konne 

auch  cin  Mittel  scin,  gute  ncue  Gedankcn  auf  dem  Clavier  hcraus- 

zubringen 6y) .  Letzteres  gilt  von  der  Giga :  das  Uberschlagcn  der 

rechten  Hand  tiber  die  linke  wird  in  ihr  nicht  nur  hier  und  da  ange- 

wcndet,  sondern  das  ganze  Stuck  ist  aus  dieser  Vorstellung  hcraus 

concipirt  und  hat  dadurch  seinen  einzigartigen  Keiz  erhalten 70) . 

Auch  sonst  noch  hat  Bach  in  den  Partiten  auf  die  EigeuthUm- 

lichkeiten  des  italiiinischcn  und  franzbsischen  Stils  RUcksicht  ge- 

nommen.  Die  Italiiiner  neigten  dazn,  die  rhythmischen  Merkmalc 

der  Tanztypen  zu  verwischen.  Um  dies  unbedcnkliclier  thuu  zu 

kiinnen,  fordert  Corelli  manchmal  nur,  daB  ein  gewisses  Stuck  im 

Tempo  dieses  oder  jenes  Tanzes  gespielt  wcrde  und  bewegt  sich  ini 

ilhrigen  ganz  frei.  Ebenso  finden  wir  in  der  E moll -Partita  ein  Tempo 

di  Gacotta,  wahrend  das  Stlick  sonst  mchr  eiuer  Giga,  oder,  abge- 

sehen  vom  (f-Takt,  eincr  Vorrente  gleicht.  In  der  Bdur-  and 

Ddur-Partita  stehcn  Memtets,  in  der  aus  Gdur  ein  Tempo  di  Minu- 

eifo~'1),  ein  lieblich  gaukelndes  Stlick  mit  reizenden  Aeeentruckun- 
gen,  in  dem  das  Obewchlagcn  der  Hande  vorllbergehcml  augewendct 

wird:  aber  mit  einem  wirklichen  Menuet  hat  cs  sonst  nichts  mchr 

gemeinsam,  als  den  f -Takt.  Auch  Corellis  freie  Art,  mit  der  Alle- 

mande  zu  schaltcn,  schcint  sich  Bach  gemerkt  zu  baben.  Wahrend 

Ubrigens  seine  Allcmandcn  wic  Gel  dahinflieBen,  zeigtdic  der  E  moll- 

Partita  cin  eckiges  Wesen,  welches  namentlich  durch  punktirte 

Sechszehntel  hervorgebracht  wird.  Diese  Bewegung  findet  sich  aber 

m  Versuch  liber       wahre  Art  das  Clavier  zu  spielon,  I,  S.  r>  f. 

70  Solum  J.  A.  P.  Hebulz  maebte  darauf  aufnirrksain,  daG  dieae  ftitjo 

(iluek  bei  Composition  der  Arie  J?  f implore  aus  Ipbigcnia  in  'Fauna  verge, 
sebwebt  babe  ;s.  Jahn ,  Mozart  IV.  S.  715;.  Wie  Marx  eutdeokt  bat  (ilmk 

und  die  Oper  I.  S.  201  ,  kommt  dieae.  Arie  mit  alien  ibren  weaentliehen  lie- 
standtbeileu  achon  in  (llucks  Oper  Telemucco  vor.  welobe  gegen  1750  entstand 

DaB  die  Ubereinatimmung  keine  ziifallige  ist,  muB  als  unzweifelbaft  peltcn. 

71  j  Minuetta  in  der  Original-Ausgabe  diirfte  ein  Stiebfebler  sein. 
Scuta,  .1.  8.  lta.h,  II.  41 
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haufig  grade  in  Corellis  Allemanden 72) ,  und  Bach  hat  auch  das  Stuck 

nicht  wie  gewBhnlich  mit  der  franzbsischen ,  sondern  mit  der  italia- 

nischen  Form  Allemanda  bcnannt.  Ferner  enthalten  die  Partiten 

drei  Stuckchcn  mit  italianischen  Namen,  die  keine  Tanztypen  an- 

zeigcn.  Sie  heiBen  Burlesca,  Scherzo  und  Aria.  Die  ersten.beiden 

Btehen  in  der  A  moll-,  die  dritte  in  der  I)  dur  -  Partita ;  es  Bind  freie 

CharakterstUeke  in  Tanzform.  Ihnen  halten  zu  Gunsten  des  fran- 

zbsischen Stiles  das  Gleicbgewicht :  in  der  C  moil-Partita  cin  Ron- 

deau, in  der  Emoll  ein  Air.  Vergleicht  man  Air  und  Aria,  bo  fin- 

dct  man  auch  einen  deutlichen  Stilunterschied :  diese  ist  gesang- 

licher.  jene  mehr  instrumental  gehalten. 

Aber  auch  in  den  StUcken,  die  Bach  ganz  nur  aus  sich  heraus 

gestaltete,  zeigt  er  innerhalb  eines  und  desselben  Typus  eine  Wand- 

lungsfHhigkeit,  die  es  mit  der  allmiihligcn  Entwicklungs-  und  Um- 

bildungs- Kraft  der  Zeiten  und  Nationen  zuversichtlich  aufnehmen 

kann.  Um  sich  davon  recht  zu  Uberzeugen,  mtJgc  man  uutereinander 

die  Allemauden  der  franzbsischen  und  englischen  Suiten  und  als- 

dann  die  der  flinf  ersten  Partiten  vergleichcn.  Es  scheint  als  habc 

Bach  die  Dehnbarkcit  der  Form  bis  aufs  UuBerste  eq>roben  wollen. 

Etwas  verschicdcneres ,  als  die  Allemanden  aus  1^  dur  und  L)  dur, 

kann  man  sich  nicht  leicht  dcnken,  und  doch  ist  den  Forderungen 

des  Tanztypus  voile  Genllge  geschchen.  Die  gleiche  Wandlungs- 

kraft  offenbart  Bach  in  den  Sarabanden,  doch  hat  er  hier  mehremale 

fin  der  A  moll-,  Gdur-  und  E  moll  -  Partita)  die  Fesseln  des  Typus 

wirklich  gesprengt n) .  Sehen  wir  endlich  auf  die  sechs  Partiten  als 

ganze,  so  sind  sie  eben  so  verschieden  unter  einander,  wie  einheitlich 

in  sich  selbst.  Das  sichcrstc  Merkmal  hicrflir  geben  die  einleitenden 

StUcke  ah,  die  den  Charakter  ihrer  Partita  jedesmal  von  vorn  herein 

feststellen  und  zugleich  unter  sich  im  schilrfsten  Gegcnsatze 

Btehen,  wie  denn  auch  mit  Absicht  eincm  jeden  ein  andrer  Name 

gegeben  ist. 

Die  Mitwelt  zeigte  sofort  ftlr  den  Werth  dieser  kiistlichen  Gabe 

72)  S.  die  Allemanden  auf  S.  90  f.,  99,  102  f.,  1 10  f.,  219  f.  der  Ausgsibe 

von  J.  Joachim  (Deukmalcr  der  Tonkunst  III.). 

73)  Eine  Sarabande  mit  Auftakt  fiudet  sich  l>ei  Bach  sonst  nur  noch  in  der 

Orehesterpartio  aus  II  moll,  der  Claviereonate  aus  A  moll  und  der  Violinsuite 
aus  A  dur. 
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VeretandniB.  Die  Neuheit  der  Gedanken  mid  der  Ciaviertechnik 

erregten  Staunen  und  Bewunderung.  Ihnen  gerecht  werden  zu 

kttnnen  gait  bald  als  hbchstes  Ziel  der  Clavierspieler ,  und  »wer 

einige  StUcke  daraus  recht  gut  vortragen  lernte ,  konnte  sein  GlUck 

in  der  Welt  damit  machen« 74) .  DaB  die  Zeitgenossen  den  vollen 

Werth  der  tlberragenden  Kunstleistung  erkannt  haben  sollten,  laBt 

sich  nicht  wohl  erwarten  und  wird  auch  nirgends  sicher  bezeugt75). 

Selbst  Sorge,  obgleich  er  in  einer  Dedication  Bach  den  Fttrsten  ajler 

Clavier-  und  Orgelspieler  nannte76)  und  seine  Clavierstttcke  an- 

gehenden  Componisten  als  Muster  preist  urn  in  der  linken  Hand  eine 

gute  Mittelstimme  ftthren  zu  lernen,  mit  Dissonanzen  im  gesch win- 

den  Durchgange  ricbtig  zu  verfabren  und  sich  in  der  Kunst  des  Im- 

provisirens  auszubilden,  stellt  ihm  imraer  noch  Kubnau,  Handel, 

Mattheson,  Walther  und  andre  an  die  Seite77).  Ohne  die  Ubrigen 

und  namentlich  Kuhnau  zu  untcrschatzen,  sehen  wir  jetzt  doeh  klar, 

daB  die  Kunst  der  Cembalo -Composition  —  und  fiir  dieses  Instru- 

ment, nicht  ftir  ein  Clavichord,  sind  sie  gedacht,  wie  ihr  Tonunifang 

beweist  —  mit  den  sechs  Partiten  auf  eine  denkbar  hochste  Hohe 

gelangt  ist.  welche  nur  Handel  cinmal,  in  den  Suiten  von  1720, 

sonst  aber  nieraand  wieder  erreicbt  hat.  Man  kann  Handel  nicht 

niedriger  stellen,  wenn  man  einfach  Werk  gegen  Work  halt.  Der 

Unterschied  ist  eiu  Unterschied  der  PersOnlichkeiteu :  je  nach  dem 

eignen  Charakter  wird  sich  der  eine  zu  dieser,  der  andre  zu  jener 

mehr  hingczogen  fUhlen.  H&ndels  Suiten,  in  welchen  eine  miichtige 

Ktlnstlerseele  in  freiem  ErguBe  ihren  Inhalt  ansstrumt,  sind  blenden- 

der  und  hinreiBender ,  die  Partiten  Bachs  erregen  tiefer  und  nach- 

74)  Forkel,  S.  50.  —  Mizlor  sagt  in  einer  Anzeigo  des  'Wcgweisers  zu  der 

Kunst,  die  Orgel  recht  zu  schlagen"  (Musikalisehe  Bibliothek  I,  5,  S.  75] :  »Wcr 

die  Finger  nicht  besser  zu  vorsctzen  weiG,  wird  schwehrlich  unsers  beriihuiten 

Ib-rrn  Bachens  zu  Leipzig  Partien  auf  das  Clavier  spicien  lernen  ki)nnen«.  — 

Als  die  lcichcesto  gait  die  C  moll-Partita  {Breitkopfs  VcrzeichniC  zu  Neujahr 

1700,  S  is.  »>die  lcichteste  unter  alien*). 

75  Forkel,  welcher  berichtot,  daB  »man  noch  nio  so  vortreffliche  Clavier- 

compositioncn  gesehen  und  gehort"  hatte,  ist  als  Bcfordorer  dor  Mittheilungen 

der  Stfhne  Bachs  kein  gnnz  unparteiischer  Zeuge,  falls  Bachs  Sohne  ihm  solchea 

wirklich  als  das  allgemeine  Urtheil  der  Zeitgenossen  angogeben  haben. 

70)  Forkel,  8.  23.  77)  Sorge,  Vorgoiuach  der  musicalischen  Compo- 

mtiuu.    Dritter  Theil.    Lobenstein  (1747).  S.  MS  ff.,  404,  410,  425. 

41  • 
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haltiger,  weil  er  sich  strcng  in  den  Schrauken  der  ttberlieferten  Form 

halt.  Sieht  man  die  Sache  vom  hBheren,  geschichtlichen  Standpunkt 

an,  so  gebUkrt  Bach  die  Palme ,  da  er  nieht  nur  al8  eine  Handel 

ebenbttrtige  Personlichkeit  dasteht,  Bondern  zugleich  die  Gattung 

vertritt.  Mit  seinen  Suiten  zog  Handel  wic  ein  feuriger  Komet  dnrch 

den  Kunsthimmel ;  wilren  sie  nicht  geschrieben  oder  verloren  ge- 

gangen,  so  waren  wir  urn  eine  glanzende  Erecheinung  armer,  aber 

eine  Lllcke  im  System  der  zusaramenwirkenden  geschichtlichen 

Krafte  wUrde  dadurch  nicht  bedingt.  Bachs  Partiten  kbnnte  man 

ein  Lichtcentrum  nennen ;  zu  welcher  Gluth  die  Strahlen  kleinerer 

Lichtkorper  endlich  gesammelt  werden  konnten,  erfahren  wir  nur 

dnrch  sie 78; . 

|  ̂   Der  flUchtigercn  Betrachtung  kbnnte  es  auffallig  erscheinen,  daB 

Bach,  nachdem  er  mit  den  sechs  Partiten  nach  alien  Seiten  bin  fllr 

die  Suitengattung  das  letzte  Wort  gesprochen  hatte,  im  zweiten  Theil 

der  »Clavierubung«  nochmals  auf  sie  zurUckzukommen  scheint. 

Dieser  Theil  cnthalt  nfimlicfa  neben  dem  oben  schon  gewlirdig- 

ten  Italianischen  Concert  als  zweites  Stuck  wiederum  eine  Partita 

(Hraoll)  ») .  Aber  seine  Absicht  ging  hier  auf  ein  ganz  andres  Ziel. 

Nicht  eine  neue  Claviersuite  wollte  er  schreiben,  sondem  ein  Stuck, 

in  welchem  die  Orchesterpartie  auf  das  Clavier  Ubertragen  erschcint. 

Die  Verschiedenheit  dieser  Form  von  jener  ist  an  andrer  Stclle  aus- 

einandergesetzt  worden"0).  Bachs  Idee  kllndigt  sich  schon  in  der 

Bezeichnung  »Ouverture«  an :  so  namlich  pflegte  man  die  Orchcster- 

partien  von  ihrem  AnfangsstUcke  her  zu  benennen.  In  der  Anonl- 

nnng  der  Theile  wird  dann,  was  er  will,  ganz  klar.  Die  Allemande 

fehlt,  da  sie,  eine  ausschlieBlichc  Clavierform,  in  den  Orchcsterpar- 

tien  nicht  vorkam.  Courante,  Sarabande  und  Giguc  sind  vorlianden. 

aber  vor  der  Sarabande  stehen  zwei  Gavotten  und  zwei  Passcpieds, 

nach  ihr  zwei  Bourrees,  eine  Menge  von  StUcken,  die  eben  deshalb 

nicht  mehr  als  Intermezzi  aufgefaBt  werden  kOnnen .  sondern  neben 

78)  Vou  Ausgabon  des  crstcn  Theils]  der  »Cl»vicrUbung-  nenno  Ich  hu-r 
nur  P.  S.  I,  C.  5  und  B.-G.  Ill,  S.  40— 136. 

79)  P.  S.  I,  C  6,  Nr.  2.  —  B.-G.  Ill,  S.  151—170.  Eine  von  Anna  Mujr- 

dulona  Bach  gefertigte  Alwchrift,  welclie  die  kiinigliche  Bibliothek  zu  Berlin 

aufbewalirt,  giebt  das  Stlick  in  Cmoll.  —  S.  Anliang  A.  Nr.  33. 
80)  S.  Band  I,  S.  746  f. 
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den  librigen  gleiche  Bedeutsamkeit  bcanspruchen.  Eine  beliebige 

zwanglosc  Folge  von  Tanzen  war  aber  das  Vorrecht  dcr  Orchcster- 

partie. Und  endlich  ist  mit  der  Gigue  das  Spiel  noch  nicht  zu  Ende. 

Seine  Orchcsterpartie  in  Hmoll  schloB  Bacb  mit  einer  Badinerie,  die 

eine  der  beiden  aus  Ddur  mit  einer  Rejouissance.  Hier  raacht  ein 

Echo  das  Ende ;  es  bewegt  sich  in  der  Tanzfonn,  aber  ohne  einen 

bestimmten  Typus  zu  zeigen.  Seinen  Namen  fiihrt  es  von  gewissen 

Nacbahmungen  des  Widerhalls ,  die  deshalb  besondere  artig  sind, 

weil  das  Echo  nicht  mechanisch  genau,  sondern  mit  sanft  verbinden- 

den  Mitteltiinen  autwortet  gleich  als  ob  der  Hall  in  der  Ferae  ver- 

schwebte,  z.  B. : 

Es  war  natlirlich  nicht  Bachs  Absicht,  den  Orchesterstil  anf  dcm 

Clavier  nachzuahmen.  Dies  ware  auch  ein  ziemlich  uberfltissigcs 

Vorhaben  gewesen ,  da  in  seiner  Schreibart  ftir  Orchcster  schon  so 

viel  von  seinem  Clavieretil  steckte,  die  wirklich  verpflanzte  Form 

also  wie  von  selbst  gedeihen  muBte.  Er  verlangt  nur,  daB  der  Horer 

dieses  Werk  in  der  Gemttthslage  anf  sich  wirken  laBt,  mit  welcher 

cr  sich  einer  Orchcsterpartie  gegenliberstellt,  ebenso  wie  das  Italia- 

nische  Concert  nnr  auf  den  seine  voile  Wirkung  Ubt,  der  weiB,  um 

was  es  sich  in  einem  wirklichen  Concert  jener  Zeit  zu  bandeln  pflegt. 

Beide  Werke  haben  ein  innerlich  Gemcinsames,  das  uns  begreifen 

liiBt,  warum  sie  Bach  zu  einem  abgeschlossencn  Theile  der  »Clavier- 

Ubung«  vcreinigtc.  Sie  sind  Reflexe  von  Formen.  welche  eigentlich 

fttr  eine  Vielheit  verschiedener  Instrumente  erfunden  waren,  auf  dcr 

Fliiche  der  Claviermusik.  Ein  auBeres  Band  zwischen  ihnen  bildet 

der  Umstand.  daB  zu  beiden  ein  Cembalo  mit  zwei  Manualcn  erfor- 

dcrlich  ist.  Was  aber  den  Charakter  der  einzelnen  SUtze  dieser 

Fartie  anbetrifft,  so  macht  sich  auch  in  ihnen  das  Wesen  des  Urbildes 

deutlich  geltend.  Man  erkennt  es  am  leichtcsten  an  der  Gigue.  Eine 

solche  und  nicht  eine  Giga  soil  es  scin :  aber  wie  durchaus  verschic- 

den  ist  sie  von  den  Gigues  der  eigentlichcn  Clavierpartiten  und  eng- 

lischen  Suiten !  Sogar  die  franzosischen  Suitcn  bieten  complicirtere 

Gebilde.  Die  Orchester-Partie  hatte  sich  mehr  als  die  Clavierpartita 
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einen  einfachen,  volksthiim lichen  Zug  gewahrt.  Dieser  drttckt  sich 

anch  in  der  Haltung  der  vorliegenden  Gigue  aus ,  deren  Wesen  bo 

schlicht  und  fafilich  ist ,  wie  nicht  cinmal  in  der  Gigue  der  zweiten 

franzbBischen  Suite,  mit  welcher  sie  sonst  viel  Ahnlichkeit  hat.  Anch 

die  erste  Bourse  und  zweite  Gavotte  Bind  von  einer  treuherzigen  Ein- 

falt,  deren  Absichtlichkeit  man  niclit  verkennen  kann.  Wo  reichere 

Mittel  angewandt  werden,  bleibt  immer  doch  in  den  Melodien  ein 

popularer  Zug,  der  den  wirklichen  Clavierpartitcn  nicht  eignet.  Nur 

die  Bchi'me,  sehnsuchtsvolle  Sarabande  blickt  mit  durchgeiBtigtem 

Antlitz  in  das  unschuldige  Treiben  der  kraftigen  librigen  Gc- 

stalten*'). 
Bach  hat  auch  drei  Partiten  fUr  die  Laute  geschrieben,  welche 

\J  *l> *  a  ,  bci  dieser  Gelegenheit  kurz  erwahnt  werden  mogen HI) .  Jetzt  exi- 
stirt  als  aus<lrUckliche  Lautencomposition  nur  noch  ein  dreisatziges 

Werk  (Eb  du|)  von  ihm ,  iu  dem  wir  aber  wohl  einen  Bestandtheil 

jener  Sammlung^errauthen  dtirfen *3) .  Eb  ist  allerdings  keine  eigent- 

liche  Partite ,  sondern  eine  Sonate  ohne  zweites  Adagio  und  mit 

einem  Praeludinm  an  Stelle  des  ersten.  Indessen  konnte  es  mit 

andern  wirklichen  Partiten  immer  unter  diesem  Namen  durchgehen, 

vorausgcBetzt,  daB  Bach  ihn  in  der  That  selbst  gewUhlt  hat.  Viel- 

leicht  gehOrte  zu  der  Sammlung  auch  jene  E  moll-Suite,  deren  wir 

neben  den  franzOsischen  Suiten  erwUhnten M) ;  die  tiefc  Lage  in 

welcher  sie  sich  durcbgangig  bewegt,  legt  diese  Vennuthung  nahesi . 

81)  Es  wUrde  hier  fUr  mich  der  Ort  sqin,  rlickblickend  auf  die  Rhythmik 

Bachs  and  die  in  ihr  sich  offenbarenden  Grundanschauungen  ouch  tiefer  ein- 

zugehen,  und  dadurch  ein  Band  I,  S.  7S1  Anmerk.  58  balb  gegebenes  Ver- 

sprechen  zu  erftillen.  Seit  ich  jene  Annierkung  schrieb,  hat  indesseu  Rudolf 

Wcstphal  selbst  den  Gegcnstand  erncuten  eiudringenden  Untorsuchungen 

unterzogen,  deren  Erschciocn  bevorstebt.  Ich  glaube,  daB  icb  durch  diese  der 

Erfiillung  uieincs  Versprechens  eiustweilen  iiberhoben  sein  wcrde. 

82)  Breitkopfs  VerzeicbniG  zu  Michaelis  1761,  S.  5(i:  -Bach,  J.  S.  Dircttnrc 

delUi  Musica  in  Lipsia,  III.   Partite  a  Liuto  solo.  Racwlta  I.  2  till- 

83)  >Prelude  pour  le  Luth  ou  CembaU,  P.  8.  I,  C.  3,  Nr.  4.  -  Das  Auto- 

graph besitzt  jetzt  Mr.  Henry  Huth  Esq.  in  London.  —  Ein  alleinstcbeudes 
Praeludium  fllr  Laute  oder  Clavier  hat  J.  P.  Kellner  Uberliefert;  s.  P.  8.  I,  C. 

9,  Nr.  16,  III. 

84)  S.  Band  I,  S.  7»i8. 

85)  Welche  schon  F.  A.  Roitzsch  ausgesprocheu  bat  j  s.  Vorwort  z.  P.  8.  I, 

C.  3,  Nr.  8. 
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Bach  hat  in  concertirenden  Gesangseompositionen  mehre  Male  Laute 

angewendet ,  so  in  der  Johannespassion  und  Trauerode,  or  besaB 

auch  unter  seinen  vielen  Instrumenten  selbst  eine  solche.  DaB  or 

Lante  gespielt  babe,  folgt  aus  dieser  Thatsache  nicht.  Sio  erklHrt 

sich  schon,  wenn  wir  uns  erinnem,  daB  Bach  tlber  einer  Combination 

von  Laute  und  Cembalo  sann ;  das  Resultat  hiervon  war  das  »Lau- 

tenclavicymbel«,  welches  Hildebrand  nach  seiner  Angabc  um  1740 

bauen  muBte,  und  wovon  Bach  zwei  Exemplare  selbst  bcsaB80). 

Mciglich  nun,  daB  er  seine  Lauten-Partiten  flir  dieses  Instrument 

eigens  componirt  hat,  wie  er  ja  auch  das  Wesen  seiner  Viola  pom- 

posa  durch  eine  besondere  Suite  erprobte s7) .  Indessen  konnte  ihn 

schon  seine  Bekanntschaft  mit  der  Dresdener  Capelle,  die  in  Sylvius 

Leopold  WeiB  den  ersten  Lautenisten  seiner  Zeit  unter  ihre  Mitglic- 

der  zahltc s8} ,  zur  Lautencomposition  flihren.  Auch  mit  Ernst  Gott- 

lieb Baron,  der  mit  Bewunderung  von  Bach  spricht,  dUrfte  dieser 

pcrsonlich  bekannt  gewesen  sein *,J) .  — 
Mit  den  zweistimmigen  Inventionen  fllr  Clavier  hatte  Bach  seiner 

Zeit  eine  neue  Form  gesehaffen.  Er  hat  uns  den  Beweis  geliefert, 

daB  er  uin  bedeutendes  Gewicht  auf  sie  legte,  indem  er  den  dritten 

Theil  der  »Claviertlbung« ,  welcher  eigcntlich  nur  Orgelmusik  ent- 

halten  sollte,  mit  einem  Anhang  von  vier  Clavierstttcken  in  Inven- 

tionenform  ausgehen  lieB90'.  Hier  nennt  er  sie  Duette  und  lenkt  «  n  * 
dadurch  die  Aufmerksamkeit  bestimmter  noch  auf  den  zweistimmi- 

gen Satz.  Alles  was  von  den  Inventionen  gesagt  ist91],  gilt  auch 

von  ihnen,  sie  sind  auBerdem  aber  in  der  offenliegenden  Absicht  ge- 

schrieben.  zu  zeigen,  daB  sich  auch  im  zweistimmigen  ClavierstUck 

der  groBeste  harmonische  Keichthum  mit  voller  Deutlichkeit  ent- 

falten  lasse.  In  crieser  Beziehung  offenbaren  sie  wirklich  erstaun- 

liolies;  als  Muster  eines  strengen  Satzes  darf  man  sie  nicht  ansehen. 

Bach  hat  vielmehr  von  alien  den  Freiheiten ,  welche  das  » harmo- 

nische«  System^an  die  Hand  giebt,  ansgiebigen  Gebrauch  gemacht, 

86  S.  Band  I,  S.  657,  und  Anhang  B,  XVI  diesos  Bandos. 

87;  S.  Band  I,  S.  708. 

88)  FUrsteuau,  Zur  Gcschichto  der  Musik  am  siichsischcn  Hofe.  II,  S.  126  f. 

89)  Baron,  Untersuchung  des  Instruments  der  Lauten.  Nlirnberg,  1727. 

S.  109  f.         90)  P.  S.  I,  C.  4,  Nr.  II.—  B.-G.  Ill,  S.  242—253. 
91)  S.  Band  I,  S.  667  f. 
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naincutlich  audi  im  Gebrauch  dcr  Quarte.  so  daB  Kirnbergcr  wohl  zu 

dcr  Bchauptung  berechtigt  war,  Bach  habe  im  zweistimmigen  Satze 

die  Quarte  nicht  fllr  eine  rcchte  Grundstimme  gehalten  "2) .  Was 

man  sonst  noch  hat  bemerken  wollen  ,  diesen  Duetten  sei  es  eigen- 

thUmlieh,  daB  sie  keine  dritte  Stimme  zulieBen93),  ist  bei  Lichte  be- 

seben  nichtssagend.  Dcnn  wenn  sie  Kunstwerkc  sein  sollten, 

muBten  sie  selbstverstandlich  ohne  weitere  'ErgUnzung  alles  aus- 

sprechen,  was  der  Componist  aussprechen  wollte.  Die  Duette  siud 

immer  mit  mehr  Befremden  als  Hingabc  betrachtct  worden,  und  es 

ist  das  zum  Tlieil  wohl  zu  begreifen.  Als  Fortsetzungen  dcr  Iuvcu- 

tionen  lassen  sich  das'capricciijse  Emoll-  und  das  heitere  Gdur-Duett 
leicht  verstehen.  Sie  sind  bei  aller  KUnstlichkeit  scharf  gezcichncte 

Charaktcrstlicke,  bei  denen  Form  und  In  ha  It  in  voller  Harmonic 

stehen.  Die  andern  beiden  hintcrlasscn  aber  den  Eindruck,  als  be- 

finde  sich  der  enorme  harmoniache  Keichthum,  die  Schwere  der  Gc- 

danken  und  Weite  der  DurchfUhrung  nicht  ganz  im  richtigen  Ver- 

haltniB  zu  der  DUrftigkeit  der  darstellcnden  Mittel.  Es  sind  Com- 

positionen  fUr  »Kenncr  von  dergleichen  Arbeit",  denen  es  GcnuB  ist 

den  vcrwickelten  Harmoniengang  auch  nach  bloBen  Andcutungen  zu 

verstchen,  Leckerbissen  fur  harmonischc  Feinschmecker.  Das  Amoll- 

Ductt  sieht  sich  >vie  eine  zweistimmige  Fuge  an:  die  frei  ansgc- 

luhrtcn  Paiiien  iiberwiegen  aber  so,  daB  man  nach  dem  Gesammt- 

eindruck  auch  dieses  StUck  nur  eine  ausgefUhrte  Invention  nenncn 

kann.  Das  Thema  ist  von  auBerordentlicher  harmonischcr  Aus- 

gicbigkeit,  und  trotz  aller  Bcschriinkung  durch  innere  und  iiuBerc 

Mittel  fllhlt  man  in  dieseni  Duett  immer  noch  das  frcie  Walteu  eiues 

schopfcrischen  Geistes.  Dagegen  liiBt  sich  bei  dem  Mittelsatze  des 

Fdur-  Duetts  ein  starker  scholastischer  Beigeschmack  schwer  ver- 

winden.  — 

VVcim  Bach  in  den  Partiten  aus  der  Entwicklung  der  Suitcnform, 

in  dem  Italiiinischcn  Concert  aus  dcr  Form  des  Violiuconccrts,  in 

den  Duetten  aus  der  Invention  seine  letztcn  Consequcnzen  gezogen 

hatte,  so  that  er  es  mit  dem  vicrtcn  Thcile  der  »Clavierlibung«  aus 

dcr  Variationenform.    Diescr  Thcil  cnthalt  eine  Aric  mit  30  Ver- 

•.»2  S.  Marpurg,  Kritischo  Bricfc  I.  S.  m. 
93i  Forkol,  S.  51. 

Digitized  by  Google 



—    649  — 

Underungen  fllr  Cembalo  mit  zwei  Manualen ft4} .  Die  HuBercn  Urn-  I  0  f 

stiinde.  welche  zur  Entstehnng  des  Wcrkes  fllhrten,  erzilhle  icli 

<3  filter ;  hier  geht  uns  nur  das  Musikstttck  als  solchcs  an.  Als  alteste 

selbstandige  Instrumentalform  hat  die  Variation  auf  die  spater  ent- 

stehenden  Kunstorganismen  im  16.  und  17.  Jahrbundert  nacb  den 

verschiedensten  Kichtungen  bin  eingewirkt,  auf  die  Claviersuitc 

sowohl  wie  die  Cboralbearbeitung,  auch  auf  die  Sonate  und  Violin- 

musik,  doch  blieben  ihre  Hauptorgane  die  Tastcninstrumentc.  Wie 

sie  lange  Zeit  hindurcb  mit  der  Suite  in  eigenthUmlicbcr  Wcise  ver- 

wachsen  bleibt,  habe  ich  an  andrer  Stelle  gezeigt  •»] .  Die  eigent- 

lichen  Choral- Variationen  oder-Partiten  blllhten  aber  in  einer  Zeit. 

da  man  Clavier-  und  Orgelmusik  noch  nicht  genugsam  schied.  Die 

Variationen  form,  d.  h.  das  aus  einem  Thema  und  einer  Reihc  Ver- 

anderungen  gebildete  Kunstganze,  gehorte  nicht  in  die  Kirche; 

schon  dcshalb  nicht,  weil  fllr  sie  wahrend  des  Gottesdienstes  nir- 

gendwo  Platz  war,  aber  auch  weil  sie  die  Wllrde  der  Choralmclodie 

antastetc.  Sie  klartc  sich  daher  mehr  und  mehr  zu  einer  Form  der 

Claviermusik  ab,  konnte  aber  als  solche  trotz  ihrer  groBen  histori- 

schen  Bcdeutung  einen  Bach  nicht  eben  rcizen.  Die  Erfindungskraft 

HeB  sich  entweder  nur  in  der  allgemeinen  UmriBzeichnung,  der  An- 

ordnung  der  verschiedenen  Variationen,  oder  im  feinsten  Detail  des 

Figurenwerks  zeigen.  Eine  grttndliche  Durchftlhrung  des  Themas 

lag  nicht  im  Wesen  der  eiuzelncn  Variation.  Hinsichtlich  der  Aus- 

dehnung  war  sie  streng  an  die  Verhiiltnisse  des  Themas  gebunden, 

die  Umgestaltung  desselben  bestand  nur  in  Umspielung.  so  muBten 

denn  auch  die  Harmonienfolgcn  wescntlich  dicselbcn  bleiben.  So  • 

wie  sie  war,  hatte  die  Form  etwas  UuBerliches,  das  der  Vertiefung 

und  Weiterbildung  widerstrel)te ;  es  ist  bezeichnend,  daB  die  Varia- 

tionen eines  Swcelinck,  Frescobaldi,  Cornet  mit  den  200  Jahre  spater 

zu  Mozarts  Zeit  geschriebenen  die  gniBeste  Familienahnlichkeit 

haben.  Wcnn  wir  Bachs  frttheste  Choralpartiten,  mit  denen  er  sich 

BOhm  anschloB,  auBer  Betracht  lassen,  so  hat  er  nur  ein  Variationen- 

werk  im  herkbmmlichen  Stile  geschrieben :   die  Variationen  allu 

94}  Nouo  Auagabo  P.  S.  I,  C.  <i,  Nr.      -  B.-<i.  HI,  S.  263  ff.  —  Die  Ori- 

ginalausgabe  verkaufte  Breitkupf  im  Jalirc  1763  tnit  2  Tblxn.  8  gr. 

05j  S.  Baud  1.  S.  \m  und  t»97. 
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maniera  italiana,  welche  wir  in  die  weimarische  Zeit  versctzen  zu 

mllssen  glaubten. 

Aber  er  sah,  daB  es  eine  verwandte  Form  gab,  mittelst  welcher 

der  Enge  and  Flachheit  der  Variation  abgeholfen  werden  konnte. 

Diese  Form  war  der  Passacaglio  oder  die  Ciacone.  Was  sie  der 

Variation  verwandt  macbt,  ist  die  Gebundcnbeit  an  eine  bcstimmte 

sich  bei  alien  Wiederbolnngen  gleichbleibende  Taktzahl  und  im 

wesentlichen  an  eine  und  dieselbe  Harmonienfolge.  Wirklich  spie- 

len  aueh  in  der  Praxis  der  Componisten  Passacaglio  (oder  Ciacona) 

und  Variation  in  einander  hintiber.  Man  hielt  nicht  immer  an  dem 

Grundsatze  der  Unveranderlichkeit  des  Basstbemas  fest,  brachte  es 

in  andern  Tonlagen,  bildete  es  urn,  Ifiste  es  in  Figuren  auf.  Manch- 

mal  wurde  gar  kein  Bassthenia  aufgestellt,  sondem  nur  eine  Anzabl 

vicrtaktiger,  gleicb  rhythmisirter  SHtze  im  dreitbeiligen  Takt  anein- 

ander  gereiht96).  Hemacb  hat  Handel  versucht,  Ciacone  und  Va- 

riation in  der  Weise  zu  vereinigen ,  daB  er  die  Oberstimme,  unter 

welcher  der  Bass  zum  ersten  Male  auftritt.  als  Variationenthema 

festhiilt ft7) .  Wenn  man  nun  regelrecht  ein  liedarriges,  zwcitheiliges 

Thema  aufstellte.  in  den  Variationen  aber  nicht  an  der  Melodic, 

sondem  nur  an  dem  Basse  desselben  unentwegt  festhiclt,  so  wurdc 

dadurch  einerseits  das  enge,  vier-  bis  achttaktige  Gehiiuse  der  Cia- 

cone unverglcichlich  ausgeweitet,  andrerseits  zur  Entfaltung  der 

verschiedenartigsten  Combinationen  im  Bereiche  der  Variationenfonn 

freier  Kaum  geschafft.    Dieses  hat  Bach  gethan. 

Als  Thema  benutzte  er  eine  Sarabande,  welche  sich  von  der 

Hand  seiner  Gattin  gcschrieben  in  deren  grbBerem  Clavierbuche 

vorfindet 9Sj .  Da  sie  hier  noch  vor  der  Arie  »Schluminert  ein,  ihr 

matten  Augen«  aus  der  Cautate  »Ich  habe  genugu  ihren  Platz  get'un- 
den  hat,  so  wird  sie  audi  frliher  entstanden  scin.  als  diese,  und  war 

96;  Man  sehc  Ciacone  und  Passacaglio  in  Gcorg  Muffats  Apparatus  Musico- 

Organi8tictis. 

97)  In  der  G  dur-Ciacone  II.-O.  II,  S.  110—122. 

98)  S.  7(»  und  "7.  Sic  steht  zwisehen  Auf-  und  Al»gesang  des  Licdes 
»Bistu  bey  rair« ,  die  Schrciberin  hatte  aus  Versehen  zwei  Seiten  uberschlagen 

und  hat  den  leeren  Raura  dann  durch  das  ClavierstUck  ausgefiillt.  Es  tragt 

keine  tiberschrift;  die  Bezeichuung  Aria  hat  ihr  Bach  erst  bchufs  der  Varia- 

tionen gegeben. 
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demnach  schon  wenigstcns  zehn  Jahre  alt,  ehe  Bach  sie  zum  Mittel- 

punkte  seines  groBen  Variationenwerks  machte w) .  ZuverlUssig 

hatte  er  sie  ursprttnglich  fUr  Anna  Magdalena  componirt  gehabt. 

DaB  er  ihr  diese  neue  Bestimmung  gab ,  dazu  wirkten  vermuthlich 

noch  besonderc  personliche  Motive  mil  die  wir  nicht  mehr  erkennen 

kOnnen ;  es  ist  derartiges  auch  bei  dem  Quodlibet,  welches  die  letzte 

Variation  bildet,  anzunehmen.  Hatte  Bach  die  Sarabande  fur  die 

Variationen  eigens  erfunden,  so  wlirde  er,  da  ihr  Bass  die  Hauptrolle 

spielen  sollte ,  diesen  wohl  durchweg  ganz  einfach  geflihrt  baben, 

anstatt  ibn  wie  jetzt  mit  VerbindungstQnen,  Nebennoten  und  Ver- 

ziernngen  auszustaffiren,  die  seine  Grundlinien  manchmal  etwas  un- 

deutlich  machen.  Am  klarsten  erkennt  man  ihn  aus  der  30.  Varia- 

tion.  Hiernach  wtirde  er  im  Originaltakt  lauten:  10°) 

Gelegentlich  eines  Variationenwerks  von  Johann  Christoph  Bach 

wnrde  darauf  aufmerksam  gemacht,  daB  Sebastian  es  gekannt  haben 

dttrfte,  da  seine  eignen  Variationen  bier  und  da  an  dasselbe  er- 

innern  »»).  Es  verdient  Beachtung,  daB  das  Thema  auch  dort  eine 
Sarabande  aus  G  dur  ist. 

Bach  hat  den  Thema-Bass  meistens  nach  Passacaglio- Art  be- 

bandelt,  ihn  also  auch  in  den  Variationen  die  Grundlagc  dcr  Har- 

monic sein  lassen.  In  dcr  Kegel  markirt  ihn  die  erste  Note  des 

ganzen  oder  halben  Taktes.  Bei  einzelnen  Schrittcn  springt  er  zu- 

weilen  eine  Octave  auf-  oder  abwiirts,  jenachdem  es  die  Bewegung 

des  StUckes  fllgt :  selten  wird  von  seincm  Gange  einmal  abgewicheu. 

hier  und  da  findet  sich  eine  chromatische  Alteration.    Einige  Male 

99)  S.  S.  302  f.  dieses  Bandes. 

100!  Die  Grundfonn  der  ersten  Halfto  hat  mitgetheilt  Kirnbergcr,  Kunst 

des  reinen  Satzeg  II,  2,  S.  172  f. 

101)  S.  Band  I,  S.  12fi  f. 
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steigt  er  ciaconenartig  in  die  Mittel-  oder  Oberstimmen  ant",  z.  B.  in 
Variation  IS  nnd  25,  docli  so  daB  er  als  wichtige  Stimme  sofort  ver- 

nebmbar  wird,  und  immer  nur  vorllbergehend.  Die  Consequenz  der 

Durchftihrung  geht  so  weit.  daB  selbst  in  der  Moll- Variation  25  der 

vollstilndige  Dur-Bass  auftritt.  Bach  erreicht  dies  durch  Chromatik. 

welche  dann  auch  sehr  klihnc  nnd  fremdartige  Harmonienfolgen  be- 

dingt.  Daranf  daB  der  significante  Ton  jcdesmal  am  Anfang  des 

Taktes  steht,  muBte  er  hier  allerdings  verzichten.  Einmal ,  Takt 

4  des  zweiten  Theils  dient  ihm  ccs  statt  h  :  Takt  9 — 1 1  des  ersten 

Theils  erscheint  der  Bass  in  der  Tenorlage ;  nur  Takt  7  und  8  des 

zweiten  Theils  ist  h  e  mit  b  es  vertauscht. 

Ubcr  dcm  Basse  entwickelt  Bach  eine  solche  Fnlle  von  Erfiu- 

dung  nnd  Kunst,  daB  dieses  Werk  allcin  hinreichen  wiirde  ihu  un- 

sterblich  zu  raacben.  Seine  Claviertcchnik  zeigt  sich  von  ihren 

glanzcndsteu  und  in  Folge  der  ausgiebigstcn  Benutzung  zweier  Ma- 

nuale  auch  wicder  ganz  neuen  Seiten.  Freie  Conceptioneu  wcchseln 

ab  rait  gebundcnen  ,  durchsichtige  ,  fast  homophone  Siitze  mit  poly- 

phonen  Formeu  von  grbBtmbglicher  Kllnstliehkeit.  So  bietet  Varia- 

tion 7  cine  Giguc,  Variation  10  cine  vollstiiudige  Ouverturc,  Varia- 

tion 25  ein  reich  verziertcs  Adagio  nach  Violinsonatcn-Art,  Variation 

20  abwcchselnd  in  der  linkcn  und  rcchten  Hand  eine  Sarabande, 

wiihrend  die  andre  Hand  in  Sechzehntcl-Sextolen  pfeilgcschwind 

<laliin  schieBt.  Variation  10  ist  cine  Fughetta,  derenThema  ausdem 

(Jrundbass  hervorgeht  und  die  trotz  rcgclrcchtcster  Eutwicklung 

doch  bi«  zum  Endc  dem  Laute  des  Grundbasscs  folgt.  Canons  sind 

darin  vom  Einklange  an  durch  sammtlichc  Intervallc  bis  zur  None : 

der  Quintencanon  verliiuft  iu  der  Gcgcnbewcgung  und  uoch  dazu  ist 

sein  Anfang,  sowie  der  des  Secundcncanons  mittelst  Verktlrzung  aus 

dcm  Themabasse  gebildet.  Die  letztc  Variatiou  ist  ein  Quodlibet. 

in  welchem  Ubcr  dcm  Basse  zwei  Volkslicder  in  cinauder  verschluu- 

gcu  und  imitatorisch  durchgcflthrt  werden.  Und  bci  dem  alien  nicht 

cine  Spur  von  Zwaug.  Die  schwersten  Fesscln  sind  zu  Blumenge- 

wimlen  geworden :  leicht,  heiter  und  glllckljch  zicht  die  buntc 

Schaar  vorttber,  die  wenigen  Moll-Variationen  dienen  nur  dazu,  den 

Grundton  innigsteu  Befricdigtseins  noch  stitrker  vorklingen  zu  lasscn. 

Die  Frage  driingt  sich  anf,  welche  Aufgabe  bci  dieser  Erweite- 

rung  der  Variatioueufonn  Bach  dann  noch  fUr  die  Melodie  des 
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Thenias  ttbrig  gelassen  hat.  Das  musikalische  Motiv  des  Ganzen 

ist  nicht  sie,  sondem  ihr  Bass,  die  durch  ihn  bedingte  Harmonic  dcr 

MutterschooB.  in  welchem  neue  und  al>er  neue  Gestalten  sich  bildon. 

Indessen  ist  dadurch  die  variationenhafte  Wirkung  der  Melodic  selbst 

nicht  aufgehoben.  Abgesehen  davon,  daB  sie  zunachst  den  Hbrer 

rait  ciner  gewissen  Grandstiratnnng  erfttllt,  welche  alien  Variationen 

zur  Voraussetzung  dieut  and  zu  welcher  der  bunte  Wechsel  sich 

schlieBlich  audi  wieder  abklart,  kann  sie  auch  als  Zeichnung  tiberall 

unsichtbar  gegenwiirtig  bleiben.  Der  in  alien  Variationen  sich  we- 

sentlich  gleichbleibende  llarmoniengang  in  Verbindung  mit  einzelnen 

cingestreuten  melodischen  AnklUngen  hilft  dem  inneren  Ohre  ihrc 

Linien  wieder  hervorzurufen.  Der  voile  GenuB  der  Variationen  ist 

allerdings  davon  abhiingig.  daB  dieses  geschicht.  Es  wird  einc 

stiirkcrc  Selbstthiitigkeit  des  Mirers  vorausgesetzt,  als  bci  gewbhn- 

lichcn  Variationen,  er  soil  die  Umrisse  dcr  Melodie  gewissermaBen 

in  jedes  nene  Tonbild  selbst  hineinzeichnen :  insofern  ist  auch  dieses 

Wcrk  flir  gcbildetc  Mirer,  fllr  »Kenner«  gesehricben.  Wer  sich  das 

Wcsen  der  Choralcautate,  wie  wir  es  scinesorts  entwickelt  haben, 

vergcgenwHrtigt102),  dera  wird  die  nahe  Verwandtschaft  zwischen 

jencr  Form  und  dicscm  Variationenwcrk  nicht  entgehen.  Auch  dort 

als  Ausgang  wie  als  Endpunkt  die  voile,  reine  Melodic,  dort  wie 

bier  in  den  dazwischenliegcndcn  StUcken  hUlfcleistende  Ankliinge 

an  dieselbe,  und  wie  hier  Bass  und  llarmonie  durchweg  dieselben 

bleiben,  so  mahnt  dort  unabliissig  an  die  cine  und  allcinige  Grund- 

lagc  der  durch  die  madrigalischc  Form  Icicht  verschleierte  Text  des 

Kirchenliedes.  Solchergestalt  ist  der  Tribnt,  welchen  Bach  der 

Variationenform,  die  in  der  Entwicklung  der  InBtrumentalmusik  cine 

Macbt  ersten  Kangcs  gewesen  war,  gczahlt  hat.  Er  hat  sie  in  eine 

hohe,  ideale  Region  gehoben:  durch  ihn  ist  sic  cine  tiefsinnigc, 

durchgeistigte  Fonn  geworden.  welche  auf  dem  unverglei<'hlich 
hbheren  Niveau,  das  durch  Bach  die  Instrumcntalmusik  crreicht 

hattc,  wieder  ira  Standc  war,  die  besten  und  tiefsten  Ktlnstler  dau- 

enul  zu  fcsscln.  Wenn  audi  in  dcr  Folgczcit  die  alterc  Variationen- 

form, cben  weil  sie  dera  Urlcben  der  Instruinentalmusik  so  nalie 

steht,  fort  und  fort  gepflegt  worden  ist  und  in  vielcn  reizvollcn  Gc- 

102;  S.  S.  580  dieaeH  BaiuU-s. 
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bilden  neue  BlUthen  getrieben  hat,  die  sinnigsten  und  gedanken- 
vollsten  Musiker  haben  bis  auf  die  neueste  Zeit  in  den  Bachschen 

30  Vcrftnderungen  ihr  erhabenstes  Vorbild  erkannt. 

Auf  das  Quodlibet,  welches  die  letzte  Variation  bildet,  ist  noch- 

mals  zurttckzukommen.  Derartige  musikalische  Spa\Be,  bei  welchen 

man  auch  Texte  in  verschiedenen  Sprachen  dnrcheinander  mengte. 

konnten  auf  zweierlei  Weise  verfertigt  werden.  Entweder  wurde 

eine  bunte  Zahl  von  bekannten  Melodien  nach  einander  gesungen 

oder  gespielt,  sodaB  das  innerlich  ganz  Unzusammenh&ngende  in 

eine  auBerliche  musikalische  Folge  gebracht  wurde:  wenn  das 

Nachfolgeudc  an  irgend  eine  unwesentliche  Wendung  des  Textes 

oder  der  Melodie  des  Vorhergehenden  angeknllpft  werden  konnte, 

wurde  der  Witz  urn  so  schlagender.  Die  andre  Weise  bestand  darin, 

daB  mehre  bekannte  Melodien  mit  moglichst  contrastirendcn  Texten 

zu  gleicher  Zeit  ertiinten.  Diese  letztere  und  kunstvollere  hat  Bach 

gewahlt.  Die  Texte  der  beiden  vcrwendeten  Volkslieder  sind  durch 

Bachs  Schiller  Kittel  Uberliefert .    Sie  lautcn ; 

Ich  bin  so  lang  nicht  bei  dir  gewest, 

Kuck  hor,  ruck  her,  ruck  her ; 

Mit  einein  tumpfen10*)  Floderwisch 
Driiber  her,  drliber  her,  driiber  her. 

Und : 
Kraut  und  RUben 

Haben  mich  vertrieben; 

llatt  mein'  Mutter  Fleisch  gekocht, 
So  wiir  ich  liinger  blieben. 

Die  Melodie  des  zweiten  Lieds,  welches  auch  heute  noch  im  Volks- 

munde  lebt,  hat  Bach  vollstandig  benutzt .: 

Kraut  und  RU-ben  ha-ben  mich  ver-trie-ben;  hiitt  mein' Mutter 

Fleisch  ge-kocht,  so    war   ich   lan  -  ger  blie-ben; 

103)  Die  Uborlieferuug  ist  durch  Piilehau  auf  una  gckoinmen,  welcher  eine 

hicrauf  bezUgliche  Notiz  BOinein  Exemplar  der  Origin.-ilausgabe  der  Variationen 
einfligte.    Das  Exemplar  befindet  sich  auf  der  kiinigl.  Hibliothek  zu  Berlin. 

104)  «tumpf«  ist  wohl  Dialektform  fiir  »sturapf«. 
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Die  Zeilen  der  Melodien  wurden  in  den  Quodlibets  gern  aus  ihrem 

Zusammenhange  gerissen  und  einzeln  angebracht,  wo  es  grade 

paBte.  So  finden  wir  auch  hier  die  ersten  beiden  Takte  des  Licds 

in  der  Oberstimme  Takt  3  und  4,  die  letzten  beiden  im  Tenor  Takt 

7  und  S  und  in  der  Oberstimine  am  SchluB ;  auBerdem  werden  die 

beiden  ersten  Takte  das  ganze  StUck  bindurch  in  den  drei  Ober- 

stimmen  imitatoriscb  durchgefubrt.  Von  dera  ersten  Liede  l&Bt  sich 

aus  diesem  Quodlibet  nur  die  erste  Hiilfte  rcconstruiren.  Sie  lautct 

etwa  so : 

pup 
Ich  bin  so  lang  nicht  bei  dir  gewest,  ruck  her,  ruck  her,  ruck  her. 

So  weit  meine  Forscbung  reicht,  ist  dieses  Lied  jetzt  verschollen ; 

Ubereinstimmend  im  metrischen  Bau  und  fast  gleicb  im  Melodiean- 

fang  ist  das  bekannte  »Es  ist  nicbt  lang,  daB  g'regnet  hat«.  Ich 

findc  auch  nicbt,  daB  es  in  einer  der  zahlreicben  Volksliedersamm- 

lungen,  welche  seit  Herders  Zeit  erschienen  sind,  verzeichnet  wor- 

den  ist.  Nur  die  erste  Zeile  wird  in  ihrer  geuauen  Form  fleiBiger 

durchgearbeitet.  Die  zweite  zeigt  sich  undeutlich  Takt  2  im  Tenor, 

hemach  kaum  wieder,  man  mUBte  sie  denn  Takt  10  im  Basse  er- 

kennen  wollen.  Von  den  Ubrigen  Zeilen  ist  nur  der  Iihytbmus  be- 

nutzt  worden,  niimlicb  Zeile  3 : 

(Tenor  Takt  3—4), 

(Oberstimme  Takt  5—6),  ■ 

(Oberstimme  Takt  8—11). 

Die  vierte  Zeile  wird  vom  Rhytbmus  des  Basses  Takt  4—5 

und  der  Oberstimme  T.  11 — 12: 
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^  $nt—  zurlickgespiegelt. 1st  nun  das 

aus  dicsen  Elementen  gebildete  Quodlibet  schon  wegen  seines  knnst- 

vollen  Gcwebes  eine  auBcrordentliche  Leistung ,  so  hat  es  auch  fltr 

das  tieferc  VcrstiindniB  von  Bachs  Kllnstlcrpcrsbnlichkcit  cine  hohe 

Bcdcutung.  Auf  kirchlichem  Gebiet  zog  er  aus  dem  geistlicheu 

Volksliedc  seine  Hauptkraft :  bier  zeigt  er  sich  auch  dem  wcltlicheu 

Volksgesange  eng  vcrbunden.  Denn  nnr  untcr  dicser  Voraussetzung 

wird  es  begreiflich,  wie  er  ein  Wcrk,  an  das  er  das  hbchste  MaB 

seines  Kiinncns  gewandt  hat,  in  solchcr  Weise  ausgehen  lassen 

konntc.  Deutlich  crecheint  bier  jencr  altbachische  Geist  wirksam, 

welcher  bei  den  jiibiiichcn  Faniilientagcn  seiner  derben  Laune  im 

tfiugen  derartiger  Quodlibets  die  Ztigcl  scliieBen  lieB»»). 

Wir  besitzcn  aber  noefa  ein  zweites  Docuinent  flir  Bachs  Inter- 

esse  am  Volksgesange,  das  wir  aus  dieseni  Grunde  hier  in  Betrach- 

tung  ziehen,  walireud  es  als  Vocalcomposition  sonst  an  einem  audcrn 

Orte  hiitte  Erwiihnuug  finden  mtisscn.  Am  30.  August  1742  wurde 

dem  Kammerhenm  Carl  Heinricb  von  Dieskau  als  Gutsherru  von 

Kleinzschocher  gehuldigt  ,06j.  Als  Kreishauptmauu  war  er  Vor- 

steher  der  Land-.  Trank-,  Pfennig-  und  Quatemberstcuer ,o7  .  Wir 

crfubreu  frilher,  daB  Picander  im  Jahre  1743  die  Stellc  cines  Land- 

und  Tranksteuer-Einnehiners  bekleidete  H,v .  Sei  es  daB  er  die 

Stelle  erst  zu  erhalten ,  oder  daB  er  flir  die  crbaltene  sich  seineiu 

Vorgcsetzteu  dankbar  zu  crweisen  wUnschte  —  in  irgend  einem  Zu- 

sauimenhange  mit  dicsen  Dingen  steht  es  otlcnbar.  wenn  Picander 

zu  der  Huldigung  eine  Cuntate  en  burlesque  vcrfaBte.  Die  Motive 

seiner  Dichtung  cntnahm  er  den  bStucrliclicn  Vcrhilltnissen  von 

Kleinzschocher.  Mit  einem  im  obersiichsischen  Dialekt  gehaltenen 

Gesangc  der  Bauern,  welche  sich  des  ihuen  gewahrten  Festtages 

freuen,  hebt  er  an10').    Sodann  wird  ein  biiuerliches  Liebespaar 

105}  S.  Band  I,  S.  1 52. 

100;  Sehwartzo,  Uistorisehe  Nachleso  zu  denen  (Jeaehichten  der  Stadt 

Leipzig.  1744.    8.  231. 

107  S.  »Das  jetzt  lebende  und  J/onreude  Leipzig  «  Jahrgang  \~'M\  und 
1740.         1  os.i  S.  8.  170  dieses  Bandes. 

109]  Die  librae  DichtUUg  ist  dialektfrei,  doeh  kominen  noch  einzelne 

Ausdriicke  der  Volksspraehe  vor,  wie  (jusrhel— Mund,  L)ahlen=Kosen u.  8.  w. 
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eingefUhrt ,  welches  den  neuen  Gutsherrn  und  dessen  Gemahlin  in 

verschiedenen  Beziehungen  preist,  daneben  allerhand  Anspielungen 

auf  den  Schtisser,  die  Recruten-Aushebung,  »Herrn  Ludwig  und  den 

Steur-Reviser«  macht  und  endlich  sich  in  die  Schcnke  zu  Tanz  und 

Trunk  begiebt.    Wenn  die  liohen  Hcrrschaften  jener  Zeit  sich  an 

franziisischen  und  italiiinischen  Theaterspiclen  ubersattigt  batten, 

lieBen  sie  sich  des  Gcgensatzes  balber  aucb  einmal  ein  dentsches 

Bauern-Divertissement  gcfallen.    Was  sie  crgotzen  sollte,  war  aber 

nicbt  die  gesande,  unverbildete  Mensehlichkeit,  wie  sie  spiiter  Chri- 

stian Felix  WeiBe  zum  Gegenstande  seiner  Operadichtungcn  nalnn. 

Sie  wollteu  sich  als  erhabene  und  modisch  gesittete  Gebieter  Uber 

die  geplagte,  tolpelhafte  Bauernschaft  amUsiren.  Solchc  Divertisse- 

ments wnrden  nicht  nur  an  deni  schwelgerischen  Hofe  zu  Dresden, 

sondern  auch  in  dem  einfacheren  und  ernsten  Weimar  und  anderswo 

veranstaltct 1  ,n; .    Auch  Picanders  burleske  Cantate  gehort  zu  ihnen. 

Es  darf  flns  nicht  befremden,  daB  Bach  sich  zur  Composition  bereit 

finden  licB.    Er  hat  die  cthischc  Seite  der  Sache  wohl  ganz  auBer 

Betracht  gelassen ;  es  gcwilhrte  ihm  aber  ein  augenscheinliches  Ver- 

gnUgen,  einmal  ein  Werk  fast  durchaus  im  weltlichen  Volkston  zu 

componiren.    Das  stlidtische,  vornehme  Element  ist  nur  (lurch  zwei 

Arien  vertreten  »Klein  Zschocher  mllsse«  und  »Dein  Wachsthum  sei 

feste«) .  deren  zweite  er  aus  dem  nStreit  zwischen  Phobus  und  Pan« 

nicht  ohne  Gewaltsamkeit  llbertrug.    Alles  Ubrige  bcwegt  sich  auf 

dem  engen  Gebiete  volksthumlicher  Formen.    Einen  Chor  hat  er 

nicht  eingefUhrt;  auch  das  erste  Stuck  ist,  wie  das  letzte,  nur  ein 

^wicgesang :  dazwischen  wechseln  Bursch  und  Dime  mit  Kecitativen 

und  Liedern  ab.   Die  Instrumentalbegleitung  bestelit  nach  Art  eines 

Dorforchesters  nur  aus  Violine,  Bratsche  und  Bass :  wenn  ein  Mai 

ein  Horn  hinzutritt  so  hat  es  hiermit  seine  besondere  BewandtniB. 

Dem  crsten  Gesiinge  geht  ein  Instrumentalsatz  vorher.    Dies  ist 

wieder  ein  aus  sieben  Stllckchcn  zusammcngesctztes  Quodlibet.  Mit 

einem  Walzcr  wird  begonnen,  der  aber  erst  zum  Schlusse  vollstiindig 

ertout ;  anfanglich  bricht  er  nach  sieben  Takten  ab,  um  einer  bunten 

Folge  kurzer  Sjitze  in  verschiedenem  Takt-  und  ZeitmaB  Platz  zu 

110)  S.  Band  I,  S.  221,  Anmerk.  !«.».  -  Fiiretenau,  Goschichte  der  Musik 
am  Hofe  zu  Dresden.  II,  S.  158  f. 
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machen.  Manches  davon  klingt  wic  echto  Volksmelodie,  so  nament- 

lich  dieses : 

In  der  Mitte  finden  sich  1 6  Takte  ira  Sarabanden-Rhythmus,  deren 

Gravitiit  durch  das  Unisono  doppelt  ergUtzlich  wirkt.  Die  Tanz- 

weisen  herrscben  auch  in  den  vocalen  Partien.  Anfangs-  und 

SchluB-Gesang  sind  Bounces,  die  Arien  »Ach  es  schmeckt  doch  gar 

zu  gut«  und  »Ach  Herr  Schosser«  Polonaisen.  Nacli  Kirnbergere 

Anweisung,  der  lange  in  Polen  gelebt  und  die  dortigc  Tanzmnsik 

studirt  hatte,  haben  wir  die  Arie  »Fllnfzig  Tbaler  baares  Geld«  fttr 

eine  Mazurka  zu  balten"1).  Die  Arie  »Unser  trefHicher«  ist  eine 

Sarabande,  das  Lied  »Und  daB  ihrs  alle  wiBt«  ein  Rupeltanz  \Pay- 

sanne)U2j.  Kein  bestiramter  Typus  laBt  sich  an  der  Arie  »Das  ist 

galantu  erkennen,  die  allgemeine  Haltung  ist  jedoch  auch  tanzmliBig. 

Alle  diesc  StUcke  sind  kurz,  derb  und  lustig,  dabei  aber  doch  geist- 

reich  gearbcitet ;  man  achte  nur  auf  die  feine  Art,  wie  in  der  Sara- 

bande der  Hauptgedanke  immer  wieder,  schlieBlich  auch  im  Basse 

auftaucht,  oder  wie  in  dem  Rilpeltanz  durch  Accentverschiebungen 

die  Trunkenheit  gemalt  wird.  Die  Melodiebildungen  sind  so  volks- 

thllmlich,  daB  man  wieder  vermuthen  kann ,  es  haben  bier  und  da 

dem  Componisten  bestimmto  bekannte  Melodien  vorgescbwebt.  Die 

Vennuthung  ist  um  so  berechtigter,  als  drei  Volksmelodieu  nach- 
weislich  in  der  Cantate  verwendet  sind. 

Nachdem  die  Dime  der  neucn  Obrigkeit  zu  Ehren  eine  »gcbil- 

dete«  Arie  gesungen  hat,  meint  der  Bursche :  »Das  ist  zu  klug  filr 

dich  Und  nach  der  Stadtcr  Wcise;  Wir  Bauern  singen  nicht  so  leise. 

Das  Sttlckchen  bore  nur,  das  schicket  sich  fttr  mich  : 

111)  S.  Marpurg,  Kritische  Briefo  II,  S.  45.  —  Dor  Toxt  dieses  Liodes 

der  in  Bacba  Composition  etwas  andere  lautet  als  bei  Picandor  fs.  dossen  (ie- 

dichto,  Thcil  V,  S.  2851,  scheint  sich  auf  Ausgabeu  zu  boziehen,  welche  ge- 

legcutlich  des  Huldigungsfestes  von  dem  Gutsherrn  gemacht  waren. 

112)  S.  Gregorio  Lainbranzi,  Neue  und  Curieusc  Thcatralisehe  Tantz- 

Schul.  NUrubcrg,  1716.  I.  Theil,  Blatt  4.  —  Der  Text  der  l'aymnne  hat  etwas 
von  echteni  Trinkerhunior  mi  I  ist  flir  Picauder  entsehieden  zugut.  Mirschfint 

es,  daG  er  hier  irgend  ein  Studentimlied  benutzt  hat ;  im  Umarbeiten  frerader 

Erfindungen  war  er  ja  stark. 
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Es  nehme  zehntausend  Ducatcn 

Dor  Kamraerherr  alle  Tag  ein. 

Er  trink  ein  Glaschen  guten  Wein, 

Und  laB  es  ihui  bekonmien  scin. 

Es  nohme  zehntausend  Ducaten 

Der  Kammerherr  alle  Tag  ein. 

Die  Melodic,  auf  welcbe  er  diese  Worte  singt,  lebt  docIi  heute  rait 

dem  Tcxte  »Frisch  auf  zum  frohlichen  Jagena-in  aller  Deutscben 

Munde.  Als  Bacb  die  Banern-Cantate  componirte,  war  beides,  Me- 

lodic und  Text,  etwa  seit  18  Jahren  popular  gewordcn.  Das  Ge- 

dicbt  bat  den  Schlesicr  Gottfried  Benjamin  Hanke  zum  Vcrfasser, 

der  als  Accisesecretiir  in  Dresden  lebtc.  Er  schricb  es  1724  zur 

Feier  des  Hubertusfestes  fUr  den  Grafen  Sporck,  welcher  ein  groBer 

Jagdliebhaber  war.  Die  Melodic  ist  franzftsischen  Ursprungs  und 

gehOrt  zu  dem  Jagdliede  Pour  aller  a  la  chasse  Faut  ctre  matineux, 

dem  Hanke  auch  den  Text  nachgebildet  zu  haben  scheint ,13).  Gegen 

1 730  war  es  in  den  bohmischen  Besitzungen  des  Grafen  schon  sebr 

beliebt  und  muB  sich  von  da  rasch  auch  nacb  Sacbsen  vcrbreitet 

haben,  da  es  1742  schon  als  Bauernweise  gclten  konnte.  Interessant 

ist  uns  auch  das  abermalige  Eintreten  des  Grafen  Sporck  in  die 

Lebensgcschichtc  Bachs.  Man  wird  sich  erinnem,  daB  dcrselbe  zu 

der  H  moll-Messe  in  Beziehung  stand  und  Picander  ibm  schon  1725 

die  ersten  Frlichtc  seiner  religiosen  Poesic  zueignete lu) .  Bei  der 

Einftibrung  der  Melodie  waltete  also  seitens  des  Componisteu 

sowobl  als  des  Dichtcrs  cine  besondere  Absicht:  man  begreift  cs 

nnnmchr  auch,  weshalb  grade  bei  diesem  StUckc,  und  nur  bei  ihm, 

Bach  ein  Horn  anwendet,  wozueine  directe  Vei-anlassung  in  Picandcrs 

Text  nicht  vorliegt. 

113;  S.  Gottfried  Benjamin  Hanckons  Weltlichc  Gedichte.  Drel3dcn  und 

Leipzig.  1727.  S.  144. —  Poetischor  Staar-Stecher,  In  welcliem  sowobl  Die 

schlesische  Poesie  Uberhaupt,  alB  auch  Der  Ilcrr  v.  Lohcnstein  .  .  .  verthay- 

diget .  .  .  wird.  BreClau  und  Leipzig.  1730.  S.  70.  —  Der  Nachweis  des  Ur- 

sprungH  wird  Hoffmann  von  Fallorslebcn  verdankt;  b.  < lessen  Horae  Belgicac. 

Purs  gecunda.  Vratislaviae.  MDCCCXXX11I.  S.  100.  —  Das  Gcdicht  beginnt 

urspriinglich  ;  »Auf,  auf  I  auf,  auf  zum  Jagcn!  Auf  in  die  griiue  lleyd !«  uud 

ziihlt  12  Strophen.  In  neuercn  Sammlungon  erscheint  es  auf  0  Strophen  redu- 
cirt  und  auch  im  Einzelncn  geiindcrt.  Die  Melodie  s.  bei  Erk  und  Inner,  Die 

deutschen  Volkslicder  mit  ihren  Singwcisen.  Leipzig,  IS  13  Erstes  Heft,  S.  47. 

114)  S.  S.  523  dieses  Bandes. 
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Die  Dime  erwiedcrt,  indem  sie  den  Gesang  des  Burschen  parc- 

dirt,  das  klange  »zu  liederlich* ,  mid  wllrde  die  feinc  Gesellschaft 

zum  Lachen  reizen,  nicht  andere  als  wenn  sie  »dic  alte  Weise«  an- 

stimmen  wolle  —  nun  folgt  die  zweite  Volksmelodie  — : 

Sie  singt  dieselbe  zu  einem  Text,  wclcher  dem  bisher  nur  mit  Toch- 

tern  gesegneten  Hausc  Dieskau  viel  maunliche  Nachkommenschaft 

wllnscht.  Der  Charakter  der  Melodie  liiBt  schlieBen.  daB  sie  cigcnt- 

licfa  zu  einem  Wiegen-  oder  Kinder-Licde  gehort 1  '*) . 

Eine  dritte  Volksmelodie  wird  im  ersten  Recitativ  zu  Zwiseben- 

spielen  verwendet.  Hire  erste  Hiilfte  stebt  am  ScbluB.  die  zweite 

in  der  Mitte  desselben.  Setzt  man  beide  zusammcn  nnd  ordnet  sie 

dersclben  Tonart  unter,  so  crgiebt  sieh  folgendes : 

Wie  man  siebt,  srimmt  die  erste  Hiilfte  im  wesentlicben  mit 

der  ersten  Halfte  des  Lieds  »Ich  bin  so  lang.  nicht  bei  dir  gewest « 

aus  dem  Quodlibet  der  Variationen  Uberein.  Von  der  zweiten  Halfte 

battc  Bach  dort  nur  den  Rbythmus  benutzt;  sicher  liegt  sie  bier  in 

ihrer  vollen  Originalgestalt  vor.  Denn  vergleicbt  man  den  Text  des 

Kecitativs  an  den  Stellen,  wo  die  Zwischenspiele  eintreteu,  mit  den 

zugchbrigen  Worten  des  Volksliedes,  so  offenbart  sich  ein  enger 

poetischer  Zusammenhang.  Den  durch  das  Recitativ  angcregten 

Gedanken  setzt  das  Zwischeuspiel  jcdesmal  fort  und  plaudcrt  na- 

mentlich  ah  der  ersten  Stelle  die  Wllnsche  des  Liebbabers  in  be- 

denklicher  Weise  aus.  Vergegenwiirtigcn  wir  uns  noch.  daB  die 

Composition  der  Variationen  und  der  Raucrncantate  in  eine  und  die- 

selbe Zeit  f&llt,  so  ist  auch  UuBerlich  leicht  zu  begreifen,  wie  Bach 

115)  Eine  altero  Quelle  fllr  die  Melodic  mid  deren  urt«prtingliclien  Text 
aufzuiinden  ist  mir  nicht  gelungen.  Vielleicht  Hind  Forscher  wie  L  Erk  oder 

F.  M.  BiJhme  glllcklicber. 
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darauf  verfallen  konnte,  die  Melodie  in  der  Bauerncantate,  welche 

etwas  spater  cntstand  als  die  Variationen116)*,  abermals  anzu- 

bringen1"}.  — 

Nach  der  Abschweifung,  zu  welcher  das  Quodlibet  der  30  Ver- 

iinderungen  die  Veranlassung  gab,  kehren  wir  nochmals  zu  Bachs 

Claviercompositionen  zurttek,  um  die  Fugenwcrkc  und  Canons  seiner 

spHteren  Zeit  zu  betrachten.  An  die  Spitze  des  Zuges  tritt  die 

Chromatische  Fantasie  und  Fngc.  Das  bertthmte  Werk  muB  spa- 

testens  1730  componirt  gewesen  sein118).  Innere  Grttnde  treiben 

dazu,  es  nocb  um  ein  betriichtliches  weiter  hinauf  zu  rtlcken.  Eine 

gewisse  Verwandtschaft  der  Fantasie  mit  dem  StUcke  gleichen  Na- 

mens,  welches  der  groBen  Orgelfuge  in  Gmoll  voraufgeht119), 

springt  in  die  Augen.  Diese  fallt  vor  1725,  und  wir  durften  sie  mit 

Bachs  Hamburger  Reise  aus  dem  Jahre  1720  in  Verbindung  bringen. 

Wohl  mtfglich  ist  es  also,  ja  mit  Hinblick  auf  eine  noch  existirende 

altere  Form  des  Werkes  muB  man  es  fllr  wahrschcinlich  halten,  daB 

auch  die  chromatische  Fantasie  und  Fuge  noch  vor  der  Leipziger 

Zeit  entstand.  Der  tiberschaumendc  Charakter,  welcher  beide  SUtze 

gleichraUBig  durchdringt,  will  zu  dem  Geiste  der  leipzigischen  Er- 

zeugnisse  nicht  wohl  passen.  Auch  die  Fantasien  Bach's  pflegen 
sonst  nicht  der  festen,  motivisch  oder  thematisch  entwickelten  For- 

men  zu  entbehren.  Hier  herrscht  fesselloser  Sturm  und  Drang. 

Der  ktthnc  Gedanke.  das  Recitativ  aufs  Clavier  zu  verpflanzen,  hatte 

schon  in  Bachs  frllher  Ddur-Fantasie  Gestalt  gewonnen ,20) ;  sein 

Keim  findet  sich  in  den  Werken  der  nordischen  Organisten,  zur 

Vrgl.  Anhang  A,  Nr.  59. 

117)  Die  Bauorn-Cantate  ist  zuerst  horausgegeben  von  S.  W.  Dehn  bei 
Gustav  Crantz  in  Berlin.  Eine  zwcite  Ausgabe  erschion  boi  C.  A.  Klemm  in 

Leipzig.  —  Eb  ist;  wio  hier  noch  orwahnt  werden  mag,  eine  Andeutnng  vor- 

handen,  daB  Seb.  Bach  der  Componist  des  nm  die  Hitte  des  Jahrhunderts  ver- 

brciteten  scherzhaften  Liedes  sei  •  Ihr  Schonon,  hi)ret  an.«  Ich  halte  daflir, 

daC  die  Molodie  nicht  von  Bach  stamuit,  muC  mich  hier  aber  darauf  be- 

schriiuken,  meino  Meinung  einfach  auszusprechen,  und  werde  den  Gegenstand, 

der  sich  in  allorhand  andre  Fragon  weitlaufig  verzweigt,  domniichst  an  einem 

andern  Orte  behandeln. 

lib)  P.  S.  I,  C.  4,  Nr.  1.  —  S.  Anhang  A,  Nr.  60. 

119]  S.  Band  I,  S.  U35  f. 

120)  S.  Band  I,  S.  434. 
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Entwiekluug  dcBselben  trug  die  BcschHftigung  mit  Vivaldis  Coii- 

ccrten  sehr  vicl  lici  ni).  In  dcr  chromatischen  Fantasie  hat  er  eine 

groBartige  Ausbilduug  erfahren.  Das  Stuck,  in  dem  aiich  alle 

Kuhnheiten  dcr  Modulation  zusammengehauft  sind,  wirkt  wie  cine 

erschutterude  Scene.  Die  Fuge  setzt  das  chromatische  und  aus- 

greifend  modulatorische  Wesen  in  entsprecbendem  MaBe  fort.  80 

gcwaltig  ihr  damonischer  Schwung,  so  genial  verwegen  ist  audi  die 

Bebandlung  der  Fugenform. 

~7  Eine  andre  Fantasie  mit  Fuge  >;Cmoll)  besehiiftigte  Bacb  gegen 

O  K  i>  X>  1738.  Bci  der  Composition  dieses  Werkes  scbcint  ibu  der  Gedanke 

bcgleitct  zu  haben,  das  Kunstmittel  des  Uberschlagens  der  Haude 

einmal  in  grbBercu  Fonncn  zur  Gcltung  zu  bringcu,  als  es  in  dcr 

Bdur-Partita  gescbehen  ist.  Da  die  Fantasie  die  zweitheilige  repe- 

tirende  Form  hat.  welcbe  Bacb  bci  Stuckcn  dieses  Namens  sonst 

nieht  anwendet,  so  d&rf  man  muthmaBeu,  daB  er  aueb  auf  sie  (lurch 

Domeuico  Scarlatti  gcfUhrt  worden  ist,  und  mit  Interesse  siebt  man, 

welcben  Charakter  der  Stil  des  Italiiiners  beim  Durcbgauge  durch 

Bacbs  Phantasie  angenommcn  hat.  Zugleich  zeigt  uus  das  energische 

und  brillante  Stuck  ein  Vorbild  des  Emanuel  Bachscben  Sonaten- 

satzes.  Von  der  Fuge  hat  Bacb  nur  die  ersten  17  Takte  binterlasseu. 

DaB  er  sic  ganz  vollendet  hatte  muB  man  annehmen,  da  das  Auto- 

graph nieht  Entwurf  sondcrn  Reinschrift  ist.  Er  wird  durch  einen 

Zutall  verhindert  scin.  sie  vollig  ins  Reine  niederzuschreibcn.  Dies 

ist  doppelt  zu  beklagcn ,  da  nach  dem  Fragment  zu  urtheilen  die 

Fuge  ein  besondors  kUhn  und  groB  angelegtes  MusikstUck  geweseu 

seiu  mull  m) .    Das  abweichende  VerbaltniB,  welches  bier  zwischen 

121]  Eines  der  Vivaldischen  Concorte,  welche  Bach  filr  Orgel  arrangirte, 

lint  ein  Adagio  im  Recitativstil.  8.  P.  8.  V,  C.  6,  Nr.  3;  auBerdem  Band  I, 

S.  414.  122)  Das  Autograph  ist  im  Jahre  ISTti  durch  Moritz  Furstenau  in 

Dresden  wiederaufgefundon  worden  und  gehiirt  der  Mu»ikaliensammlung  ilea 

Konigs  von  8achsen.  Es  tragt  die  Wasserzeichen  des  Ostor-Oratoriunis;  s. 

Aphang  A,  Nr.  48.  —  Forkel  und  Griepenkerl  sind  in  der  Beurtheilung  des 

Werkes  uugliicklich  gewesen,  da  sie  meinen,  die  Fuge  gehOre  weder  ursprtlng- 
lieh  zu  der  Fantasie,  noch  sei  mehr  von  ihr  als  die  orsten  29  oder  AO  Takte 

authentisch.  Beides  ist  durch  das  Autograph  als  unrichtig  erwiesen  worden. 

Griepenkerl  glaubt  auBerdem  noch,  die  Fantasie  wcrde  1725  schon  da  gewesen 

soin.  S.  Forkel  S.  5t»  und  Griepenkerl  in  der  Vorrede  zu  P.  8.  I,  C.  9,  wo 

sclbst  unter  Nr.  "  die  Fantasie  und  unter  Nr.  18  die  Fuge  veroffentlicht  ist. 
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Fantasie,  die  doch  sonst  einen  praeludirenden  Chanikter  zu  haben 

pflcgt,  nnd  Fuge  sich  bemerkbar  macht,  besteht  in  video  Prael  adieu 

and  Fugen  dieser  Periode.  Wir  werden  gleich  darauf  zurUck- 

koramen. 

Eine  drittc  Fantasie  nnd  (Doppel-)  Fuge  steht  in  A  moll.    Hier  1 

hat  man  als  Fantasie  ein  imitatorisches  Stuck  im  streng  gebundenen 

Stile.    Das  Werk  ist  von  einer  edlen,  gleichmaBigen  Warme  crfttllt 

nnd  nacli  alien  Seiten  in  solchcr  Weise  abgeklart  und  gereift,  daB 

es  in  der  ersten  Leipziger  Periode  cntstanden  scin  dtirfte  ,23j . 

Weitaus  die  meisten  Charaktersttlcke  in  Fngcnform ,  welche 

Bach  Ubrigens  noch  fUr  Clavier  geschrieben  hat,  faBt  cin  Sammel- 

werk  zusammen,  das  ein  GegenstUck  zum  Wohltemperirten  Clavier 

abgeben  solltc  und  als  dessen  zweiter  Theil  bckannt  ist.  Die  Be- 

zeichnung  sehlieBt  streng  genommen  einen  falschen  Gedanken  cin, 

und  wir  wisscn  auch  nicht  sicher,  ob  sie  von  Bach  herrUhrt.  Das 

Hebe  voile  Interesse,  welches  Bach  fur  den  ersten  Theil  dadurch  be- 

kundete.  daB  er  ihn  wenigstens  dreimal  abschrieb,  ist  seinem  jttn- 

geren  Bruder  nicht  geworden.  Wir  besitzen  nicht  eine  einzige  vom 

Componisten  selbst  gemachte  Niederschrift  des  zweiten  Theils,  es  ist 

also  schwerlieh  mehr  als  eine  Uberhaupt  vorhanden  gewesen124). 

Abgcschlossen  war  er  bestimmt  im  Jahre  1744,  wenu  wir  einem  ge- 

wissen  Zeugnifi  trauen  dlirfen  schon  1740IW).  Ich  nannte  ihn  ein 

Sammelwerk.  Die  lange  gehegte  und  allgemein  gewordene  Ansicht, 

als  habe  Bach  nur  dem  ersten  Theile  auch  altcre  Compositionen  ein- 

verleibt,  stellt  sich  als  unrichtig  heraus.    Das  C  dur-Praeludium  ist 

123)  Autograph  fohlt.  —  Herausgegeben  P.  S.  I,  C.  4,  Nr.  6. 

124]  Eiustweileu  konnt  man  nur  von  der  Asdur-Fuge  ein  Autograph  ,  es 

ist  auf  der  kttnigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  —  Fraguiente  einer  gleichzeitigen, 
werthvollen  Handschrift  bositzt  Professor  Wagener  in  Marburg.  Sic  haben 

bis  jetzt  falschlich  fUr  Autographo  gogolten;  auch  Kroll  hielt  sie  daflir  (s.  B.- 

U.  XIV,  8.  XVIII,  Nr.  14»).  Erganzungon  zu  dieser  Handschrift  hat  1876 

Flirstunau  in  der  Musikalicnsauimlung  des  Ktiuigs  von  Sachson  aufgcfunden. 

Durch  sie  wird  die  Handschrift  vollstiindig,  bis  auf  Praeludium  und  Fuge  in 

G  dur  und  Fuge  in  H  dur. 

125i  Das  Jahr  1744  giebt  die  Schwenckescho  Handschrift  an,  welche  sich 

auf  der  koniglichen  Bibliothek  in  Berlin  befindet  (s.  B.-G.  XIV,  S.  XVI, 

iNr.  II  ,.  Hilgeufeldt  (S.  123)  will  ein  Autograph  aus  dem  Nachlasse  Em.  Bachs 

mit  der  Jahreszahl  1740  in  Hauden  gehabt  haben. 
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lange  vor  1740  dagewesen:  es  zahlte  in  seiner  ursprttnglichen  Ge- 

stalt nur  17  Takte,  die  Fuge  war  als  Fughctte  bezeichnet.  Dann 

wurdc  das  Praeludium  zu  34  Takten  erweitert,  seine  endgttltige 

Form  erhielt  cs  abcr  erst  durch  eine  nochmalige  Ubcrarbeitung m) . 

Die  G  dur-Fuge  mit  ilireni  Praeludium  bat  ebenfalls  mehre  Wand- 

lungen  durchgemacht.  In  kUrzerer  Form  und  einer  so  einfachen 

Contrapunktirung,  daB  man  ihre  Entstehung  wenigstens  in  die  fruhe- 

rcn  weimarischen  Jabre  verlegen  muB,  ist  sie  ursprllnglich  aucb  mit 

cinem  andern  Praeludium  vergesellschaftet.  An  dessen  Stelle  trat 

ein  neucs,  aber  noch  nicht  das  des  Wohltemperirten  Claviers ;  die 

Fuge  blieb  einstweilen  unverandert.  Zuletzt  wurde  sie  (tor  das 

Sammelwcrk  umgearbcitet  und  mit  einem  dritten  Praeludium  ver- 

sehen127).  Die  As  dur-Fuge  stand  anfiinglicb  in  Fdur,  war  urn  mehr 

als  die  Halftc  kltrzer  und  hatte  auch  ein  andres  Praeludium  . 

Deutliche  Zeicben  eines  alteren,  zum  Wohltemperirten  Clavier  nur 

wieder  bcnutzten  Wcrkcs  tragt  ferner  das  Cisdur- Praeludium. 

Angenscbeinlich  war  es  ein  selbstiindiges  Stuck,  denn  nur  die  erste 

Flaifte  ist  vorspielartig ,  die  zweitc  cine  leicht  bingeworfenc  aber 

docb  ganz  ausgebildete  Fugbette.  Es  stand  in  C  dur.  und  ist  an 

seinem  praeludirenden  Theile  ein  ScitenstUck  zum  C  dur-Praeludium 

der  ersten  Abtheilung.  Deshalb  konntc  cs  Bach  in  der  Original- 

tonart  hier  nicbt  braucben  ,29) .  Was  alles  aber  aus  dem  zwciten 

Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  in  eine  spaterc  Schaffens-Pe- 

126)  Als  17taktiges  Stuck  steht  das  Praeludium  in  einem  mit  dem  Datum 

•3.  Juli  IT2<)«  versehenen  Clavierbuche  J.  P.  Kellners,  das  Herr  Roitzsch  in 

Leipzig  besitzt  und  Kroll  unbekannt  geblieben  ist.  In  seiner  zweiten  Gestalt 

bietet  es  die  Fiirstenausche  llandschrift  und  die  offenbar  mit  dieser  zusam- 

menhiingenden  Nr.  2,  .'J,  9,  16,  IS  bei  Kroll. 
127)  Die  Fuge  in  ihrer  ersten  Gestalt  und  die  beiden  beseitigten  Praeln- 

dien  hat  Roitzsch  herausgegebeh  P.  S.  I,  C.  3,  Nr.  10  und  11.  Von  letzteren 

ist  das  zweite  besonders  schiin,  aber  fur  die  Fuge  wohl  zu  gehaltvoll  erschie- 

nen.  Das  ersto  nebst  Fuge  ist  ebenfalls  von  Kellner  in  dem  gonannten  Buche 
Uberliefert. 

128)  P.  S.  I,  C.  3,  Nr.  9  und  Vorwort  daselbst. 

129)  Eine  llandschrift  Johann  Christoph  Bachs  zeigt  es  noch  in  C  dur. 

Dieser  Sohn  Sebastians  war  1732  gcboren;  das  StUck  muB  also  auch  nach 

Vollendung  des  2.  Theils  des  Wohltemperirten  Claviers  —  denn  vor  derselben 

kann  es  von  Johann  Christoph  nicht  abgeschrieben  sein  —  noch  seine  eigne 

Existenz  weitergefUhrt  haben.  —  S.  B.-O.  XIV,  S.  243.  . 
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riode  gehttrt,  hat  man  sich  doch  weniger  mit  der  andauernden  Ab- 

sicht  auf  ein  neues  Work  von  24  Praeludien  und  Fugen  geschrieben, 

als  vereinzelt  nach  und  nach  entstanden  zn  denken.  In  semen 

letzten  zehn  Jahren  finden  wir  Bach  beschaftigt,  seine  bedeutendsten 

Werke  zu  sammeln,  endgllltig  zu  redigiren  und  nach  verschiedenen 

Seiten  hin  die  Rechnung  seines  Lebens  abzuschlieBen.  Vornehmlich 

in  diesem  Sinne  ist  auch  der  zweite  Theil  des  Wohltemperirten  Cla- 

viers zu  verstehen.  Begreiflicherweise  fehlten  ihm  hier  und  da 

JStUcke,  um  nach  MaBgabe  des  ersten  Theils  den  Cyklus  vollstandig 

zu  machen.  Da  griff  er  denn,  soweit  er  sich  zu  neuer  Composition 

nicht  aufgelegt  fllhlte,  auf  Hltere  Werke  zuruck. 

Diese  Thatsachen  lassen  den  Werth  des  Ganzen  unbeeintrach- 

tigt.  Etwas,  das  den  neu  componirten  Sttlcken  nicht  ebenbUrtig 

war  oder  durch  Uberarbeitnng  geworden  war,  hatte  Bach  nicht  auf- 

genommen.  Im  ersten  Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  stehen 

cinige  wenige  Sttlcke  gegen  die  andern  etwas  zurtick.  Vom  zweiten 

Theil  lHBt  sich  dieses  kaum  sagen.  Doch  ist  es  im  ganzen  betrachtet 

nicht  der  grCBere  oder  geringere  Grad  der  Meisterschaft,  wodurch 

sich  beide  unterscheiden.  Die  Verschiedenheit  liegt  in  den  Lebens- 

perioden  des  Meisters  begrttndet,  wUhrend  welcher  sie  der  Mehrzahl 

ihrer  Sttlcke  nach  entstanden  sind.  Im  zweiten  Theil  offenbart  sich 

eine  vergleichsweise  noch  reichlicher  mit  Musik  gesattigte  Phantasie, 

eine  weiter  ausgreifende  Gestaltungskraft  und  das  Bestrcben,  noch 

scharfer  geschnittene  Charakterkfipfe  in  der  Fugenform  herauszu- 

bringen  Als  ein  Ganzes  aber  stellt  sich  der  zweite  wie  der  erste 

Theil  durch  eine  gewisse  Charaktergemeinschaft  hin,  welche  unter 

den  einzelnen  StUcken  besteht.  Compositionen  wie  die  altere  groBe 

Amoll-Fuge 130  .  oder  die  chromatische  Fantasie  und  Fuge ,  hatte 

Bach  in  die  Sammlung  nie  aufgenommen.  Auch  sie  sollte  jenes 

Gepriige  der  Innerlichkcit  und  Beschaulichkeit  tragen ,  wofUr  das 

Clavichord  ein  so  passendes  Organ  war131]. 

Schon  am  ersten  Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  war  zu 

130]  S.  Band  I,  S.  644  f.  ljlj  Bach  libcrschreitet  auch  Im  zweiten 

Theil  nicht  den  Tonumfang  von  C  zu  c;  nnr  im  Asdur-Praeludiuin  findet  sich 

einmal  dei,  im  H  dur-Praeludium  zweimal  Contra-Il  und  am  SchluB  der  Amoll- 

Fuge  Contra-A.    Letztere  hat  alleTdinga  auch  mehr  Combalo-Charakter. 
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bemerken,  daB  eiuige  Praeludien  nieli  mit  ihreu  Fugen  nicht  zu  der- 

jenigen  Einlieit  verbiudeu  wolltcn.  die  man  fur  diese  beiden  Formcn 

voraussetzt.  Das  Pracludium  ist  bei  Bach  action  frllb  zu  groBercr 

Selbstandigkeit  ausgewachsen ,  alB  es  seincni  Nameii  uach  bean- 

spruehen  darf.  Nicht  wenige  Praeludien  des  ersten  Theils  waren 

cigentlieh  StUcke  fUr  rich,  audi  dan  Cisdur- Praeludium  des  zweiten 

inuBte  uiiB  eben  als  ein  solches  erscheinen  und  nacb  Vollendung 

beidcr  Theile  hat  Bach  einnial  cine  Sanmilung  nur  von  den  Praelu- 

dien angelegt  oder  hat  sie  anlegen  wollen  .  Weit  niehr  noch  al8 

die  Praeludien  des  ersten  Theils  tragen  die  des  zweiten  das  Gepriigc 

in  sich  ruhender  Organisnien.  Dort  stcllte  sich  die  Mehrzahl  noch 

in  der  Form  ganghafter  Eutwicklung  von  Harmonienfolgen  dar. 

Ilier  ist  zunachst  schon  das  benierkcnswerth,  dafi  nicht  weniger  als 

zehn  Praeludien  die  zweithcilige  Tanzform  hahen.  die  im  ersten 

Thcil  nur  cinmal  vorkommt  —  kleine  Sonatensatze  im  Emanuel 

Bachschen  Sinne,  uur  meistens  viel  polyphoner  ,33) .  Andre  bekun- 

den  wcnigsteus  durch  eine  sorgtaltige  DurehfUhrung  eines  bedenten- 

den  Themas  ihre  Sdbstiindigkeit.  DaB  das  Bmoll-Pracludium  in 

die  Gattung  der  dreistimmigen  Clavicrsintbnien  gehbrt ,  ist  schon  an 

andrer  Stelle  bemerkt  worden  m) .  Es  zeigt  keinen  wesentlichen 

Unterschied  niehr  von  ciner  Fuge :  wenn  das  Thema  gleich  antang- 

lich  contrapunktirt  auftritt.  und  spUter  zweinial  von  einer  Stimme  an 

die  andre  abgegehen  wird  Takt  43—44  und  49  50;,  so  ist  ersteres 

kaum  etwas  andres .  als  wenn  Bach  bei  Vocalfugen  den  ersten 

Themaeinsatz  mit  vollen  Harmonien  begleitet.  und  letzteres  kommt 

auch  in  der  G  moll -Fuge  vor  (Takt  12,  im  Gegenthema; IM),  Das 

Cis  moll-Praeludium  wird  gar  aus  drei  pragnanten,  kunstvoll  durch- 

geflihrten  Themen  entwickelt.  Was  der  Zweck  der  Form  eigcntlich 

sein  soil ,  vorzubereiten  und  das  Interesse  auf  die  Hauptsache  zu 

spannen,  das  erflllleu  die  meisten  von  ihucn  nicht.  Sic  regeu  durch 

sich  selbst  zu  nachhalrig  an  und  erschopfen  ein  jedes  seine  eigne 

132)  S.  Band  I,  S.  772  f.  und  S3S. 

133;  Den  ersten  Theil  des  selir  ci^entliiimlicheu ,  liaruionisrh  reichen 

A  njoll-Prai'ludinni!*  vertmehte  Kirnberger  auf  seine  Grundharmouien  zuriiekzu- 

fUhrcn;  »■  Die  wahreu  Grundsatze'zuw  Gebraucli  der  Harmouie.    S.  107  ff. 
134]  S.  Band  I,  S.  W9. 

135)  Ebenso  in  der  F-inoU-Fuge  des  ersten  Theils.  T.  19. 
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Stimmung.  Sie  stehen  mit  eigenthUmlichen  Hechtcn  nicht  nnr  neben 

ibreii  Fugen,  sondeni  maiicbmal  selbst  im  Gegensatz  sea  ihnen.  Kin 

jeder  niuB  dies  empfinden.  der  den  gemttthlichen  Schlenderntil  des 

Es  dur-Praeludiums  mit  der  stcifen  Wttrde  der  Fuge  vergleicht,  die 

feierlich  ziehende  Edur-Fugc  mit  der  muntern  KUhrigkeit  ihres 

Praeludiums'™). 

Natttrlich  ist  dieses  VcrhHltniB  nicht  von  ungefahr,  etwa  bei 

Zusammenstellung  der  Sammlung,  entstanden.  sondern  von  Bach 

gewollt.  Aus  Pracludium  und  Fuge  hat  sich  hier  eiue  neue.  zwei- 

Piitzige  Form  gebildet.  Sie  tritt  uns  nicht  ganz  unerwartet  entgegen. 

Um  von  der  oben  besprochenen  Fantasie  uud  Fuge  in  Craoll  zu 

sehweigen,  da  auch  sie  in  die  spatere  Lebenszeit  Bachs  fiillt,  so 

kommt  doch  schon  im  ersflen  Theil  des  Wohltemperirten  Claviers,  in 

dem  Esdur-Praeludium  mit  Fuge,  ein  Beispiel  dieser  Form  vor,  und 

jencs  Pracludium  und  Fuge  aus  A  moll ,  das  hernach  zum  Concert 

umgearbeitet  wurde ,37),  bietet  gleichfails  eins.  Grade  dieses  letz- 

tere  zn  vergleichen  ist  besonders  lehrreich,  einmal  wcil  Bach  durch 

die  Umarbeitung  selbst  documentirt  hat ,  wie  er  sich  hier  das  Ver- 

haltniB  zwischen  Praeludium  und  Fuge  gedacht  hat,  und  sodann 

weil  der  gigueartige  Charakter,  welcher  der  Fuge  eigeu  ist,  sich  . 

auch  bei  fUnf  Fugen  des  zweiten  Theils  vom  Wohltemperirten  Cla- 

vier wiedertindet  Cismoll,  Fdur,  Gdur,  Gismoll,  II moll  m).  Er- 

innern  wir  uns,  wie  die  fugirte  Gigue  in  den  Suiten  verwendet 

wurde,  so  liegt  es  nahe  hier  eine  Uhnliche  Idee,  voranszusetzen.  In 

drei  Fallen  ist  sie  auch  ganz  evident.  Die  Praeludien  Cismoll, 

Fdur,  Gismoll  drllcken  eine  eraste,  gehaltene,  zum  Theil  still- 

schmerzliehe  Stimmung  aus ;  die  Fugen  lOsen  die  Huhe  und  ftlhren 

wenn  auch  mehr  oder  weniger  entschieden  ein  neues,  leichteres 

Lebensgcftthl  herbei139).    Dieser  Stimmungs  -  Gegensatz  wird  auch 

I3GJ  S.  W.  Dohn  hat,  wie  hier  gclegentlich  erwtthnt  werden  miige,  cnt- 
deckt,  daB  eine  Fuge  von  Froborger  in  phrygischer  Tonart  fast  Uber  dassclbc 

Theiua  und  dcnselben  Contrapunkt  gcbaut  ist  (a.  Analysen  dreier  Fugen  Joh. 

Seb.  Bachs.  Leipzig,  Petors.  1858.  S.  31;.  Da  Bach  mit  Frobergers  Compo- 

sitionen  vertraut  war  (a.  Band  I,  S.  321),  wird  die  Cberoinstimuiung  kein  Zu- 

fall  sein.         137;  S.  Band  1,  S.  117  f.  und  Baud  II,  S.  «23. 

138)  Im  ersten  Theile  ist  nur  die  Gdur-Fugc  gigucartig. 

139  Von  der  F  dur-Fuge  sagt  Kirnberger  Kunst  des  reinen  Satzes  II,  I  , 
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in  den  Satzpaaren  au8  Cdur,  Cisdur  und  Fmoll  wirksam,  wo  keine 

Fuge  in  Gigueform  vorhanden  ist.  In  Cis  dur  muB  der  Allegro-Aus- 

gang  des  traumerischen  Praeludiums  die  Vermittlung  zu  dem  neeki- 

schen  Leben  der  Fuge  bewerksteUigen.  So  weit  es  die  Verschic- 

denheit  des  Stiles  erlaubt,  kann  man  in  den  zweisatzigcn  Clavier- 

sonaten  Emanuels  Baehs  and  Haydns'Analogien  zu  diesen  Gebilden 
finden.  Andre  Satzpaare  stchen  im  entgegengesetzten  VerhaltniB : 

das  bunte  Leben  kliirt  sich  zur  Festigkcit  und  Rube  ab ;  hier  sind 

die  Contraste  einigeraale  so  scharf.  daB  eine  gemeinsame,  vermit- 

telnde  Grundstimmung  kaum  zu  finden  ist.  Dann  kommen  auch 

Falle  vor,  wo  die  beiden  Satze  nur  durch  feinere  Schattirungen  von 

cinander  abgetont  sind  (Ddur,  Fisdur,  Fisraoll,  Bmoll  u.  a.),  im 

wesentlichen  sonst  von  einer  und  derselben  Stimmung  getragen 

werden.  Durchaus  aber  —  und  dieses  ist  nochmals  zu  betonen  — 

stehen  Praeludium  und  Fuge  als  zwei  ebenbllrtige  Factoren  da. 

Beispiele,  wo  das  Praeludium  in  seiner  alten  vorbereitenden  Function 

gelassen  ist .  sind  selten ,  und  kaum  noch  anderweitig  als  bei  den 

Satzpaaren  aus  Dmoll,  Gmoll  und  Hdur  wahrzunehmen. 

Die  in  den  Fugen  entwickelte  Kunstfertigkeit  ist  erstaunlich 

.  groB  und,  alles  gegen  einander  abgewogen,  muB  man  sagen,  daB  der 

erste  Theil  in  dieser  Beziehung  nicht  ganz  so  reich  bedacht  ist.  Die 

KUnste  der  Umkehrung ,  EngfUhrung ,  VergroBerung  sind  hier  und 

dort  ziemlicb  gleich  haufig  angewendet.  Dagegen  macht  Bach  im 

ersten  Theil  vom  doppelten  Contrapunkt  der  Decime  und  Duodecime 

nur  einen  sehr  sparsamen,  mehr  gelegentlichen  Gebrauch  ,w] ,  wah- 

rend  im  zweiten  Theile  diese  Mittel  zu  groBen  Wirkungen  dienen. 

Zeigen  sie  sich  in  der  Bdur-Fuge  auch  nur  vortibergehend  (T.  41  fF., 

s.  auch  80  ff.),  so  bildet  in  der  Hdur-Fuge  der  Contrapunkt  der 

Duodecime  ein  Hauptelement  der  Entwicklung  (s.  T.  36,  43,  54, 

94).  Und  ein  lenchtendcs  Beispiel  flir  den  musikalischen  Reich- 

thum,  der  durch  diese  »Kttnste«  ohne  Zwang  und  ohne  der  scharfsten, 

lebendigsten  Charakteristik  irgendwie  Abbruch  zu  thun,  gewonnen 

S.  120:  »SolI  dieso  Fugo  auf  dera  Clavier  richtig  vorgetragcn  werden,  so 

mUGcn  die  TOne  in  einer  fltichtigen  Bewegung  ieieht,  und  ohne  den  geringBten 

Druck  angeschlagen  wurden. 

14u;  S.  den  Contrapunkt  der  Duodecime  in  dor  Fisdur -Fuge  T.  15—  1G 

und  32—33. 
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werden  kann,  bietet  die  Gmoll-Fuge :  ein  schwungvolles,  wuchtiges. 

wie  mit  Hammerschlagen  treffendes  Stuck,  in  welchcm  von  dem 

doppelten  Contnipunkt  der  Octave,  der  Duodecimo  und  der  Decime 

Gebrauch  gemacht  wild.  Allein  wer  in  dem  zweiten  Theile  des 

Woliltemperirten  Claviers  ein  Muster- Fugcnwerk  im  technischen 

Sinue  sehen  wollte,  wllrde  doch  seincn  Zweck  vcrkennen.  DaB  es 

dieses  nicht  scin  soli,  kann  man  action  daraus  abnehmen,  daB  die 

Preelndien  moistens  von  gleichein ,  nicht  sclten  gar  von  groBerem 

Gewicht  sind  als  die  Fugen.  Es  liegt  audi  darin  noch  ein  Unter 

schied  gegenUber  dem  ersten  Theil,  daB  im  zweiten  die  Technik 

sich  nirgendwo  hervorthut.  Den  Fugen  aus  Cdur,  Dmoll,  Esmoll. 

A  moll,  Bmoll  des  ersten  Tbeils,  welche  vom  Kunstvollen  sich  zum 

Kllnstlicheu  neigen.  ist  aus  dem  zweiten  niclits  entgegcn  zu  stellen. 

Der  Vergleich  zwischen  der  Amoll-Fuge  und  derahnlich  construirten 

aus  Bmoll  im  zweiten  Theile  zeigt.  wie  ganzlich  fern  jener  Bei- 

schmack  von  technischer  Virtuositiit  gehalten  werden  konnte,  der 

dem  alteren  Werke  noch  anhaftet.  Die  ThemavergroBerungen. 

welche  in  der  Cmoll-  und  Cisdur-Fuge  des  zweiten  Theils  zugleich 

mit  den  natttrlichen  und  umgekehrten  Themen  eingefllhrt  werden, 

haben  gegenllber  den  derartigen  FUhrungen  in  der  Esmoll-Fuge  des 

ersten  Theils  etwas  leichtes  und  absichtsloses.  Solche  Combina- 

tioncn  werden  in  Instrumental  tugen  schwer  nnd  selten.  eigeutlich 

nur  bei  ganz  kurzen  Themen  verstiindlich :  das  Thema  der  Esmoll- 

Fuge  ist  fast  schon  zu  lang  und  darum  tritt  bei  ihr  das  Uicercarartige 

starker  hervor.  Die  Gelegenheitcn  zu  kllnstlichen  Verwicklungen 

wachsen  natltrlicli  mit  der  Anzahl  der  verwendcten  Stimmen.  Audi 

dieses  ist  bezeichnend,  daB  im  ersten  Theil  sich  10  vierstimmige  und 

2  fUnfstimmigc  Fugen  befinden,  wahrend  der  zweite  Theil  nur  9 

vierstimmige  und  ttbrigens  lauter  dreistimmige  Fugen  enthalt141). 

Ist  nun  unter  letzteren  auch  einc  wunderbare  Tripelfuge  (Fis  moll) , 

der  von  den  dreistimmigen  Fugen  des  ersten  Theiles  keine  an  Kunst 

141;  In  dor  Cmoll-Fuge  des  zwoiten  Theils  tritt  die  vierte  Stiiume  erst 

gogen  das  Ende.  und  zwar  sofort  mit  der  VergrUGerung  ein.  Densolben  Effect 

hat  Bach  in  der  groBon  C  dur-Orgelfuge  (B.-G.  XV,  S.  234),  dereu  Construction 

auch  sonst  niit  der  Ciuoll-Fuge  viol  Ahnlichkeit  hat.  Wahrscheinlich  gehiiren 

also  beido  Fug«n  zeitlich  zusaniraen ,  und  audi  die  C  inoll-Fuge  ist  vielleicht 

ureprtiuglich  fllr  Orgel  coinponirt  gewesen. 

Digitized  by  Google 



—    670  — 

gleichkommt,  so  tritt  diese  Kunst  doch  ganz  anspruchslos  auf.  Eg 

finden  sich  auch  allerhand  Freiheiten,  die  dem  Werke  nicht  zicmen 

wtlrden,  wenn  es  zunachst  zeigen  sollte,  wie  sich  in  strengen 

Schrankcn  und  grade  vermtige  derselben  ein  reiches  Leben  anmuthig 

entfalten  lasso.  Mehr  a  Is  ciumal  begegnen  Anderungen  des  Themas 

im  Verlaufe  der  DarchfUhrung  (Fdur  T.  86  und  87,  Edur  T.  23  ff.T 

Fismoll  T.  54  und  55.  T.  60),  oder  unorganische  Vielstimmigkeit 

anch  an  andern  als  SchluBstellen  (Fdur  T.  86  und  87,  Gdur  T.  60) . 

Dies  sind.  ebenso  wie  die  Vertheilung  eines  Ganges  miter  zwei 

Stimmen  (Gmoil  T.  12),  wie  der  kecke  Einsatz  der  Themabeant- 

wortnng  auf  der  UbermaBigen  Quarte  und  die  langen,  fast  homo- 

phonen  Zwischensatze  in  der  Fis  dur-Fuge  Ui)  keine  Reste  jenes 

jugendlichen  Uberrauthes,  der  in  frUhen  Fugencompositionen  Bachs 

sein  Wesen  treibt.  Hie  sind  aber  Zeichen,  daB  es  ihm  hier  vor 

allem  auf  lebensvolle ,  energisch  und  bedeutsam  ausgepragte  Ton- 
stilcke  ankam. 

Immer  wird  es  einer  der  hOchsten  Triumph e  der  Kunst  bleiben, 

daB  es  raoglich  gewesen  ist,  eine  Form  fUr  den  individuellsten  In- 

halt  gefiigig  zu  inachen.  die  durch  ihre  Gebundenheit  nur  fiir  den 

Ausdruck  des  Allgemeinsten  geeignet  zu  sein  schien.  Ganz  beson- 

ders  war  es  auch  dieses,  was  schon  zu  Bachs  Zeit  der  musikalischen 

Welt  an  seinen  Fugen  imponirte;  »das  Fremde  und  von  dem  Fugen- 

schlendrian  so  sehr  abgehende  Wesen*  nannte  es  jemand  einigc 

Jahre  nach  Bachs  Tode ,41).  Und  ein  andrer  meinte:  »Gerade  zur 

Zeit.  als  die  Welt  auf  einer  andern  Seite  auszuschweifen  begann, 

als  die  leichtere  Melodienmacherei  Uberhand  nahm,  und  man  der 

schwereu  Harmonien  Uberdrtlssig  ward,  war  der  selige  Herr  Capell- 

moister  Bach  derjentge .  der  ein  kluges  Mittcl  zu  ergreifen  wuBte, 

und  mit  den  rcichsten  Harmonien  einen  angenehmen  und  flieBenden 

Gesang  verbinden  lehrte144).    Die  Fugen  des  zweiten  Theils  des 

142]  Vrgl.  S.  231  diesos  Bandes. 

143;  Bci  Mnrpurg,  Kritische  Briefo  I,  S.  192. 

I  ll]  Marpurg,  Abhandlung  von  der  Fugc.  II.  Thcil.  Berlin,  1754.  In 

der  Zueiguung.  —  Eiue  Art  von  Nachahinung  des  Wohltemperirton  Olaviore 
lii;fertn  Gottfried  Kirchhoff  is.  Band  I,  S.  5I«>;  wit  seinem  A.  B.  C.  tmisical, 

vienmdzwauzig  Fugen  ana  alien  Tonarten  enthaltead.  —  Desgleichen  Sorge 

uiit  seiner  -Clavir  Ubnng.  in  sich  haltend  das  1.  und  II.  halbc  Dutzend  Von 
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Wohltemperirten  Claviers  gehbren  zu  den  sprechendsten  Charakter- 

stUckcn.  die  es  Uberhaupt  im  Gebiete  der  Musik  giebt,  in  ihrer  Gat- 

tung  vollends  sind  sic  unerreicht.  Auch  der  erste  Theil  hat  nichts 

aufzuweisen,  was  sich  den  Fugen  aus  Dmoll,  Emoll,  Fmoll,  Gmoll 

und  A  moll  in  dieser  Beziehung  vergleichen  HeBe.  Die  Aufgabe 

aber,  erschftpfend  zu  zeigen  was  die  hochstcntwickelte  Kunst  in  der 

Fugenform  zu  leisten  vermogend  sei ,  hatte  der  Fugenmeister  ohne 

gleichen  auch  im  zweiten  Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  noch 

nicht  gelbst  und  nicht  lOsen  wollen.  Sie  blieb  ihm  als  ein  letztes 

Air  den  Spiitabend  seines  Lebens  Ubrig. 

Zwei  Werke  sind  es,  die  sich  unter  diesem  Gesichtspunkte  der 

Betrachtung  darbieten,  das  sogenannte  »Musikalische  Opfer«  und 

»die  Kunst  der  Fuge«.  Jenes  war  die  Vorhallc,  durch  welche  Bach 

zu  diesem  gelangte;  ohne  den  Werth  seiner  einzelnen  Bestandtheile 

anzutasten,  rauB  man  das  Musikalische  Opfer  als  Ganzes  doch  als 

eine  tStudie  ansehen ,  durch  welche  dem  Meister  der  Wille  zu  dem 

zweiten,  grb*Beren  Werke  erstarkte.  Ein  Theil  desselben  erschien 
im  Juli  1747,  zwei  Monate  nachdem  Bach  in  Potsdam  vor  Kbnig 

Friedrich  II.  gespielt  hatte-  Das  Thema ,  welches  ihm  damals  der 

KOnig  selbst  zur  Durchftlhrung  gab,  beschloB  Bach  zum  Mittelpunkt 

einer  Anzahl  grttndlich  ausgefUhrter .  kunstvoller  Compositionen  zu 

machen,  da  ihm,  wie  er  sagte.  seine  Improvisation  Uber  dasselbc 

nicht  so  hatte  gerathen  wollen ,  wie  das  ausdrucksvolle  Thema  es 

verdiente.  Der  Name  »Musikalisches  Opfer«  stammt  daher,  weil  er 

sie  dem  KOnige  widmete  ,4&j .  Das  Work,  welches  ebenso  stttck- 

weise  componirt  wie  gestochen  wurde,  enthillt  eine  dreistimmige  und 

eine  sechsstimmige  Fugc,  acht  Canons,  eine  canonische  Quintenfuge, 

eine  vicrsatzige  Sonate  und  einen  zweistimmigen  Canon  Uber  einem 

freien  Continuo.  Alles  ist  mehr  oder  weniger  aus  einem  und  dem- 

selbeu  Thema  enttvickelt. 

24.  nielodieuson,  v<>llHtimrait;en  und  nach  modernen  Gustu  durch  den  gantzen 

Circuluin  Modoroni  Musicorum  geaetzten  Praeludiis*.  Herausgegeben  um  1 7:»S 

bci  Balthasar  Schmidt  in  Niirnbcrg. 

145)  P.  S.  I,  C.  12.  —  Ausgahe  Breitkopf  und  Hiirtel  in  Querfolio.  —  Ein 

Autograph  des  sechsstimmigen  Ricercars  autder  konigl.  Bibliothek  zu  Berlin; 

ea  stommt  aus  Emanuel  Baehs  Nachlasse.  —  Uber  die  Originalausgabe  s.  An- 

hang  A,  Nr.  61. 
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Die  dreistimmige  und  sechsstimmige.  Fuge  hat  Bach  beide  als 

Ricercare  bezeichnet.  Bei  letzterer  erscheint  der  Name  sofort  schon 

deshalb  berechtigt,  weil  es  ein  unerhortes  Unterfangen  war,  alleiu 

fllr  Clavier  obne  Pedal  eine  strenge  sechsstimmige  Fuge  zu  sctzeu. 

Bach  ware  auf  den  Gcdankcn  auch  wahrecheinlich  nicht  gekomraen, 

hatte  nicht  Kbnig  Friedrich  seiner  Zeit  in  Potsdam  von  ihm  eine 

sechsstimmige  Fuge  ex  tempore  zu  vernehmen  gewllnscht.  Damals 

hatte  Bach  dera  Kbnig  nur  liber  ein  passendes  selbstgewahltes  Thema 

gewillfahrtet.  I  Her  wollte  er  zcigen,  daB  er  auch  das  gegebcne, 

wennschon  weniger  gceignete  Thema  sechsstimmig  zu  behandeln 

vermoge.  Ein  soldier  Satz  bedingt.  zumal  wenn  er  nur  von  zwei 

Hiinden  ausgefllhrt  werden  soil,  natlirlich  ein  dichtes  Stimmengewebe. 

Vergleicht  man  imlessen  die  (Ms moll -Fuge  des  ersten  Theils  des 

Wohltemperirten  Claviers,  welche  wenn  auch  nicht  sechs,  so  doch 

wenigstens  fllnf  Stimmen  obligat  beschiiftigt,  und  bcmerkt  wie  auf- 

tallig  viel  durchsichtiger  sie  ist,  als  die  Fuge  des  Musikalischen 

Opfers,  so  scheint  es.  daft  Bach  die  sechs  Stimmen  absichtlich  fast 

immer  hat  zugleich  arbeiten  lassen.  Und  die  virtuose  LOsung  diescr 

Aufgabe  ist  ein  zweites ,  wodurch  das  Stuck  deu  Naraen  Kicercar 

verdient.  Anderweitige  Kllnstlichkeiten,  besonders  priiguante  Con- 

trapunkte,  geistreiche  motivische  Entwicklungen  sind  nicht  dariu. 

Ein  alterthUmlicher  Zug,  der  dnrch  Anwendung  des  Tempos  imper- 

fecta™ noch  verstiirkt  wird  und  sich  mit  der  grandiosen  Harmonie- 

flllle  wohl  vertragt,  andrerseits  eine  das  Ganze  durchziehende  kilhne 

Chromatik  sind  die  beiden  Gegcnsiitze,  aus  deren  Mischnng  der 

eigenthtlmliche  Gehalt  des  gewaltigen  Werkes  sich  bildet  . 

Viel  weniger  scheint  die  dreistimmige  Fuge  dem  Wcsen  eines 

Ricercare  zu  entsprechen.  Es  ist  eine  einfache  Fuge  mit  ziemlich 

weitlaufigen  ZwischcnsHtzen ,  in  denen  aber  nur  der  chromatischc 

Theil  des  Themas  eine  grtlndlichere  motivische*  Entwicklung  er- 

fahrt,  uud  von  verhiiltniBmilBig  gcringem  contrapunktischen  Reich- 

thum.  Die  zum  Thema  von  T.  61 — 66  gesclltcn  Gegcnmelodien 

werden  an  nicht  weniger  als  drei  Stellen  mit  dcmselben  wiederholt. 

I4G;  In  der  Oripinalausgnbe  hat  Bach  das  sechsstimmige  Ricercar  in  Par- 
titurstecheu  lassen,  mu  dem  Ange  das  kuustvolle  (Jewebe  klarer  vorzulegen. 

Im  Antogruph  ist  es  uuf  zwei  Systeme  zusammengezogen. 
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zweimal  allerdings  im  doppelten  Contrapunkt  der  Octave  vereetzt. 

Die  Stelle  T.  38-52  kehrt  T.  87—101  fast  Note  fttr  Note  in  einer 

andern  Tonart  wieder,  desgleichen  66 — 71  von  81 — 86.  Anch  die 

ZwischensUtze  an  8ich  8ind  zum  Theil  befremdend.  Jene  plestzliche 

Triolenbewegung,  die  mit  T.  38  erecheint.  nach  vier  Takten  einem 

andern,  stark  contrastirenden  Zwischensatze  Platz  macht,  sich  bald 

ganz  verlftnft,  nnd  auch  spater  zu  keiner  ihrer  Auffalligkeit  ent- 

sprechenden  Ausnutzung  gelangt,  mliBte  man  vom  Standpunkt  Bach- 

scher  Fugenkunst  aus  fast  fur  unorganisch  erklaren.  Ebenso  den 

Zwischensatz  T.  42—45;  ebenso  die  mit  T.  108  beginnende  Stelle 

bis  zum  Eintritt  des  chromatischen  Achtelmotivs :  ebenso  endlich 

den  SchluB.  Wir  werden  uns  huten,  den  Meister  meistern  zu  wollen, 

glauben  aber  vollberechtigt  zu  sein,  diese  seltsamen  Erscheinungen 

auf  die  Einwirkung  auBerer  Umstande  zurttckzuftthren.  Wenn  man 

bemerkt,  wie  der  Gedanke  T.  42  f. : 

im  ersten  Allegro  der  Sonate  wiederkehrt  (s.  T.  48  If.  in  der  Fl8te. 

69  ff.  in  der  Violine  u.  s.  w.)  wie  die  Stelle  von  T.  108  an  auf  das 

Andante" vorbereitet,  so  mochte  man  meinen.  Bach  habe  der  Fuge 
absichtlich  einen  leichteren,  praelndienartigen  Cbarakter  gegeben. 

Jedocb  es  ist  nicht  erwiesen.  daB  er  bei  Composition  derselben  schon 

an  die  Sonate  gedacht  hat.  Denn  anfanglich  uberreichte  er  dem 

K8nige  nichts  weiter ,  als  diese  dreistimmige  Fuge ,  sechs  Canons 

und  die  canonische  Fuge.  Wahrscheinlicher  ist  es  deshalb  wohl, 

daB  er  bei  der  Ausfllhrung  auf  die  von  ihm  in  Potsdam  improvisirte 

Fuge  Rucksicht  nahm,  da  sie  dem  Kbnige  sehr  gefallen  hatte,  und 

daB  er  mehr  von  seinen  augenblicklichen  Einfallen  in  ihr  beibehielt, 

als  ihm  unter  andern  Umstanden  zulassig  gedllnkt  hatte.  Jedenfalls 

erscheint  es  durchaus  begreiflich ,  daB  Bach  sich  mit  diesem  »Opfer« 

noch  nicht  genug  gethan  zu  haben  glaubte,  sondern  der  ersten  Gabe 

in  dem  sechsstimmigen  Ricercar ,  der  Sonate  und  noch  drei  Canons 

eine  zweite,  gewichtigere  folgen  lieB. 

Von  den  Canons  hat  Bach  fllnf  nebst  der  canonischen  Fuge  auf 

einen  besondern  Bogen  drucken  lassen  und  durch  die  gemeinsame 

Uberschrift  Ca nones  dicersi  stiper  Thema  Regium  gekennzeichnet. 

Sl-ITTA,  J.  S  B»ch.  u.  43 
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AuBerdem  versah  er  sie  mit  der  spielenden  Inhaltsangabe:  Regis 

Jussu  Cantio  Et  Reliqua  Canonica  Arte  Rexoluta,  d.  h.  Das  voin 

Kbnig  gegebene  Thema  uebst  den  ZusHtzen  auf  canonische  Weise 

entwickelt.  Liest  man  die  Anfangsbuchstaben  der  Worte  zusammen, 

80  hat  man  wicder  Ritercar.  Dem  vierten  Canon,  der  in  vergriiBerter 

Gegenbewegung  sich  entwickelt,  hat  Bach  in  dem  noch  erhaltenen 

Dedications-  Exemplaro  beischreiben  lassen :  Nohtlis  crescentibm 

crescat  For  tuna  Regis  wie  hier  die  Noten  wachsen.  so  wachse  des 

Konigs  Gltick  .  Nebeu  dem  tUnften,  einem  Cirkelcanon.  der  durch 

ganzeTCmeaufsteigendmodulirt.  findetsichdie  Bemerkung:  »Ascen- 

dctiteque  Moditlatione  ascendat  Gloria  Regis  fund  wie  die  Modu- 

lation hfther  steigt.  so  steige  auch  der  Ruhin  des  Konigs  .  In  diesen 

netten  symbolischen  Spielereien,  die  unzweifelhaft  vom  Componisteu 

selbst  ersouneu  sind.  lebt  etwas  vom  Geiste  der  niederlaudisehen 

Contrapunktisten  wieder  auf.  Die  Auflosungen  der  Canons  hat 

Bach  selbst  angezeigt.  Der  erste  ist  zweistimmig  pud  krebsgangig, 

das  Thema  liegt  in  den  canonisch  gcfllhrten  Ktimmen  selbst.  Die 

Ubrigen  sind  zwar  auch  zweistimmig.  bildeu  aber  zugleich  die  Con- 

trapuiiktirung  zu  dem  als  Cantusjirmus  eingetlthrten  Thema,  so  daB 

ein  dreistimmiger  Satz  entsteht.  Fern  jener  phantasieloscuKlUgelei. 

die  sich  auf  dem  Felde  des  Canons  mit  Vorliebe  erging,  entwickeln 

diese  kleineu  StUcke  ebensoviel  Scharfsinn  als  Geist  und  charakte- 

ristische  Empfiudung.  Trotz  staunenswerther  KUnstlichkeit  finden 

sich  doch  nur  wenige  schnell  vorllbergehende  Harten  »«).  Ein  pr&- 

gnanteres .  interessanteres  Bildchen ,  als  der  im  franzttsischen  Stile 

geschriebene  Canon  per  augmentationem ,  contrario  tnotu,  existirt  in 

dieser  Gattung  richer  nicht.  Auch  die  dreistimmige  canonische 

Page  ist  ein  bewunderungswUrdiges.  mit  spielender  Leichtigkeit 

eutwickeltes  Meisterstltck.    Welches  Instrument  zu  den  beiden  Cla- 

147;  Kirnberger  hat  Kuust  des  reinon  Satzes  II,  3,  S.  47  ff.,  drei  dieser 

Canons  aufgelost-  Iu  dem  Canon  per  motion  contrarium  kann  aber  Takt  3  un- 

luiiglich  riehtig  sein.  In  Backs  Dedications- Exemplar  ist  das  viurte  Sech- 
zehntel  h  mit  rother  Tintc  in  b  rorrigirt,  vermuthlich  anch  von  Kiruberger,  da 

das  Exemplar  in  den  Besitz  der  Prinzessin  Amalie  Uborging.  Dann  mliCte 
aber  anch  a  iu  as  verwandelt  wordcn  und  somit  wiire  fruilieh  alles  in  schiinster 

Ordnuug,  weun  nur  nicht  beide  Quadrate  des  Originalstichs  dadurch  eine 

kriit'tigc  Beglaubigiing  erhiclten,  d:dl  yor  dem  letzten  a  des  Taktes  wieder 
iiiisdrllcklicli  ein  ?  stent. 
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vierstimmen  die  oberete  dritte  Stimme  ausftihren  soil,  hat  Bach  an- 

zugeben  unterlassen ;  wahrscheinlich  eine  Flute. 

Die  drei  Ubrigen  Canons  stehen .  wohl  nur  aus  typographiseheu 

oder  andem  auBerlichen  Grtlnden,  der  eine  hinter  der  dreistimmigeu, 

die  andern  beiden  hinter  der  sechsstiinniigen  Fuge.  Die  Auiiosung 

dieser  letzteren  —  eines  zweistimmigen  und  ein  vierstimuiigeu, 

ohne  Cantusjlmius  —  hat  Bach  niciit  angedeutet.  sondern  durch  ein 

•Suchet.  so  werdet  ihr  tin  den.  quaerendo  invenietis)  den  Spieler 

oder  Leser  auf  seinen  eignen  Schartsinn  verwiesen.  1m  vierstimiui- 

gen  folgen  si  eh  die  Einsatze  je  nach  siebcn  Takten.  der  Eindruck 

dieser  verwegensten  Ohromatik  streift  aus  Abstruse l4v.  Bei  deui 

zweistimmigen  setzt  der  Bass  als  zweite  Stimine  mit  dem  zweiten 

"  Viertel  des  vierten  Taktes  in  strengster  Gegenbewegung  ein.  Der 

Cauou  ist  Ubrigeus  so  eigenthilmlich  beschaffen,  daH  sich  aucb  bei 

dem  entgegeugesetzten  Verfahren :  wenn  der  Bass  mit  der  Gegenbe- 

wegung beginnt,  und  der  Alt  mit  der  rechten  Bewegung  auf  dem 

zweiten  Viertel  des  vierten  Taktes  nachfolgt,  ein  richtiger  Satz  er- 

giebt.  Und  wiederum  kann  man  sogar  den  Bass  mit  dem  zweiten 

Viertel  des  vierzehnten  Taktes  nachfolgen  lassen.  Doch  ist  die  erste 

der  drei  Aurlosungen  die  von  Bach  gewollte  ,4H; . 

Nicht  wcniger  Geist,  dabei  aber  auch  warme.  reich  ausstrOmeude 

Empfindung  zeigt  die  Sonate  in  Ublicher  viersatziger  Form.  Das 

Largo  beschaftigt  sich  mit  dem  Thema  noch  nicht  ernstlich.  sondern 

praeludirt  gleichsam  nur  ttber  den  charakteristischen  Septimen- 

schritt  desselben  (s.  Takt  4  im  Continue,  T.  13  und  14  in  Flote  und 

Violine  u.  s.  w.).  In  dem  fugirten  Allegro  aber  tritt  das  Thema 

nach  und  nach  in  alien  Stimmen  mit  sehr  schiiner  Wirkung  als  Van- 

tu* Jirtnus  auf :  das  eigentliche  Fugentliema  des  Satzes  bildet  zu  ihm 

das  erste.  und  an  manchen  Stellen  jener  aus  dem  dreistimmigen 

I48j  Die  Aufloauug  giebt  Hilgcnfeldt  an  S.  122, 

149;  Eine  von  Agricola  gefertigte  Abscfarift  eines  Theila  ties  Musikalisehen 

Opfere,  die  »ich  auf  der  Auialienbibliothek  befindet,  enthiilt  KUCh  dieaen  Canon 

und  darunter  die  ersten  beiden  Autitteuugen.  Cber  die  Auflosung,  welche  mit 

dem  Ba&sc  beginnt,  hat  Kiruberger  gesclirieben :  -Diese  AuflOsung  ist  niciit 

nach  des  Autors  Sinn-,  iiber  die  audre .  »Die  wahre  Auflosung«.  Die  dritt<- 

wird  durch  einon  Ungonannten  angedeutet  in  der  Allgeui.  Musik.  Zeitung  vou 

180G,  S.  49U  Aninerkung. 

4:r 
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Rieerear  wieder  aufgenominene  Gang  das  zweite  CoDtrasubject.  Dan 

schwarmerische  Andante  phantasirt  vorzugsweise  ttber  Motive  ans 

dem  dreistimmigen  Ricercar.  doch  tauclit  mehre  Male  auch  der  Au- 

faug  des  Themas  deutlich  empor.  Im  Final  -  Allegro  crscheint  das 

Thema  genial  uragebildet  im  Sechsachteltakt  und  entwickelt  sich 

daraus  zu  einer  lebenspruhenden  Fuge 150  .  Und  als  ob  die  Combi- 

nationskraft  des  Componisten  unerschbpflich  wUre,  bringt  er  nach 

der  Sonate  nochmals  einen,  diesesmal  weit  ausgeftihrten  Canon.  Er 

ist  zweistimmig  mit  Generalbass  und  in  strengster  Gegenbewegung 

durchgefuhrt ,  welcbe  anfanglich  von  der  Oberquinte,  spater  von 

der  Unterquinte  aus  erfolgt.  Ganz  am  Schlusse  hat  sich  Bach  den 

SpaB  gemacht,  das  Thema  auch  noch  im  Continuo  anzubringen. 

Das  allumfassende  Combinationsvermbgen,  der  auf  den  tiefsten 

Grund  dringende  harmonische  Scharfsinn  und  die  urkraftige  Phan- 

tasie.  welche  auch  in  der  grbBten  Beschrankung  ihrc  voile  Leben- 

digkeit  bewahrt,  machen  fUr  alle  Zeiten  das  Musikalische  Opfer  zu 

einer  eminenten  Erscheinung  im  Gebiete  des  strengen  Satzes.  Ein 

einheitliches  Gauze  aber  ist  es  schon  deshalb  nicht,  weil  es  fUr  die 

einzelnen  Theile  verschiedene  AusfUhrungsorgane  voraussetzt.  Die 

beiden  ersten  Fugen  sind  Claviennusik,  auch  einige  Canons  sind 

fur  Clavier  gedacht,  oder  lassen  sich  doch  auf  ihm  ausfUhren.  Fttr 

andre  sind  Streichinstrumente  erforderlich  und  theils  auch  vorge- 

schrieben ,  die  canonische  Fuge  setzt  Clavier  und  eine  FlOte  (oder 

Violine)  in  Thatigkeit,  die  Sonate  und  der  SchluBcanon  sind  fur 

Clavier.  Violine  und  Flbte  geschrieben.  wohl  mit  RUcksicht  darauf, 

daB  K6nig  Friedrich  sclbst  Flbte  blies.  Ein  zusamnicngewurfelter. 

bun ter  Haufen.  stiickweise  zu  Stande  gebracht,  urn  einen  und  deu- 

selben  Gedanken  in  rnbglichst  verschiedenen  Ausfllhrungen  zu  zei- 

gen.  Von  einer  hoheren  Idee;  alle  diese  kunstvollen  Einzelbilder 

zur  klinstlerischen  Einheit  zusammen  zu  fassen,  hat  Bach  dieses 

Mai  abgeseheu.  Deshalb  kann  man  das  Musikalische  Opfer  als 

Gauzes  eben  nur  eine  Studie  fllr  GrbBeres  nenneu ,  eine  halb  abs- 

tracte  Leistung.  bei  deren  Werthschatzung  die  technischen  Gesicbts- 

punkte  in  den  Vordergrund  treten. 

I  SO]  Die  Generalbassbegleitung  zu  der  Sonate  ist  von  Kirnberger  vier- 

■tinmiig  auegesetzt.    HeransgeKeben  P.  8.  Hi.  C.  v  Nr 
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Anders  liegt  die  Sache  bei  dem  zweiten  Wcrkc,  der  »Kunst  der 

Fuge«.  Die  Idee,  aus  einem  einzigen  Thema  durch  Anwendung 

aller  Mittel  des  strengen  Contrapunkts  ein  groBes,  vielsatziges  und 

einheitliches  Kunstwerk  zu  entwickeln,  war  hier  zur  Vollendung 

gebracht.  Nur  der  Zufall  hat  es  verhindert,  daB  des  Meisters  Werk, 

wie  er  es  bei  sich  abgeschlossen  hatte,  auch  auf  die  Nachwelt  kom- 

inen  konnte.  Der  Hauptsache  nach  haben  wir  uns  die  »Kunst  der 

Fuge«  im  Jahre  1749  coraponirt  zu  denken.  AIs  Bach  dann  das 

Werk  in  Kupfer  stcchen  lassen  wollte,  Uberarbeitete  er  scin  Mann- 

script  und  vervollstandigte  es.  Der  groBere  Theil  war  unter  seiner 

Aufsicht  schon  gestochen .  da  crreichte  ihn  in  der  Mitte  des  Jahres 

1750  der  Tod.  Die  Hinterbliebenen  waren  gegenUber  dem  Rest 

des  Manuscripts,  wie  er  sich  in  des  Meisters  Nachlafi  vorfand,  nicht 

genugend  unterrichtet :  die  erwachsenen  Sohne  waren  fern,  die 

Vollendung  der  Ausgabe  gerieth  in  sachunkundige  Hande,  welche 

Entwurf  und  AusfUhrung .  Original  und  Arrangement,  Zugehoriges 

und  ganz  Fremdes  in  wtlster  Unordnung  auf  die  Kupferplatten 

brachten.  In  dicser  (Jestalt  ging  das  Werk  in  die  Offentliehkeit 

hinaus.  Indessen  laBt  sich  noch  erkennen,  was  als  nicht  fur  das 

Gauze  bestimmt  aus  dem  Haufen  auszusondern  ist,  wenngleich  ttber 

die  von  Bach  geplante  Anordnung  der  letzten  Theile  des  Werkes 

Unsicherheit  zurtick  bleiben  muB.  Durch  MiB-  oder  UnverstandniB 

geriethen  in  die  Ausgabe  ein  alterer  Entwurf  zum  zehnten  StUcke, 

ferner  eine  Fuge  mit  drei  Subjecten,  an  welcher  Bach  kurz  vor 

seinem  Tode  arbeitete,  die  aber  mit  diesem  Werke  gar  nichts  zu 

thun  hat,  und  endlich  zwei  Fugen  filr  zwei  Claviere.  Die  letzteren 

sind  Arrangements  jener  beiden  dreistimmigen  Fugen,  deren  zweite 

die  erste  in  alien  Stimmen  umgekehrt  zeigt,  und  welche  zum  Theil 

sehr  schwer,  je  nach  Bachscher  Art  gar  nicht  zu  spielen  sind,  da  die 

Stimmen  manchmal  soweit  auseinander  liegen,  daB  das  Gleichzeitige 

nur  sprungweise  erreicht  werden  kann.  Urn  diese  Augenmusik  auch 

dem  Geh5re  zugUnglich  zu  machen,  hat  Bach  die  Fugen  in  der 

Weise  Ubertragen ,  daB  ein  Clavier  zwei  Stimmen ,  das  andre  die 

dritte  und  auBerdem  eine  frei  hinzucomponirte  spielt.  Ein  paar 

freie  Zusatze  sind  auch  jedesmal  noch  bcim  Beginn  der  Fugen  ge- 

macht.  Die  hinzugefllgte  ueue  Stimme  bezeugt  wieder  Bachs  enorme 

Geschicklichkeit  flir  solche  Einrichtungen.    Das  Kesultat  aber  hat 
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als  Kunstwerk  nur  zweifel hatte n  Werth,  und  war  ftir  das  Gesammt- 

werk  keinesfalls  bestimmt .  da  es  die  Idee  des  Componisten,  eine 

Fuge  niit  lauter  umzukebrenden  Stimmen  zu  schreiben  .  zerstOrt 

zeigt.  und  auch  schon  durch  die  EinfNhrung  eines  zweiten  Claviers 

aus  dem  tttil  dps  Ganzen  herausfallt,5,i. 

Nach  Ausseheidung  dieser  anorganischen  Elemente  erhalten 

wir  ein  Werk  von  15  Fugen  und  4  Canons  tiber  ein  und  dasselbe 

Thema  in  Dmoll.  Die  einfache,  Doppel-  und  Tripel-Fuge,  Fugen 

liber  melodische  und  rhythmische  Umbildungen  des  Themas.  Fugen 

in  Kngfllhrung.  mit  Beantwortung  in  der  Gegenbewegung,  sowohl  in 

gleichen  Notenwerthen ,  als  in  Verkleinerung  und  VergrOBerung. 

Fugen  ira  doppelten  Contrapunkt  der  Octave.  Duodecime  und  De- 

cline, endlicb  Fugen,  in  welchen  alle  drei  und  vier  Stimmen  und 

zwar  in  verschiedenen  Stellungen  zu  einander  umgekehrt  werden, 

daneben  zweistimniige  Canons  in  der  vergrtfBerten  Gegenbewegung 

und  den  drei  gebrauchlichen  Arten  des  doppelten  Contrapunkte 

ziehen  an  uns  vortiber.  Es  sind  Forraen  von  den  einfachsten  an  bis 

zu  den  denkbar  schwierigsten,  wie  sie  selbst  Bach  in  seinem  Leben 

noch  nicht  ausgefllhrt  hatte.  Wenn  wir  auch  nicht  sicher  wissen, 

ob  der  Titel  »Kunst  der  Fuge«  von  Bach  selber  herstammt,  so  tragt 

das  Werk  doch  deutliche  Zeichen  genug,  daB  es  einem  lehrbaften 

Zwecke  dienen  sollte.  Dies  zeigt  sich  schon  ganz  auBerlich  darin, 

daB  es  in  Partitur  gesetzt  ist.  und  die  Stttcke  nicht  Fugen,  sondern 

mit  Beziehung  auf  die  Schule  Contrapunkte  genannt  sind.  Aber 

man  wUrde  doch  sein  Wesen  ganz  miBverstehen,  wollte  man  in  ihm 

151)  In  uusemi  Jahrhuudert  ist  die  Kunst  der  Fuge  zuerst  wieder  von 

Nageli  in  Ziirich  hcrausgegeben,  tlann  von  Czerny  bci  Petors  in  Leipzig  (P. 

S.  I,  C.  11)  und  neucrdings  von  W.  Rust  ;B.-G.  XXV)  ;  letzteres  eine  vor- 

treffliche ,  an  wertbvolleu  kritischen  Resultaten  roiehe  Leiatung.  Die  uuzu- 

gehOrigen  Theile  auszuacheiden  hat  Rust  noch  nicht  gewagt.  Das  VcrhaltniO 

zwischen  der  dreistitmuigen  umzukehrenden  Fuge  und  den  Fugen  ftir  zwei 

Clavicre  ist  mcrkwtirdigerwoise  sowohl  ihm  entgaugen,  wie  M.  Hauptmaun, 

dem  wir  eine  gediegene  Analyse  des  Werkes  verdanken  Leipzig,  C.  F.  Pe- 

tors). Aus  diesem  VerhaltniG  erklaren  sich  aber  schr  leicht  die  in  den  swei- 

clavierigen  Fugen  befindlichen  Fehler.  wolche  Rust  durch  zum  Theil  aehr 

kiihne  Conjectureu  zu  heben  sucht:  sic  sind  beim  Zusetzen  der  fUllenden 

vicrten  Stimme  aus  FlUchtigkeit  cntstanden,  wie  sie  denn  auch  nur  durch  sie 

herbcigcflihrt  werden. 
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etwa  ein  Lehrhnch  der  Fuge  in  Exempeln  und  nicht  vielmehr  ein 

echtes  Kunstwerk  crkennen.  Die  Aussicbt  helehrend  wirken  zu 

kfinnen  weckte  bei  Bach  die  klinstlerische  Begeisterung.  Niemals 

hat  er  vorztiglicheres  geleistet,  als  wenn  er  sich  vornahm,  durch 

sein  Beispiel  zur  Fiirderung  der  Kunstjtinger  beizutragen.  Auch 

bei  dem  OrgelbUchlein.  den  Inventionen  und  Sinfonien,  dera  ersten 

Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  trat  nns  dieser  in  seiner 

Schlichtheit  so  groBartige  Charaktcrzug  entgegen.  Der  praktisch- 

padagogische  Zweck  und  die  freie  klinstlerische  Absicht  durch- 

dringen  sich  hier  anf  der  htfchsten  Stufe  ihres  Wesens  so  sehr,  daB 

fast  nirgends  Spuren  eines  Comproraisses  sichtbar  werden ,  in  dem 

zu  Gunsten  des  einen  Factors  von  den  hOchsten  Anforderungen  des 

andern  etwas  nacligegeben  ware.  Unter  beiden  Gesichtspunkten 

hat  man  ein  hochvollkommenes  Werk  vor  sich.  Wer  vorzugsweise 

Belehrung  sucht,  wird  sich  /unite list  an  die  einzelnen  Theile  halten. 

Er  wird  die  unvergleichliche  Gewandtheit  der  Stimmenverbindung 

studiren  und  jene  ans  Fabelhafte  granzende  harmonische  Flille  und 

Vielseitigkeit .  welche  wohl  einmal  zu  der  Behauptung  verftihren 

konnte ,  Bach  babe  alle  Mtiglichkeiten  der  Harmonic  erschUpft  und 

nach  ihm  gHbe  es  hierin  nichts  neues  mehr  zn  sagen.  Die  Betrach- 

tnng  des  Werkes  als  freier  KunstschOpfnng  hat  vom  Ganzen  und 

dem  durch  das  Ganze  hervorgerufenen  Eindrueke*  auszugehen.  Es 

unterscheidet  sich  von  den  beiden  Theilen  des  Wohltemperirten 

Claviers ,  auch  von  den  Inventionen  und  Sinfonien  wesentlich  durch 

den  tiefen  Ernst  seiner  Grundstimmung.  Eine  scheinbar  grftBere 

EinftJrmigkeit  in  der  Charakteristik  der  Theile ,  ein  tiefer  in  sich 

zurttckgezogenes  Leben,  das  besonders  in  den  ersten  Fugen  den 

Horer  ttberkommt.  wie  die  feierliche  Ruhe  der  Winternacht.  Auch 

das  Thema,  das  man  mit  Unrecht  nur  musikalisch  branch  bar,  an 

sich  aber  unbedeutend  genannt  hat.  ist  von  dieser  Stimmung  durch- 

trankt.  Die  innere  Fortbewegung  erfolgt  in  groBen,  majest&tisehen 

Gnippen.  Von  den  schon  erwahnten  vier  Fugen  wird  die  erste 

Gruppe  gebildet.  Auch  in  ihr  kann  man  eine  Stcigerung  deutlich 

wahrnehmen.  Die  zweite  Fuge  contrastirt  mit  der  ersten  darch 

einen  etwas  belebteren  Contrapnnkt :  die  dritte  fuhrt  das  vermittelst 

Gegenbewegung  umgestaltete  Thema  durch.  welches  nun  mit  einem- 

male  einen  tief  sehnsuclitsvollcn  Charakter  offenbart.  Diesen  spinnt 
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die  vierte  Fuge  in  breiteren  Verhaltnissen  weiter  und  steigert  ihn 

von  Takt  61  an  zu  ergreifender  Starke.  A  us  der  fUnften,  sechsten 

und  siebenten  Fuge  besteht  die  zweite  Gruppe.  Im  Gegensatz  zn 

der  ersten  ist  sie  Uber  eine  Umbildung  deH  Themas  ausgefuhrt, 

welcbe  namentlicli  durch  ibren  Rhythmus  wirkt.  und  l&Bt  das  Thema 

in  verschiedenen  Zeitwerthen  im  doppelten  Contrapunkt  mit  sich 

selbst  combinirt  erscheinen.  Die  hierdurch  hervorgerufene  Belebt- 

heit  erhbht  Bach  in  der  sechsten  Fuge  durch  Anwendung  der  Rhyth- 

men  des  franzosischen  Ouverturenstils  und  treibt  sie  in  der  siebenten 

Fuge,  welche  das  Thema  in  naturlicher  verkleinerter  und  ver- 

grbBerter  Gestalt  zugleich  bringt ,  bis  an  die  Granze  des  Beunruhi- 

genden.  Der  Entwicklungsfortschritt  der  zweiten  Gruppe  ist  ver- 

gleichswcise  inehr  im  AuBerlichen  gelegen.  In  der  dritten  (Fuge 

8 — 11)  wirken  auBere  und  innere  Factoren  zusammen.  den  Hbhe- 

punkt  zu  erreichen.  Dem  Hauptgedanken  gesellen  sich  jetzt  selb- 

standige,  gegensatzliche  Themen.  Die  achte  Fuge  begin  nt  so  fort 

mit  einem  solchen :  schlangengleich  gewunden  gleitet  es  ruhig  fort, 

von  scharfster  EigenthUmlichkeit  ist  sowohl  die  rhythmische  Ge- 

staltung  wie  die  melodische.  Nachdem  es  sich  in  eigner  Durch- 

fllhrung  ersUttigt  hat,  tritt  ein  zweites  aufgeregt  pulsirendes  Thema 

von  gleicher  rhythmischer  und  melodischer  Bedeutsamkeit  ihm  ent- 

gegen.  Eine  Doppelfuge  erwachst,  in  der  das  seltsame  Klopfen 

allmahlig  zum  nervOsen  Hammern  und  die  aufgeregte  Bewegung 

zum  Ungestttm  ausartet.  Nun  erst,  nach  Wiederkehr  der  anfang- 

liehen  Ruhe,  tritt  der  Hauptgedanke  hervor  um  zunachst  allein  fa- 

girt  zu  werden.  Aber  durch  Viertelpausen  zerschnitten  triigt  er 

auch  seinerseits  den  Ausdruck  tief  innerer  Erregtheit.  Die  andera 

Themen  vereinigen  sich  dann  mit  ihm  und  es  entwickelt  sich  mit 

noch  eindringenderen  Mitteln  abermals  jene  fortreiBende  Affects- 

stcigerung.  Eine  Tripelfuge  zu  drei  Stimmen  und  188  Takte  lang. 

Die  folgende  vierstimmige  Fuge  hat  nur  ein  Gegenthema  das  aber 

durch  seine  Versetzung  im  Contrapunkt  der  Duodecime  wie  flir  zwei 

wirkt,  wenn  es  auch  in  beiden  Lagen  gleichzeitig  nicht  auftreten 

kann.  Mit  wildem  Sprunge  ansetzend  stlirrat  es  unaufhaltsam  fort, 

aber  feierlich  und  groB  zieht  in  verdoppelten  Notenwerthen  das 

Hauptthema  seine  Bahu.  Auch  in  der  zehnten  Fuge,  die  im  Contra- 

punkt der  Decime  componirt  ist,  erscheint  nur  eiu  Gegenthema. 
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Die  mild  hinflieBendc  Wcise  derselben  besanftigt  auf  das  Vorherge- 

gangene  und  befahigt  zur  vollen  Aufnahme  der  letzten  Fuge,  welche 

in  vicretimmigem  Satze  die  drei  Themen  der  achten  Fuge  von 

nenem  durcharbeitet ,  ihren  Ausdruck  bis  znin  Unerhiirten  steigert 

und  ihren  harinonischen  Gehalt  bis  auf  den  letzten  Tropfen  aussaugt. 

Diese  cyklisch  geschlossene  Gruppe  offenbart  den  Meister  in  jener 

unheimlichen  GrOBe,  die  wir  an  keinem  andern  Tonklinstler  auBer 

ihm  kennen.  Sie  beweist  zugleich  aufs  deutlichste ,  wie  sehr  er 

auch  in  diesem  Werke  bedacht  war ,  nach  rein  ktinstlerischen  Prin- 

cipien  zu  gesfalten.  Zur  vierten  Gru])pe  einigen  sich  die  beiden 

letzten  Fugenpaare.  Technisch  angesehen  zeigen  sie  Bach  auf  einer 

schwindelnden  Hbhe.  Wo  fUr  alle  andern  die  Lebensbedingungen 

aufhOren  wttrden  athraet  er  gleich  leicht  und  frei.  Die  Form- Be- 

schrankungen,  denen  er  sich  unterwirft,  dienen  ihm  eben  dazu,  den 

Satzen  ihren  eignen  Kunstcharakter  zu  geben.  Die  ernste  Rune 

des  Anfangs  ist  wiedergekehrt,  aber  sie  hat  sich  zu  einem  Ausdrucke 

erhoben,  der  mit  dem  Worte  »grandiose  Kalte«  treflfend  bezeichnet 

worden  ist  IMj .  Bachs  letzten  Willen  in  Betreff  der  Anordnung  der 

Satze  wissen  wir  nur  bis  zur  elften  Fuge.  Indessen  ist  fliglich  an- 

zunehmen.  daB  er  von  den  beiden  letzten  Paaren  das  dreistimmige 

dem  vierstimmigen  vorangehen  lassen  wollte 1W  .  Wie  er  die  4  Ca- 

nons den  Fugen  hat  angesschlossen  wissen  wollen.  ob  sie  als  Inter- 

mezzo nach  der  dritten  Gruppe  eingefttgt.  oder  dem  Ganzen  nur  als 

interessanter  Anhang  beigegeben  werden  sollten,  darilber  hat  des 

Meisters  vorzeitige.r  Tod  seinen  undurchdringlichen  Schleier  ge- 

worfen.  Mir  erscheint  es  kaum  glaublich,  daB  Bach  den  groBartigen 

Aufbau.  wie  er  sich  in  der  Fugenfolge  offenbart,  durch  eine  Anzahl 

von  engeren  Formen  hatte  unterbrechen  wollen,  welche,  obgleich 

sehr  geistreich  und  kunstvoll,  doch  auch  an  jenem  MiBverhaltniB 

zwischen  Ideengehalt  und  Material  leiden,  das  wir  schon  bei  zweien 

der  Clavierduetten  bemerkten,  und  die  deshalb  nicht  wohl  geeignet 

sind  den  harmonischen  Eindruck  der  Fugenfolge  zu  erhbhen. 

Die  beiden  Theile  des  Wohltemperirten  Claviers  durften  wir 

als  Kunstganze  betrachten ,  wiewohl  auch  jede  einzelne  Fuge  der- 

152;  Hauptmanii,  Erliiuterungen  zur  Kunst  der  Fuge.    S.  10. 

153)  Dies  ist  auch  die  Ansicht  Rusts,  s.  B.-G.  XX  V>,  S.  XXV1H. 
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selben  sei  es  ohne.  sei  es  mit  Praelndium  einen  befriedigenden  Ein- 

druck  maeht.  Bach  selber  sah  sie  als  solche  an.  da  er  sich  zu- 

weilen  gestimmt  ftihlte,  sie  von  Anfang  bin  zn  Ende  in  einem  Zuge 

vorzntragen  ,M  .  In  viel  hoherem  Grade  aber  muB  die  Kunst  der 

Fuge  als  eine  geschlossene  Einheit  gelten.  Nieht  nnr  deshalb  weil 

in  alien  Fugen  dasselbe  Thema  herrscht.  Hierbei  wHre  immer  noch 

eine  Behandlungsweisc  denkbar,  die  eine  jede  auf  sich  selbst  ge- 

stellt  erscheinen  lieBe :  bei  Schumanns  sechs  Fugen  ttber  den  Namen 

Bach  wird  so  leicht  niemand  an  eine  innere  Zusammengehorigkeit 

denken.  Aber  in  der  Kunst  der  Fuge  werden  die  einzelnen  Theile 

auf  einander  bczogen  and  sind  nur  durch  einander  vOllig  zu  ver- 

stehen.  Wie  die  Wirkung  ernes  ira  doppelten  Contrapunkt  ge- 

8chriebencn  Sttickes  davon  abhangt,  daB  der  HOrer  die  beiden  Lagen, 

in  welcher  ein  Gedanke  gegentibcr  einem  andorn  auftreten  kann,  als 

eine  Einheit  cmpfindet ,  die  zugleich  eine  Zweiheit  ist.  ebenso  tritt 

die  Bedeutung  der  einzelnen  Fugen  dieses  Werkes  nur  dann  in  das 

richtige  Licht.  wenn  man  die  verschiedenen  Abwandlungen.  in 

wclchen  sich  das  Thema  zeigt,  seine  verschiedenartigen  Gegensatze 

und  die  hieraus  gewonnenen  abgerundeten  Bilder  sowohl  mit  der 

Grundgestalt  des  Themas  selbst  und  der  ans  ihr  entwickelten  ein- 

fachsten  Fugenform,  als  auch  unter  einander  vergleicht.  Es  ist 

hiermit  nieht  die  verstandesmiiBige.  sondem  die  empfindende  Ver- 

gleichung  gemeint :  allerdings  bedarf  es,  urn  sie  in  einer  so  um- 

fassenden  Weise  ausznttben,  einer  hOheren  und  besonderen  musika- 

lischen  Bildung.  Aber  es  wird.  urn  nur  ein  Beisjiiel  heransznheben. 

bei  der  siebenten  Fuge ,  wo  das  Thema  in  gerader  und  verkehrter 

Bewegnng.  in  nattlrlicher,  verkleinerter  und  vergrfiBerter  Gestalt 

verarbeitet  wird.  schon  kaum  mBglich  sein.  nnr  die  Beziehungen  der 

Stimmen  zu  einander  zu  verstehen ,  wenn  das  Ohr  nieht  durch  die 

vorhergehenden  einfacheren  Combinationen  vorbereitet  und  mit  den 

Hanptgedanken  grttndlich  vertraut  geworden  ist.  Ebenso  wird  man 

nur  unter  dieser  Voraussetznng  die  innere  Berechtigung  zur  Anwen- 

dung  so  Uberaus  ktinstlicher  Formen  zugestehen  wollen.  Dieses 

letztc  Werk  Bachs  ist  im  Grunde  nur  eine  einzige  Kiesenfuge  in 

fttnfzehn  Abschnitten.    Es  wird  daher  auch  in  viel  engerem  Sinne. 

154j  Gcrber,  L.  I,  Sp.  4«J2. 
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als  die  beiden  Theile  des  Wohltemperirten  Claviers,  von  einer 

Grundstimmung  getragen.  Jeder  Abschnitt  muB  fur  sich  den  Ein- 

druek  dee  Fragmentarischen  machen,  und  aua  diesem  Umstande  ist 

es  gewiB  zunj  groBen  Theile  zu  erklaren,  daB  auch  nicbt  eine  Fuge 

des  wunderbar  gewaltigen  Werkes  sich  nur  soweit  bei  der  Nachwelt 

hat  einbUrgern  kbnnen.  wie  die  leichtest  wiegende  Fuge  des  Wohl- 

temperirten Claviers.  Es  aber  als  Gauzes  aufzunehmen.  dazu  haben 

wie  es  scheint  nicht  allzn  viele  die  Kraft  und  Neigung  gehabt.  Bei 

dem  Znstande  halber  Verschttttung,  in  dem  es  sich  seither  befand, 

war  dies  anch  auBerlich  erschwert ,  und  so  ist  es  gekommen .  daB 

eine  Composition  von  unvergleichlicher  Kunstvollendung  und  uner- 

meBlicher  Empfindungstiefe.  trotzdem  sie  als  Bachs  letzte  groBe  Ar- 

beit stets  mit  besonderer  Ehrfurcht  genannt  wurde.  doch  dem  Leben 

des  deutschen  Volkes  fast  fremd  geblieben  ist. 

Der  Stich  der  Originalausgabe  war  ziemlich  geschmacklos, 

plump  und  fchlerbaft  ausgefallen  »»} .  Emanuel  Bach  Ubernahm  den 

Vertrieb,  in  der  Envartung  eines  groBen  und  schnellen  Absatzes  sab 

er  sich  aber  getauscht.  Er  setzte  deshalb  den  Preis  von  fttnf  Tha- 

lern  auf  vier  herab  und  veranlaBte  F.  W.  Marpurg  in  Berlin,  anstatt 

der  knrzen  Nachricht,  die  man  dem  Werke  wegen  seiner  vermeint- 

lichen  Unvollstiindigkeit  vorausgeschickt  hatte,  einen  ausftihrliche- 

ren  Vorbericht  zu  schreiben.  Mit  ihm  versehen  pritsentirte  sich  die 

Kunst  der  Fuge  zuerst  in  der  Leipziger  Ostermesse  1 752.  Aber  der 

Erfolg  war  auch  jetzt  nur  ein  maBiger.  Als  Emanuel  Bach  bis  zum 

Herbst  1756  nicht  mehr  als  ungefahr  30  Exemplare  verkauft  hatte, 

gab  er  die  Sache  auf  und  bot  die  Kupferplatten  »fllr  einen  billigen 

Preis«  fiffentlich  aus156.    Breitkopf  verhandelte  im  Jahr  1760  das 

155;  Rust  vermuthet  als  Stecher  J.  Gh  Schtibler  in  Zella  bei  Suhl.  Das 

auf  8.  25  befindliche  Monogramm,  aus  dem  ein  A  als  Hauptbuchstabe  hervor- 

tritt,  scheint  gegen  diese  Vermuthung  zu  sprechen.  Sicher  aber  ist  nach 

Rusts  Untersuchungen,  daB  einer  der  SOhne  Bachs  den  Stich  nicht  ausgeflihrt 

hat,  was  bisher  als  ausgeinacht  gait.  Auch  daB  Bachs  SiJhne  nur  indirect  an 

der  Herstellung  des  Stiches  sich  betheiligt  batten,  la6t  sich  lurch  nichts  bo- 

weisen.  Die  Notiz  auf  Beilage  1  des  Berliner  Autographs  [s.  B.-G.  XXV, 

S.  115),  aus  welcher  man  dergleichen  schlieBen  kbnnte.  ist  meiner  Uberzeu- 
gung  nach  nicht  von  Em.  Bachs  Hand. 

156:  Die  Schllisse,  welche  Rust  aus  der  verraeintlichen  Veranstaltnng  von 

zwei  Auflagen  der  Kunst  der  Fuge  auf  die  Aufnahine  des  Workes  in  der  Offent- 
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Exemplar  wieder  zu  eineni  Louisdor  =  5  Thaler!  157  .  Trotz  der 

geringen  Abnahme  stand  indessen  die  Meinung  Uber  den  Werth  des 

Werkes  alsbald  fest.  Die  wenigen,  die  es  kenuen  lernten.  waren 

competente  Beurtheiler.  Unter  den  ersten  Kaufern  befand  sich 

Matthegon,  der  bis  ins  huhe  Alter  fllr  alle  bedeutenden  Neuigkeiten 

eine  seltene  Frische  und  Empfanglichkeit  behielt.  *>Joh.  Sebast. 

Bachs  so  genannte  Knnst  der  Fuge«,  schreibt  er,  »ein  praktisehes 

und  prachtiges  Werk  von  70  Kupfem  in  Folio,  wird  alle  franztfsische 

und  welsche  Fugenmacber  dereinst  in  Erstaunen  setzen ;  dafern  sie 

es  nur  recht  einsehen  und  wohl  verstehen,  will  nicht  sagen,  spielen 

kttnnen.  Wie  ware  es  denn.  wenn  ein  jeder  Aus-  und  Einlander  an 

diese  Seltenheit  seinen  Louisdor  wagte?  Deutschland  ist  und  bleibet 

doch  ganz  gewiB  das  wahre  Orgel-  und  Fugenland« ,5*) .  — 

Bachs  SchafTenstrieb  ruhte  auch  nach  Vollendung  der  Kunst  der 

Fuge  nicht.  Er  machte  sich  daran.  eine  Clavierfuge  in  den  aller- 

grOBesten  Verhaltnissen  zu  componiren,  von  deren  drei  Themen  das 

letzte  seinen  eignen  Namen  darstellt.  Er  hat  dies  Werk  nur  bis 

zuui  2H'.l.  Takte  ausgefiihrt,  wenigstens  uns  nicht  mehrdavon  hinter- 

lassen,  und  Era.  Bach  berichtet,  sein  Vater  sei  Uber  der  Ausarbei- 

tung  gestorben.  Es  ist  dasselbe  Werk,  welches  durch  MiBverstand- 

niB  in  die  Originalausgabe  der  Kunst  der  Fuge  gerieth  ,v' ',.  Da  das 
Fragment  nur  bis  an  den  Beginn  der  Combination  aller  drei  Themen 

reicht,  so  dttrften  in  ihm  auch  nur  etwa  drei  Viertel  des  beabsich- 

tigten  Ganzen  vorliegen,  und  man  kann  daraus  sehen .  in  welch 

kolossalcn  Dimensionen  die  Fuge  concipirt  war.  Die  Stiinmung  ist 

feierlich  ernst.  ahnlich  wie  in  der  Kunst  der  Fuge :  was  voraussetzt. 

daB  ihr  entsprechend  damals  Bachs  allgemeine  GemUthsverfassung 
• 

lichkeit  zieht,  sind  unhaltbar.  Er  hat  iibersehen,  daC  Furkel,  doiu  er.Oppo- 
sition  inacht,  hier  nicht  auf  Gruud  miindlicher  Cberlieferung  berichtet,  sundern 

nach  einer  sehr  zuverlassigen,  gedruckten  Quelle :  Emanuel  Bachs  eigner  Be- 

kanntmachuug  vom  14.  Sept.  17515  in  Marpurgs  Historisch-KritiBchen  Bey- 
tragen  U.S.  575  f.  An  der  sogenannten  zweiten  Auflage  sind  nur  Titel  und 
Vorbericht  neu. 

157)  Brcitkopfs  VerzeichniO  von  Neujahr  1760.  S.  7. 

158)  Matthenon.  Philologisches  Tresespiel.  Hamburg,  1752.  S.  9H.  —  Das 

.    Buch  erachien  laut  Zueignung  un«f  Vorbericht  Ostern  1752,  ist  also  1751  ge- 
schrieben. 

159)  Iu  der  Auagabe  der  B.-G.  tiudet  mau  es  S.  93. 
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war.  Trotz  der  langen  Reihe  musikalischer  Ahnen,  deren  Bach 

sich  rUhiuen  konnte,  war  doch  ihm  die  Entdeckung  vorbehalten  ge- 

blieben.  daB  selbst  der  Name  seines  Geschlechts  sich  in  Musik  auf- 

liteen  lasse.  Hernach  ist  die  melodisch  eigenthUmliche  und  harmo- 

iiisch  vieldeutige  Tonreihe  von  Bachs  Sbhnen  und  SchUlern.  von 

ferner  stehenden  Bewunderern  und  spatereu  Nachfolgern  bis  auf 

unsere  Zeit  ungeziihlte  Male  zu  Fugen  und  Canons  benutzt  worden.  . 

Ein  allbekanntes  Praeludium  und  Fuge  liber  den  Nameu  Bach  aus  ^  ,  ̂  . 

Bdur.  bei  dem  Sebastians  Autorschaft  lange  Zeit  als  selbstverstand- 

lich  gait,  will  man  jetzt  allgemein  dem  Meister  absprechen «°) . 

Handschriftlich  beglaubigt  ist  das  Stuck  freilich  nicht.  auch  exi- 

stiren  nocji  mehre  audrc  Fugen  Uber  dasselbe  Thema,  fUr  welche  zu 

Zeiten  Seb.  Bach  als  Componist  in  Anspruch  genummen  wurde. 

Forkel  fragte  einmal  Friedemann  Bach,  wie  es  sich  hiennit  in 

Wahrheit  verhalte.  Dieser  antwortete,  sein  Vater  sei  kein  Narr  ge- 

wesen :  nur  in  der  Kunst  der  Fuge  habe  er  seinen  Namen  als  Fugen- 

thema  benutzt m  .  Das  klingt  sehr  entschieden,  und  ist  doch  in 

doppelter  Beziehung  falsch.  Was  die  Kunst  der  Fuge  betrifft,  so 

wissen  wir  nunmehr,  daB  das  von  Friedemann  gemeinte  Stttck  gar- 

nicht  hinein  geh8rt.  DaB  aber  Sebastian  lange  vorher  schon  eine 

Composition  Uber  seinen  Namen  geschrieben  haben  muB,  verriith  uns 

Walther.  Er  sagt  in  dem  kleinen  Artikel  seines  Lexicons  Uber  Se- 

bastian Bach :  »Die  Bachische  Familie  soil  aus  Ungarn  her  stammen, 

und  alle  die  diesen  Namen  gefUhret  haben,  sollen  so  viel  man  weiB 

der  Musik  zugethan  gewesen  sein :  welches  vielleicht  daher  kommt, 

daB  Hogar  auch  die  Buchstaben  b  a  c  h  in  ihrer  Ordnung  melodisch 

sind.  (Diese  Remarque  hat  den  Leipziger  Herm  Bach  zum  Er- 

h'nder)«.  Niemand  wird  glaubcn',  Bach  habe  sich  mit  der  bloBen 
Beobachtung  begnligt ,  und  die  so  sehr  brauchbare  Tonreihe  nicht 

auch  sofort  als  Thema  ausgenutzt.  Walthers  Lexicon  erschien  1732  : 

seine  Kcnntnifi  von  Bachs  Compositionen  stammt  aber  fast  aus- 

schlieBlich  aus  der  gcmeinsam  verlebten  weimarischeu  Zeit,  und 

vorzugsweise  wohl  aus  der  ersten  Haifte  derselben  ,<ttj .  Ihrer  inneren 

100  P.  S  II,  C.  4,  Anhang. 

101  Wie  Forkel  an  Griepenkerl  und  dieser  an  Ruitzsch  Uberlieferte. 
102)  S.  Band  I,  S.  :m. 
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Beschaffenheit  nach  muB  die  in  Kede  stehende  Fuge  in  den  ereten 

Jahrzehnten  des  18.  Jahrhunderts  entstanden  sein.  Ware  Bach 

nicht  ihr  Schiipfer.  so  8tiiuden  wir  vor  der  seltsamen  Thatsache,  die 

Fuge  eines  nnbekannten  Musikers  aus  jener  Zeit,  und  zwar  eine 

vortrellliche,  zu  besitzen,  wahrend  des  beruhmtesten  Fugenmeistere 

eignes  Werk  verloren  gegaugen  ware.  Stichhaltige  inuere  Grllnde 

gegen  die  Echtheit  lasseu  sich  meines  Erachtens  nicht  vorbringen. 

sobald  man  darau  festhalt,  daB  die  Fuge  uur  ein  Jugendwerk  sei. 

Dem  Pracludium  hat  die  franzbsische  Ouverture  als  Muster  gedient. 

deren  Form  Bach  schon  in  Weimar  hilufiger  anwandte.  Stellen  wie 

Takt  8ff.  finden  im  Praeludium  der  groBeu  Ddur-Orgelfuge ,M 

Analogien .  Das  Fugenthema  in  seiner  Weiterbildung  ist  durchaus 

Bachisch  :  die  Wenduugen  des  zweiten  Takts  kehren  im  Thema  der 

H  moll -Fuge  aus  dem  ersten  Theil  des  Wohltemperirten  Claviers 

wieder.  im  -Kleinen  harmonischen  Labyrinth-  finden  sie  sich  sogar 

mit  derselben  Contrapunktirung  .  Terzengange  mit  aufwarts 

steigender  Wiederholung  sind  der  Corapositionstechnik  jener  Zeit. 

ftir  die  noch  Kuhnaus  Claviermusik  maBgebend  war,  etwas  ganz 

gelaufiges :  die  virtuosenhafte  Unterbrechung  gegen  den  HcbluB  ist 

eine  StileigenthUmlichkeit  der  nordlUudischen  Meister,  deren  Ein- 

wirkung  sich  damals  Bach  noch  nicht  entzogen  hatte.  Das  ganze 

jugendlich  frische.  wohlklingende  und  spielfreudige  Stuck  paBt  zn 

dem  Charakter  von  Bachs  frUheren  weimarischen  Compositionen. 

Von  den  llbrigen  anonym  cursirendeu  Fugeu  Uber  den  Namen  Bach 

tragen  die  meisten  den  nicht-Bachischeu  Ursprung  deutlich  aufge- 

stempelt.    Nur  eine : 

hat  einen  Hltlichen  Zug  und  erinnert  an  Buxtehudes  grbBere  C  dur- 

Fuge165).    Sie  k»nnte  daher  auch  wohl  von  Seb.  Bach  sein.  und 

io:i;  P.  s.  V,  C.  i,  Nr. :». 

1H4)  S.  Bund  I,  S.  654.  Ich  vergesse  nicht,  daB  die  Echtheit  dieses  Wcrk- 

chens  nicht  hinreichend  hegl»ubi^t  ist.  Abcr  es  Bach  abznsprechen,  fehlt  es 
auch  an  Grund. 

1K5  Xr.  XVII  des  ersten  Bandes  meiner  Ans^abe  der  Bnxtehudeschen 

Digitized  by  Google 



-    687  — 

muBte  noch  frUher  als  die  andre,  etwa  urn  1707  angesetzt  werden. 

Hat  aber  Walther  eine  derselbeu  gekannt,  was  ich  aunehme,  so  war 

gewiB  nicht  diese .  sondem  jene ;  es  darf  darauf  hingewieseu 

werden,  daB  er  das  Taenia  in  der  eingestrichenen  Octave  notirt. 

nicht  in  der  kleinen.  — 

Auch  oline  sich  desseu  zu  erinnern,  was  am  Ausgange  der  Dar- 

atellung  vou  BachB  weimarischer  Periode  gesagt  wurde .  wird  der 

Leser  erwarten,  daB  auf  Orgeleompositionen  noch  einmal  die  Rede 

komme.  VVenu  Bach  auf  den  Ubrigen  Feldeni  instruinentaler  Musik 

in  Leipzig  die  Arbeit  nicht  einstellte ,  wie  viel  weniger  konnte  dieses 

auf  deui  Orgelgebiete  geschelien,  das  seine  Ulteste  und  eigeutlichste 

DouiUne  war.  Uberdies  stent  die  Orgelniusik  zu  Cantaten,  Passio- 

nen.  Motetten  und  Messen  in  nachster  Beziehung,  insofern  sie  wie 

diese  der  Kirche  dieut.  Eine  vor/ugsweise  in  kirchlicher  Musik 

sich  hethatigende  Schiipferkraft  uiuBte  imnier  wieder  auch  auf  sie 

gefuhrt  werden.  Wirklieh  often  bart  sich  zwischeu  den  coucertiren- 

den  Compositionen  und  den  Orgelwerken.  welche  Bach  in  Leipzig 

schricb ,  ein  Cieuieinsanies.  In  der  ersten  Periode.  da  hiusichtlich 

der  Cantaten  die  freie  Mannigfaltigkeit  der  Foruien  ttberwiegt,  herr- 

schen  aueh  in  der  Orgelmusik  die  selbstandigen  Fornien  vor.  In 

der  zweiten  Periode  tritt  entschieden  die  Ohoralcautate  in  den  Vor- 

dergrund,  hier  ergiebt  sich  auch  der  Instruuientalcoraponist  Uber- 

wiegend  deni  Orgelehoral. 

Im  Ganzen  aber  ist,  wie  begreiflich.  die  Zahl  der  Leipziger 

Orgelstlicke  im  Vergleich  mit  den  weimarischen  keine  groBe.  Nicht 

durch  die  Menge.  nocli  auch  durch  Vielgestaltigkeit,  wohl  aber 

durch  den  Vollgehalt  zeichnen  sie  sich  aus.  Von  den  Orgeleompo- 

sitionen, die  Bach  in  Leipzig  vollendete.  zweigt  sich  auBerdem  noch 

manches  in  frllhcre  Pcrioden  hinliber.  Zwei  Praeludien  mit  Fugen. 

aus  Cmoll  und  Fdur.  sind  ihrem  zweiten  Theilc  nach  Erzeugnisse 

seiner  frUheren  Meisterschaft,  und  batten  ursprllnglich  vermuthlich 

andere  Yorspiele  u,,'\ .  Was  Bach  ihnen  spater  vorsetztc ,  ist  so 
Uberaus  gewaltig.  daB  es  die  Fugen  fast  zu  Boden  drllekt.  Oenauer 

Orgclcouipositionen.  —  Die  citirtc,  anuuyme  Fuge  stamrnt  aus  Schelbles  Nack- 
lafi ;  ich  vordanke  die  Bekanntachaft  wit  ihr  Hcrm  Roitzsch. 

HUi  Die  Fugen  liaben  schon  Band  I,  S.  »»l  f.  BertickMtltiiguiig  gefundeu. 
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l&Bt  sich  die  Entstehungszeit  der  gigantischen  F  dur-Toccate  —  denn 

diese  stelit  in  Rede  —  und  des  aus  harmonischen  und  fugirten  Pe- 

rioden  wie  aus  Tutti  und  Solo  sich  entwickelnden  Craoll-Praelu- 

diums  nieht  angeben.  Auch  die  edle  Dmoll-Toccate  und  -Fuge, 

die  sogenanute  dorische.  nilissen  wir  uus  begnllgen,  im  allgemeinen 

nur  der  niittleren  Schaffensperiode  Bachs  zuzuweisen167}.  Ein 

Praeludium  mit  Fuge  aus  Gdur  braehte  Bach  1724  oder  1725  zum 

AbschluB.  ein  gleiches  Werk  aus  Cdur  um  1730  Uis).  Die  EntwUrt'e 
derselben  reichen  aber  jedenfalls  in  die  vorleipzigische  Zeit  zurUck. 

Als  Bach  in  Weimar  und  COthen  die  Fonnen  der  italianischen  Kam- 

raerrausik  flir  seine  Kunst  verarbeitete ,  ist  ihm  auch  der  Gedanke 

gekomnien,  nach  Analogie  des  italianischen  Concerts  cine  dreisatzige 

Orgelforni  zu  schaffen.  Voll  ausgeftlhrt  hat  er  ihn  nur  einmal ,  wie 

wir  annehmen  muBten  in  Weimar ,tt9 j .  Die  Idee  eines  Orgelstttcks 

in  der  Form  des  ersten  Concertsatzes  scheint  ihm  nicht  ergiebig  ge- 

nug  gewesen  sein.  8ie  macht  sich  in  dem  obengenannten  groBen 

C  moll-Praeludium  noch  einmal  geltend .  obgleich  sehr  modificirt ; 

tlbrigens  aber  behauptet  sich  die  Form  des  thematischen  Praelu- 

diums.  Nichtsdestoweniger  machte  Bach  in  den  erwShnten  Werken 

aus  6-  und  Cdur  den  Versuch,  wenigstens  die  Dreisatzigkeit  des 

Concerts  festzuhalten,  indem  er  zwischen  Praeludium  und  Fuge 

dreistimmige.  ruhigere  MittelstUcke  einlegte.  Wegen  dieses  Experi- 

ments dart'  man  die  erste  Conception  der  beiden  Werke  in  dieselbe 
Zeit  setzen.  Endlich  aber  entfernte  er  die  MittelstUcke  wieder,  da 

er  sich  klar  geworden  war.  das  was  ihm  vorschwebte  auf  einem 

andern  Wege  errcichen  zu  konnen.  So  sind  zwei  Satzpaare  ubrig 

geblieben,  die  man  mit  der  Dmoll-Toccate  und  -Fuge  im  schiinsten 

Sinne  mittleren  Charakters  nennen  kann :  ausgereift  in  der  Form, 

nach  keiner  Seite  hin  ein  wohlthuendes  MaB  iiberscbreitend.  Einc 

l«7)  P.  S.  V,  C.  3,  Nr.  3.  —  B.-G.  XV,  S.  136  ff. 

168)  P.  8.  V,  C.  2,  Nr.  2  uud  1.  -  B.-G.  XV,  S.  1G9  ff.  und  212  ff.  —  Die  . 
Zeitbestiunnuug  grlindet  sich  auf  die  Beschaffenheit  der  Autographe.  Das  der 

Gdur-Coraposition  hat  dasselbe  diplomatische  Merkzeichen,  wie  die  a  Iter  en 

Stinimen  der  Pfiugstcautate  »Erschallet  ihr  Lieder«;  s.  Auhang  A,  Nr.  21.  Das 

der  C  dur-Conipositiou  hatM  A  ;  s  Auhang  A,  Nr.  33.  —  Cber  die  allinahligen 

Uiugestaltungen  der  Werke  s.  Rusts  Vorwort  zu  B.-G.  XV. 
1G9]  S  Band  I,  S.  415  f. 
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festliche  Stimmnng  spielt  bei  der  C  dur-Coinposition  mehr  ins  Feier- 

liche,  bei  der  andern  ins  Freudige  hinttber;  der  Rhythmus  des 

Themas  der  Gdur-Fnge.  welches  in  der  Cantate  »>Ich  hatte  viel  Be- 

kUmmerniB*  sehon  in  Moll  verarbeitet  war.  dient  dem  Praeludium 

als  frei  wirkendes  Motiv. 

Anch  die  Composition  der  berltbmten  groBen  A  moll -Fuge. 

welche  Virtuositat  und  Gediegenheit  in  vollkommenster  Weise  ver- 

einigt,  spannt  sich  augenscbeinlich  Uber  zwei  Lebensperioden  »•) . 

Die  erste  Conception  des  Praeludiums,  das  Bachs  spiiterer  Art  cnt- 

gegen  nnr  ganghaft  ist,  dtirfte  wegen  gewisser  an  Buxtehudes  Schule 

erinnernder  EigenthUmlichkeiten  (T.  22  ff.  und  33  ff.]  sogar  in  ziem- 

lich  frllhe  Zeit  znrtickreichen.  Als  unmittelbare  Frlichte  der  Leip- 

ziger  Periode  lassen  sich  nur  vier  groBe  Praeludien  und  Fugen  an- 

sehen.  Sie  stehen  in  Cdur,  Hmoll.  Emoll,  Esdur.  vier  Riesenge- 

stalten,  in  welcheu  das  Hiichste  Gestalt  gewann.  was  Bach  auf 

diesem  Gebiete  zu  geben  hatte 17 '1.  Die  Cdur-Fnge,  deren  fllnf-  ̂ v  >1 

stimmiger  Prachtbau  auf  dem  bllrglich  kraftvollen  Untergrunde  des 

Praeludiums  emporsteigt.  wie  Bachs  Kttnstlergestalt  selber  aus  der 

breiten  Mittelschicht  des  dentschen  Volkes,  hat  ein  SeitenstUck  :in 

der  Cmoll-Fuge  des  zweiten  Theils  des  Wohltemperirten  Claviers. 

Bescheidener  Art  freilich :  aber  die  kUnstlichen'Verschlingungen  des 
Themas  in  grader  und  verkehrter  Bewegung  sind  ganz  gleicher  Art. 

namentlich  audi  der  spate  Eintritt  der  tiefsten  Stimme  mit  der  Ver- 

groBerung,  der  in  der  Cdur -Fuge  mit  Uberwaltigender  Majestat 

wirkt.  Einen  tief  elegischen  Ton,  >vie  wir  ihn  so  intensiv  in  . 

Bachs  Orgelwerken  sonst  nicht  finden ,  schlagt  er  in  Praeludium 

und  Fuge  aus  Hmoll  an.  Das  feine  und  dichte  Geflecht  des  Prae- 

ludiums fUhrt  in  romantische  Irrgarten ,  wie  sie  kein  neuer  Compo- 

nist  zauberreicher  hatte  erfinden  kbrinen.    Still  und  melancholisch 

170  P.  S.  V,  C.  2,  Nr.     —  B.-G.  XV,  S.  189  ff.  S.  dazu  das  Vomort. 

171)  P.  S.  V.  C  2,  Nr.  7,  Nr.  10,  Nr.  9  und  C.  3,  Nr.  1.  -  B.-G.  XV, 

S.  22%,  199,  230  ff.,  und  III.  S.  173  und  254  ff.  —  Die  drei  ersteren  sind  mit  . 

den  Fugen  aus  A  moll  (P.  S.  V,  C.  2.  Nr.  b),  Cdur  iP.  S.  V,  C.  2,  Nr.  1)  und 

Cmoll  P.  S.  V,  C.  2,  Nr.  6)  unter  dem  Titel  der  Sechs  groCen  Praeludien  und 

Fugen  bekannt.  Da  sie  aueh  handscliriftlich  vereinigt  vorkommen,  'fiO  ist  es 
moglich,  daC  Bach  sie  in  seiner  letzten  Periode  selbst  zu  einein  Sammelwerke 

zusammengestellt  hat. 

Spitta,  J.  S.  Bach.  II.  44 
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sinnend  flieBt  die  Fuge  hin.  DaB  Bach  diese  Stimmung  in  ein  Orgel- 

stUck  strengsten  Stiles  bannen  und  in  den  grttBesten  Verhiiltnissen 

mit  gleicber  Starke  fortwalten  lassen  konnte,  wtirde  ihn  allein  schon 

unverganglichen  Ruhmes  wllrdig  machen.  Im  Gegensatze  zu  diese  m 

V-  *H    -3      Werke  arbeitet  -in  Praeludium  und  Fuge  aus  Emoll  des  Meisters 

ganze  groBartige  Lebenseuergie.    Eine  Composition,  bei  der  die 

^  .  '  u  hergebrachten  Bezeichnungen  nicht  mebr  ausreicben.  die  man  eine 
zweisatzige  Orgelsymphonie  nennen  mliBte,  um  unsrer  Zeit  eine 

richtigc  Vorstellung  von  ihrer  GrOBe  und  Gewalt  nahe  zu  legen. 

Das  Praeludium  zablt  137,  die  Fuge  erstreckt  sich  auf  231  Takte. 

Inter  den  Orgelfugen  Bachs  ist  sie  die  lUngste.  Von  auBerster 

Kuhnheit  ist  das  Thema  und  doch,  wie  das  Gauze,  im  hbchsten 

Grade  stilvoll.  Die  Composition  muB  zwischen  1727  und  1736  ge- 

schehen  sein 172  .  In  die  ersten  Jab  re  der  letzten  Lebensperiode  ge- 

hOren  Praeludium  und  Fuge  aus  Esdur,  welche  um  1739  im  dritten 

Tbeil  der  Claviertlbung  verttffentlicbt  wurden.  Sie  bildeu  den  Ein- 

und  Ausgaug  dieser  Sammlung.  die  eigentlicb  nur  Orgelchorale  ent- 

balten  sollte.  Obgleich  also  rUumlich  getrennt  gehoren  sie  docb 

innerlicb  zusammcn :  man  erkeunt  es  an  dem  mild  -  pr&chtigen  Cba- 

rakter,  welcher  beiden  gemein  ist.  aucb  an  der  bier  wie  dort  herr- 

schenden  Flinfstimmigkeit.  auBerdem  bat  Forkel  uach  Mittheilung 

von  Bachs  Sohnen  die  Zusammengehbrigkeit  ausdrllcklich  bezeugt  l73; . 

Das  weit  ausgebaute  Praeludium  mliBte  man  der  Toccatengattung 

zuziiblen.  Jedoch  ist  in  den  nicht  fugirten  Partien  ein  eigenthUui- 

licher  Zug.  der  auf  Emanuel  Bachs  und  Haydns  Claviennusik  hin- 

Uberdeutet174i.  Die  Fuge  dagegen  zeigt  merkwllrdiger  Weise  die 

mehrtheilige  Buxtehudesche  Form  ,75; :  wird  das  Thema  im  zweiten 

und  dritten  Abscbnitte  audi  fast  nur  rhythniisch  umgebildet,  so  be- 

wirken  doch  seine  neuen  Contrapunkte .  daB  es  ein  vSllig  audres 

Gesicht  erhalt.  Dieses  Werk  ist  demnach  recht  eigentlich  ein  Werk 

der  Mitte :  es  weist  voraus  in  die  Zukunft  und  greift  in  eine  ver- 

gangeue  Kunstperiode  zurUck17"  . 

•  172;  Nach  dem  Zeiehen  MA  der  Originalhandaehrift,  welche  bis  zum 

20.  Takte  der  Fuge  einschlieBlich  Autograph  ist. 

173;  S.  GriepenkerlB  Vorrede  in  P.  S.  V,  C.  3.  Nr.  1. 

174;  Vrgi.  Band  I,  S.  729.  175  Vrgl.  Band  I,  S.  322  f. 

170,  Eine  schiine  fiinfstimuiige  Fantasie  mit  Fuge  aus  Craoll  ist  leider  nur 
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Jene  dreisHtzige  Form,  welche  Bach  vergeblich  suchte.  als  er 

zwischen  Praeludium  und  Fuge  einen  contrastirenden  Mittelsatz  ein- 

schob.  hat  er  in  den  sechs  sogenannten  Orgelsonaten  gefunden.  Es 

sind  dies  Compositionen,  in  denen  die  Formen  der  italianischen 

Kammersonate .  wie  sie  Bach  ausbildete.  und  des  Instrumentalcon- 

eerts  combinirt  erscheinen.  Sie  bilden  zu  den  sechs  Violinsonaten 

mit  obligatem  Clavier  insofern  ein  Gegenstttck.  als  anch  sie  streng 

dreistimmig  sind,  ja  noch  strenger  wie  jene.  die  wenigstens  hier  und 

da  Genfcralbassaccorde  znlassen.  In  den  Orgelsonaten  ftthren  zwei 

Mannale  je  einc  8timme,  die  dritte  ist  dem  Pedal  zugetheilt.  Von 

seiner  Kammermusik  ansgehend  ist  Bach  zu  dieser  Form  gelangt. 

Die  Mnsik,  welche  nns  in  ihr  geboten  wird .  hiilt  zwischen  Orgel- 

und  Kammerstil  die  Mitte  und  gehfirt  sich  demgemaB  auch  fttr  ein 

Instmment,  welches  diese  mittlere  Stellung  zum  Ausdruck  bringt. 

Es  ist  das  Pedalclavier  mit  zwei  Manualen.  Die  Origiualmanuscripte 

bestimmen  sie  ausdrllcklich  dafllr  und  die  jetzt  Ubliche  Bcnennung 

«Orgelsonaten«  ist  genan  genommen  nnrichtig.  Fllr  seine  eigent- 

liche  Orgelmnsik  hat  Bach  sich  zwar  manches  aus  der  Kammer- 

musik zu  Nntze  gemacht.  Aber  er  hat  da  von  Abstand  genommen. 

die  Formen  ohne  weiteres  und  vOllig  zu  Ubertragen.  Wirkliche  Or- 

gelsonaten besitzen  wir  von  ihm  so  wenig.  wie  Orgelconcerte.  Ini 

Gegensatze  zu  Handel  blieb  ihm  die  Orgel  eudlich  doch  immer  ein 

kirchliches  Instrument.  Mit  den  sechs  Sonateu  verfolgte  er  den 

praktischen  Zweck.  den  altesten  »Sohn  Wilhelm  Friedemann  zum 

Orgelspieler  vorzubilden ,77).  Sie  entstanden  allmiihlig:  der  erste 

Satz  der  D  moll-Sonate  fallt  um  1722,  Adagio  und  Vivace  derEmoll- 

iSonate  gchiirten  anfanglich  zur  Kirchencantate  »Die  Himmel  er- 

zahlenu  aus  dem  Jahre  1723,  der  letzte  Satz  desselben  Werks  und 

das  Largo  der  Cdur-Sonate  sollten  zuerst  Mittelsatze  zwischen  Orgel- 

fragmeutariseli  erhaltcn,  insofern  die  Fuge  nur  bis  Takt  27  reicht.  Griepen- 
kerls  Vermuthung,  der  ich  Band  I,  8.  58S  gefolgt  bin,  es  nibchte  die  Fantasie 

urspriinglieh  zu  der  Fuge  P.  S.  V,  C.  2,  Nr.  u  gehOrt  haben  ,  wird  sich  nacli- 
dein  das  Autograph  zu  Tage  gekotmncn  ist,  kaum  rnehr  haiten  lassen.  Das 

sehr  groBe  und  kriiftige  ZUge  anf  schUnem,  starkera  Papier  aufweisende  Au- 
tograph war  friiher  im  Besitz  von  Professor  Wagener  in  Marburg  und  iet  jetzt 

auf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin.  , 
177   Forkel.  S.  60. 

44  • 
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Praeludien  unci  -Fugen  aus.  Gdur  und  Cdur  sein.  und  entstammen 

demnach  auch  der  ciithenischen  oder  gar  weimarischen  Zeit  8.  oben) . 

Zum  Ganzen  wurde  aber  die  Sammlung  zwischen  1727  und  1733 

abgerundet,  da  in  letzterem  Jahre  Friedemann  Bach  als  Organist  in 

Dresden  angestellt  wurde :  genauer  noch  darf  man  wohl  die  Vollen- 

dung  bald  nach  1727  ansetzen ,7*).  Das  musikalische  VerstiindniB 

fttr  diese  Sonaten  erOffnet  sich  am  leichtesten,  wenn  man  von  den 

erwahnten  sechs  Violinsonaten  ausgeht.  An  Reichtbum  schbner 

Gedanken,  interessanter  Durchfllhrung .  meisterlicher  Behrfndlnng 

des  dreistimmigen  Satzes .  wie  auch  an  scharfer  Gegensatzlichkeit 

unter  einander  ihnen  vollkommen  ebenbllrtig,  haben  sie  jedoch  ein 

gedrungeneres  Wesen,  wie  solches  dem  weniger  abwechslungs- 

reichen  Tonmaterial  entspricht17'').  — 
Der  erste,  zweite  und  vierte  Theil  der  »Clavierttbung«  enthielten 

Werke .  deren  jedes  in  seiner  Gattung  als  ein  HCchstes,  theil weise 

AbschiieBendes  betrachtet  werden  muBte.  Auch  von  dem  dritten 

Theile  ist  dieses  zu  sagen ,  welcher  die  meisten  und  bedeutsamsten 

Choralbearbeitungen  fllr  Orgel  umfaBt,  die  Bach  in  seiner  Jetzten 

Lebensperiode  schuf ,so).    Man  ist  genOthigt,  die  21  Choralsatze  des 

ITS  Beide  vorhandene  Originalmanuscripte  tragen  das  Zeichen  MA;  8. 

dariiber  Anhang  A,  Nr.  33.  Autograph  ist  aber  nur  eines ;  das  andre  hat  bis 

8.  45  incl.  Friedeniaun  Bach  geschrieben,  von  da  ab  Anna  Magdalena.  Seba- 
stian selbst  hat  nur  einige  wenige  Zusatze  geraacht.  Iin  Ubrigen  s.  Vorwort 

zu  B.-G.  XV,  in  welchem  Bande  die  Sonaten  herausgegeben  sind  und  P.  S.  V, 

C.  1,  mit  dem  Vorworte  Griepenkerls. 

179  Forkel,  S.  60,  redet  noch  von  mehren  Sonaten,  die  Bach  auGer  den 

sechsen  geschrieben  habe.  Soiche  giebt  es  indessen  jetzt  nicht  mehr,  nur  zwei 

einzelne  dreistimmige  Siitze  aus  Dmoll  und  C moll  sind  noch  vollstandig  vor- 

handen.  Erstercn  findet  man  P  S.  V,  C  4,  Nr.  14;  letzterer  ist  handschrift- 

lich  auf  der  kGnigl.  Bibl'mr li<-k  zu  Berlin,  und  uuifaBt  nebon  einem  Adagio 
noch  ein  fragiuentarischcs  Allegro.  Vielleicht  hat  indessen  Forkel  auch  an 

das  Pastorale  fur  zwei  Claviere  und  Pedal  gedacht,  das  mit  drei  nachfolgenden 

kleinen  Clavierstiicken.  welche  offenbar  garnicht  dazu  gehOren,  von  Griepcn- 
kerl  auf  Forkels  Autoritat  bin  als  ein  Ganzes  herausgegeben  ist  fP.  S.  V,  C.  I, 

Nr.  3i.  Auch  das  Pastorale  selbst,  das  jetzt  in  Fdur  beginnt  und  sehr  unbe- 
friedigend  in  A  moll  schlicGt,  ist  sicher  nur  ein  Fragment. 

180  B.-G.  Ill,  S.  1S4— 241.  —  Die  Origiualausgabe ,  welche  1739  oder 

spiitestens  Ostern  174u  erschien,  kostete  3  Thaler;  s.  Mizler,  Musikalische 

Bibliothek  II,  S.  156.  —  Die  Bemerkungen  Kirnbergers  zu  diesen  Choralbear- 

l>eitungen  s.  S.  613  dieses  Bandes  findet  man  Auhang  B,  XIV. 
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dritten  Theils  als  ein  Ganzes  zu  betrachten.  dem  eine  i)oeti8cbe  Idee 

die  Einheit  verleiht;  Den  Grundstock  geben  12  Bearbeitungen  von 

sogenannten  Katecbismusges&ngen  ab.  Far  jedes  der  fUnf  Haupt- 

stttcke  des  lutherischen  Katechismus  und  auBerdein  ftir  die  Beiehte 

ist  einer  der  bekanntesten  und  schbnsten  Chorale  ansgcwahlt.  fllr 

das  erste  Hauptsttick  »Dies  sind  die  heilgen  zchn  Gebot< ,  for  das 

zweite  »Wir  glauben  all  an  einen  Gott*« .  das  dritte  »Vater  unser  im 

Himmelreich«.  das  vierte  "Christ  unser  Herr  zum  Jordan  kam«.  fllr 

die  Beiehte  <»Aus  defer  Noth  schrei  icb  zu  dir«,  und  fur  das  Abend- 

mahl  Jesus  Cbristus  unser  Heilande.  Ein  jeder  wird  zweinial  be-, 

arbeitet.  zuerst  rait  Pedal ,  sodann  manualiter  allein.  Ihnen  vorauf 

geht  eine  doppelte  Bearbeitung  des  »Kyrie  Gott  Vater  in  Ewigkeit« 

und  eine  dreifache  des  'Allein  Gott  in  der  H«b  sei  Ehr«.  Diese 

Chorale  —  Verdeutschungen  des  Kyrie  fans  bonitotis  und  Gloria  in 

excehis  haben  hier  als  ErsiitzstUcke  der  protestantisehen  Kirche 

fUr  die  ersten  beiden  Acte  der  Messe,  als  welche  sie  auch  ara  Anfang 

des  Hauptgottesdienstes  zu  Leipzig  gesungen  wurden ,  eine  beson- 

ders  tiefe  Bedeutung.  Die  musikalische  Verherrlichung  der  dog- 

matischen  Grundlagen  des  lutherischen  Christenthuras.  welche  Bach 

in  diesem  Choralwerke  unternahm,  stellte  sich  ihm  unter  dem  Ge- 

sichtspunkte  einer  vollstilndigen  Cultnshandlung  dar,  zu  deren  Be- 

ginn  er  sich  rait  denselben  Bitt-  und  Lobgesangen  an  den  dreieinigen 

Gott  wandte.  wie  es  die  Geraeinde  allsonntiiglich  that.  Auch  in  dem 

I'mstande.  dafi  der  Choral  »Allein  Gott  in  der  Hoh  sei  Ehr«  dreimal 

behandelt  wird.  pragt  sich  ein  kirchlich -dogmatischer  Charakter 

aus.  Denn  dieses  Lied  diente  zum  Preise  der  Dreieinigkeit .  wie 

das  Kyrie  zum  Gebet  an  dieselbe:  im  Kyrie  wurden  aber  schon 

durch  die  drei  verschiedenen  Melodien  ebenso  viele  Behandlungen 

noting .  wiihrend  beim  nAllein  Gott  in  der  Hoh«  alle  Stropheu  nach 

derselben  Melodie  zu  singen  waren.  Ich  sagte  frllher.  der  Pachel- 

belscbe  Orgelchoral  erscheine  als  cine  Art  von  idcalera  Gottesdienst 

auf  rein  instrumentalem  Gebiet,s1  .  Es  ist  grade  diese  Kunstidee. 

welche  sich  in  der  groBartigen  Entwickluug.  die  der  Orgelchoral 

durch  Bach  erfuhr.  so  ungemein  fruchtbar  erwiesen  hat.  Sie  fiihrte 

zur  Choralfantasie,  driingte  dann  zur  I  bertragnng  des  Cantusjirmus 

1SI   S.  Baud  I.  J?.  Ilu. 
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auf  den  Gesang  unci  leitete  eudlich  in  die  vieltheilige  Ohoralcantate 

als  in  die  letzte  und  hochste  Consequenz  des  Pachelbelschen  Orgel- 

chorals  hinein.  Ganz  oftcnbar  ist  sie  es  auch,  welche  das  Wesen 

des  Choralwerks  iin  dritten  Theil  der  »>Clavierttbung«  best i mint  hat, 

sofern  dasselbe  als  Gauzes  sich  darstellt.  Freilieh  hangen  dessen 

Theile  musikalisch  garnicht  und  poetisch  nur  indirect,  vermittelst 

einer  abgeleiteten  Vorstellung  zusammen.  Bach  hatte  es  l&ngst  er- 

kanut,  daB  die  ErflUlung  jener  Kungtfurm  nicht  auf  instramentalem 

Gebict  erfolgen  kiinue .  und  bethiitigte  diese  ErkenntniB  grade  am 

eifrigsten  zu  der  Zeit,  da  er  jene  Orgelchorftle  schrieb.  Aber  lassen 

konnte  er  von  der  Idee  auch  hier  nicht,  um  go  weniger  als  es  gait, 

in  ihnen  die  Suninie  seiner  Lebensarbeit  zu  zieben. 

Die  reine  Form  der  Choralfantasie  hat  Bach  hier  nur  ftir  die 

ersten  Bearbeitungen  der  Melodien  "Dies  sind  die  heilgen  zehn 

Gebot«,  nChrist  unser  Herr  zum  Jordan  kam«  und '>Jesus*Christus, 

unser  Holland  angewandt.  Es  sind  diese  gewaltigen  StUcke  zu- 

gleich  beredte  Verkllndiger  seines  poetischen  und  tonbildlichen  Tief- 

sinns.  Bach  schopfte  die  Grundstimmung  der  Orgelchurale  stets 

aus  dem  Kirchenliede  als  Ganzem,  nicht  nur  aus  dessen  erster 

Strophe.  So  griff  er  auch  zuweilen  aus  dem  Gedichte  irgend  eine 

besondere  Vorstellung  heraus ,  die  ihm  vorzllglich  bedeutsam  er- 

schien.  und  gab  nach  ihr  dem  Tonbilde  seinen  eignen,  poetisch-mu- 

sikalischen  Charakter.  In  dieser  Thatigkcit  muR  man  ihm  folgen, 

um  gewiB  zu  werden,  daB  man  ihn  richtig  versteht.  Der  breit  und 

wuchtig  schreitende  Contrapunkt  des  Abendmahls  -  Liedes  » Jesus 

Christus,  unser  Heiland  t  mag  bei  oberflUchlicherer  Betrachtung  be- 

fremden,  da  er  zum  Wesen  des  Gedichtes  nicht  zu  stimmen  scheint. 

Wer  dasselbe  aber  aufmerksam  durchliest,  findet  bald  die  Stelle, 

welcher  die  charakteristische  Tonreihe  entquollen  ist.  Die  fttnfte 

Strophe  lautet: 

Du  Hollt  glauben  und  nicht  wanken. 

DaG  eiu  Speise  sei  der  Kranken, 

Deu'n  ihr  Herz  von  SUuden  schwer, 
Und  ftir  Angst  ist  betrlibet  eehr. 

UnerschUtterlicher,  lebenstarkender  Glaube,  gepaart  mit  dem  Ernst, 

welchen  das  BewuBtsein  der  Sttndhaftigkeit  bedingt.  diese  beiden 

Factoren  bilden  den  Empfindttngsgrund .  auf  dem  das  Stuck  ausge- 
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fiihrt  ist.  Ein  Vergleich  mit  der  nicht  weniger  groBartigen  frliheren 

Bearbeitung  desselben  Chorals,  auch  mit  der  mystischen  Composi- 

tion »Schmllcke  dich,  o  liebe  Seele« ,g2)  Bffnet  nicht  nur  einen  neuen 

Einblick  in  Bachs  Phantasie-Reichthum.  sondern  dient  eben  wegen 

des  gubjectiven  Elements,  das  in  den  Orgelchoralen  zu  Tage  tritt, 

ebensosehr  auch  der  tieferen  ErkenntniB  seines  persdnlichen  Cha- 

rakters.  Wenn  sich  ferner  in  der  Bearbeitung  des  Chorals  »Christ 

unser  Herr  zum  Jordan  kam«  eine  unablftssig  stromende  Sechzehntel- 

bewegung  bemerkbar  macht,  so  wird  zwar.kein  kundiger  Benrtheiler 

Bachs  hierin  ein  Bild  der  Jordan  flu  then  sehen  wollen.  Bachs  wirk- 

liche  Meinung  wird  aber  auch  er  erst  nach  vollstandiger  Lesung  des 

Gedichtes  erfassen.  Den  sichern  Schlttssel  bietet  die  letzte  Strophe: 

hier  erscheint  dem  glUubigen  Christen  das  Taufwasser  als  ein 

Symbol  des  B lutes  Christi,  dessen  rothe  Fluth  alle  ererbte  und  selbst 

begangene  SUnde  hinwegsptllt.  Unmittelbarer  einleuchtend  ist  in 

dem  fUnfstimmigen  Orgelchoral  »>Dies  sind  die  heilgen  zehn  Gebot« 

der  poetische  Sinn  des  im  Canon  der  Octave  geftjhrten  Canttu Jfrmtu. 

Das  Bild  strengster  Gebundenheit ,  welches  also  entrollt  wird.  ist 

una  ttberdies  schon  bei  der  Cantate  »Du  sollst  Gott  deinen  Herrn 

lieben«  begegnet ,  wenn  auch  nicht  in  so  vollstandiger  AusfUhrung. 

Bach  hat  sich  bei  Composition  des  Orgelchorals  jedenfalls  an  den 

Cantatenchor  erinnert ;  der  Grand,  weshalb  dies  angenommen  wer- 

den  muB,  ist  an  jener  Stelle  angegeben ,i,3j . 

Haufiger  sind  jene  weniger  freien  Mittelbildungen  zwischen 

Choralfantasie  und  einer  dem  Pachelbelschen  Typus  nahekommen- 

den  Form,  welche  entstehen,  wenn  zwar  ein  Motiv  oder  Thema 

das  ganze  Stuck  beherrscht ,  aber  aus  der  ersten  Melodiezeile  ab- 

geleitet  ist.  Ich  nenne  zuerst  die  griiBere  Bearbeitung  von  »»Vater 

unser  im  Himmelreich«.  Auch  hier  erscheint  zu  drei  contrapunkti- 
renden  Stimmen  die  Melodie  im  Canon  der  Octave.  Bach  dttrfte 

durch  dieses  Mittel  den  kindlich  glaubigen  Gehorsam  haben  symbo- 

lisiren  wollen ,  mit  welchem  der  Christ  das  vom  Herrn  selbst  ange- 

ordnete  und  ihm  vorgesprochene  Gebet  sich  aneignet.  Die  eigen- 

thUmlich  bewegten  Contrapunkte  haben  etwas  besonders  instUn- 

IS2  S.  Band  I,  S.  602  ff.  und  607. 
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diges  ,sl  .  Sodann  gehoren  hierher  die  beideu  dreistimmigen  Bear- 

beitungeu  von  »Allein  Gott  in  der  Hoh«.  bei  deren  zweiter  aber  der 

Cantmjirmus  von  den  Stimmen  abwechselnd,  hier  und  da  auch  ca- 

nonisch  oder  mit  Wiederholung  derselbeu  Zeile  vorgetragen  wird. 

.SchlieBlich  die  erste  Bearbeitung  des  dreitheiligen  Kyrie.  dereu 

majestUtischer  Bau  in  dem  grandiosesten  fllnfstimniigen  Tonsatze 

gipfelt. 
Wie  man  sich  denken  kann.  durfte  in  eineni  so  erschopfenden 

Werke  wie  diesem  der  reiue  Pachelbelsche  Typus  nicht  fehlen.  deiu 

Bach  fllr  seineu  Orgelchoral  am  meisten  verdankte.  Er  erscheint 

an  dem  BuB-  und  Beichtgesange  « Aug  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir  * 

sowohl  in  der  vierstimmigen  Bearbeitung  fllr  Manual  allein,  als  auch 

in  der  sechsstimmigen  fllr  Manual  und  Doppelpedal.  Es  kenn- 

zeiehnet  Bachs  Eniufindungsweise,  daB  er  grade  diesen  Choral  rich 

erlas.  urn  ihn  zur  Krone  des  Werkes  zu  erheben.    Denn  das  ist  die 

Composition  unfraglich.  sowohl  wegen  der  Kunst  der  Stimnienflih- 

rung,  als  der  Flille  ,und  Erhabenheit  der  Hannonien .  als  auch  der 

Spielvirtuositat,  welche  sie  voraussetzt.  In  dieser  Weise  das  Pedal 

durchweg  zweistimmig  zu  fllhren  hatten  sich  selbst  die  nordlau- 

disehcn  Meister  nieht  getraut.  (irade  sie  waren  es  sonst,  welche 

die  zweistimmige  Pedalbehaudlung  aufgebracht  hatten.  und  Baeli 

hat  nchcn  Pachelbel  auch  ihneu  in  dem  Stllcke  Gerechtigkeit  wider- 

fahrcn  lasseu.  Und  nicht  in  ihm  allein.  In  der  Fughette  Uber 

-  Dies  Rind  die  heilgen  zebu  Gebot«  grltBt  uns  Buxtehudes  Geist  ganz 

vernehmlich ,  wennschon  vttllig  wiedergeboren  aus  dem  Bachscheu 

Genius.  Bedeutsam  sowohl  fttr  Bachs  Kunst  als  flir  seine  Persou- 

lichkeit  ist  es.  wie  in  diesem  letzten  groBen  Orgelwerke  die  Ideale 

seiner  Jugendzeit  wieder  auftaucheu.  Was  mochte  der  ernste 

Meister  empfindeu,  als  er  auf  hoehster  einsamer  Kunsthbhe  die 

Bilder  alter  Tage  beschwor  und  in  dankbarlicher  Bewegung  noch 

einmal  durch  seine  Phautasie  zicheu  lieB !  Auch  Georg  Btfhm  er- 

scheint, das  Vorbild  der  Llineburger  Schuljahre.  Der  Basso  quasi 

ostinato  des  Orgelchorals  >»Wir  glaubeu  all  an  einen  Gott*  kUndigt  ihn 

deutlich  an.    Das  Stuck  ist  sonst  eine  Fuge  Uber  die  erste  Melodie- 

184  Cher  die  Art,  wie  gewUse  Tonreihen  derselben  zu  spieleu  sind  vr^rl 

8.  33o,  Annicrk.  ">1  dieses  Bandes. 

■ 

Digitized  by 



—    697  — 

zeile  und  hat  mit  dem  Basse  garments  zu  Bchaflen.  Eben  hieraus 

wird  die  Bezuguahme  auf  BOhm  ganz  klar :  denn  Fugen  zu  schreibeu. 

in  denen  das  Pedal  sich  nicht  an  der  ThemadurchfUhrung  betheiligt. 

auch  keinen  Cant  us  Jirmus  fuhrt,  sondeni  nur  eine  kurze  frei  erfun- 

dene  Tonreihe  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholt,  war  Ubrigens  nicht  Baehs 

Manierl>5  .  Damit  endlich  auch  der  Orgelchoral  in  einfachster 

Form  nicht  fehle,  wie  ihn  Bach  so  tiefsinnig  in  Weimar  ausbildete 

und  hernach  im  »Orgelbllchlein«  in  den  herrlichsten  Exemplaren 

fixirte.  hat  er  jene  sehiiue  zweite  Bearbeitung  des  »Vater  unser«  der 

Sammlung  einverleibt. 

Ja.  nocli  weiter  wollte  er  den  Bereich  der  Sammlung  spannen. 

Es  genllgte  ihm  nicht.  Orgelchoriile  in  den  verschiedensten  Formen 

zu  schaffen.  Er  ist  zurllckgegangen  auf  den  Keim  derselben  und 

hat  auch  wirklichen  Choral- Vorspielen  einen  Platz  gegonnt.  Formen 

also ,  mit  welchen  er  sich  auBer  vielleicht  in  frlihester  Jugeudzcit 

nicht  beschaftigt  hatte  .  Der  Orgelchoral  unterscheidet  sich  vonv 

Choral vorspiel  dadurcli ,  daB  er  ein  selbstandiges  Kunstwerk  ist, 

welches  nur  die  Bekanntschaft  mit  der  behandelten  Melodie  voraus- 

setzt.  wUhrend  das  Choral- Vorspiel  nichts  weiter  soil  als  vorbereiten 

und  seinen  Schwerpunkt  nicht  in  sich ,  sondem  in  dem  nachfolgen- 

den  Gemeindegesange  hat.  Demnach  ist  bier  die  Behandlung  der 

Melodie  eine  ganz  andre,  nur  andeutende.  und  vor  allem  braucht  die 

Melodie  im  OrgelstUck  nicht  vollstandig  aufzutreten.  Solchergestalt 

ist  nun  in  unsrer  Sammlung  zuvorderst  die  zweite  Bearbeitung  des 

»Kvrie  Gott  Vater  in  Ewigkeit« :  hier  werden  in  alien  drei  Theilen 

nur  die  ersten  drei  Tone  des  jedesmaligen  Chorals  durchgefllhrt. 

In  der  zweiten  Bearbeitung  des  Taufliedes  ist  zwar  die  voile  erste 

Melodiezeile  benutzt.  jedoch  auch  nichts  weiter  als  sie.  I'm  sich 
aber  den  fast  unmeBbaren  Fortschritt  klar  zu  machenT  der  vom 

iilteren  Choralvorspiel  zum  Bachschen  stattgefunden  hat.  vergleiche 

man  die  derartigen  Arbeitcu  Johann  Christoph  BachsIS7)  mit  den 

eben  genanuteu. 

Eine  besondere  Art  des  Choralvorspiels  ist  die  Choralfuge. 

Auch  mit  ihr  harte  sich  Bach  wiihrend  seinev  Meisterzeit  bislang 

IV,  Vr^l.  Band  I.  S.  20!».  1st;  8.  Bund  1,  S.  21V 
1ST  S.  Band  I.  S.  99  ff. 
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kaum  befaBt,ss  .  Der  dritte  Theil  der  »Claviertibung«  bringt  fUnf 

soleher  Stticke  and  zwar  Uber  die  Melodien  \llein  Gott  in  der  H8h«, 

»Dies  sind  die  heilgen  zehn  Gebota,  »Wir  glauben  all«  und  »Jesns 

Christ  us  unser  Heiland<.  Mit  Ansnahme  des  ersten  dient  in  alien 

nur  die  Anfangszeile  als  Fugenthema.  Drei  derselben  sind  mit 

mei8terlicher  Leichtigkeit  hingeworfene  Fughetten  und  scharf  ge- 

zeichnete  CharakterstUcke :  die  kleinere  Composition  Uber  das  Glau- 

benslied  im  franzOsischen  Stil,  die  Composition  zum  ersten  Haupt- 

stUck  im  Buxtehudeschen.  Die  Fuge  Uber  das  Abendmahlslied, 

zugleich  der  BeschlnB  der  Sammlung,  zeichnet  sich  dureh  kUnstliche 

EngfUbrnngen  aus  und  eombinirt  endlich  die  natUrliche  Gestalt  des 

Themas  mit  seiner  VergriiBerung.  Von  der  groBen  Fuge  Uber  den 

Glauben  war  schon  die  Rede.  Hier  sind  zwei  Formideen  mit  ein- 

ander  verschmolzen .  die  des  Btfhmschen  Chorals  und  die  des  Vor- 

spiels. 

Man  entscheide  biernach,  ob  es  begrllndet  ist  die  Choralsamm- 

lung  der  »Claviertibung«  eine  zusammenfassende,  abschliefiende 

Arbeit  zu  nennen.  Als  sie  vollendet  war,  sab  Bach  sein  Lebenswerk 

auf  dem  Gebiete  des"Orgelchorals  im  wesentlichen  als  gethan  an. 
Er  hat  seitdem  bis  an  seinen  Tod  noch  Ultere  Werke  gesammelt  imd 

Uberarbeitettsu,i ,  abcr  Neues  wenig  mebr  geschafien.  Als  Sammlung 

und  Uberarheitung  ergeben  sich  jene  sechs  Chorale  fttr  zwei  Manuale 

und  Pedal,  welche  er  zwischen  1746  und  1750  durch  Johann  Georg 

SchUbler  iu  Zella  St.  Blasii  bei  Suhl  verlegen  HeB.  .Sie  sind  Leip- 

ziger  Kirchencantaten  entnommen ,  uachweislicb  bis  auf  einen,  der 

aber  kcine  Ausnahme  bilden  wird.  und  unter  diesem  Gesichtspunkte 

muB  man  sie  betrachten,  will  man  sie  richtig  wilrdigen ,<J0).  Origi- 

nalcompositionen  sind  dagegen  noch  die  »canonischen  VerUnde- 

rungen«  Uber  das  Weihnachtslied  »Vom  Himmel  hoch  da  komm  ich 

heru,  welche  bei  Balthasar  Schmidt  zu  NUrnberg  in  elegantem 

Kupferstich  erschienen lul).  Nach  einer  uicht  anzuzweifelnden 

Uberlieferung  hat  sie  Bach  fllr  die  Lcipziger  rausikalische  Societat 

geschrieben,  der  er  im  Juni  1747  beitrat1u2  .    Sie  sind  aber  jeden- 

■ 

188)  Vrgl.  Band  I,  S.  59(i.         189)  S.  Band  I,  S.  M9  f. 

190]  B.-G.  XXV*,  II.  —  S.  Anhang  A.  Nr.  62. 
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falls  schon  em  Jahr  vor  seinem  Beitritt  componirt  und  auch  ge- 

stochen  gewesen11'3).  Aus  dem  Titel  »Veranderungen«  kOnnte  man 
leicht  auf  die  Form  einen  falscben  SchluB  machen.  Er  ist  aber 

werthvoll .  sofern  er  uns  die  Absieht  verstehen  lehrt,  welcbe  Bach 

bei  dieseni  Werke  hegte.  Urn  1700  noch  wurde  der  Name  Variation 

auch  fur  Partita  gebraucbt,  welch  letztere  anfanglich  den  einzelnen 

Theil  einer  menrsatzigen,  aus  StUcken  gleicher  Tonart  bestehenden 

Composition ,  hernach  erst  diese  mehrsiitzige  Composition  selber  zu 

bezeichnen  pflegte.  Man  verfuhr  in  der  Vertauschung  beider  Namen 

so  nnbeklimmert ,  dafi  garnicht  selten  auch  die  erste  Partita  eines 

Variationenwerks.  also  das  Thema,  die  erste  Variation  genannt  wird. 

Nun  kennen  wir  die  Choralpartita  als  eine  Form,  welcbe  Bach  in 

seiner  Jugendzeit  nach  Bohms  Muster  pflegte ,,J4  .  Ihr  auBerliches 
und  unkirchliches  Wesen  konnte  ihm  in  reiferen  Jahren  nicht  mehr 

genligen.  In  der  Choralsammlung  der  »Claviertibung«  hat  sie  keine 

BerUcksichtigung  gefunden.  Aber  der  Drang  nach  vollstandigster 

ErfUUung  seiner  Aufgabe  scheint  dem  Meister  keine  Rube  gelassen 

zu  haben.  Die  »Variationena  liber  das  Weihnachtslied  sind  Partiten. 

Man  sieht  es  schon  daraus,  daB  das  Werk  gleich  mit  der  sogenannten 

ersten  Variation  beginnt :  dies  ging  nur  in  der  Partiten-Form  an  und 

kommt  in  diesem  Sinne  auch  Ofter,  z.  B.  bei  Pachelbel  vor,  wahrend 

eine  wirkliche  Variation  ohne  vorhergegangenes  Thema  ein  Unding 

ist lw]  .  Man  mnfi  also  dieses  Werk  mit  den  Jugendarbeiten  »Christ, 

der  du  bist  der  helle  Tag«,  »0  Gott  du  frommer  Gott«  und  »Sei  ge- 

griiBet,  Jesu  gtttig« 1  vergleichen.  Es  zeigt  sich  dann  ein  gleich 

groBer  Fortschritt,  wie  beim  Choral vorspiel.  Die  eigentliche  Form 

der  Variation,  welche  sich  genau  an  den  Umfang  und  die  Gliederung 

des  Thenias  halt,  brauchte  in  den  Choralpartiten  nicht  durchweg 

beobachtet  zu  werden,  spielte  aber  immerhin  eine  bedeutende  Rolle. 

In  den  Partiten  tiber  das  Weihnachtslied  hat  Bach  sie  ganzlich  ver- 

lassen.  und  zugleich  auch  die  claviermaBige ,  figurative  Umspielung 

193)  S.  Auhang  A,  Nr.  03.         194  S.  Band  I,  S.  207  ff. 

195  Kirnberger  (Kunst  des  reiuen  Satzes  II,  2,  S.  173;  scheint  die  Form 

ganzlich  verkannt  zu  haben ;  er  Hel3  sich  wohl  durch  den  Nainen  -Variation" 

verleiten  und  dadurch,  da6  in  der  Mehrzahl  der  Partiten  der  Cantwtjirmu*  iin 

Bass  liegt. 
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der  Melodic  Ebenso  aber  die  unkircliliche  uiotivische  Zerpfluckung 

dcrselben  und  das  bunte  Wesen  Bflhms .  welcher  das  Thema  bald 

hierhin,  bald  dorthin  wirft.  und  nach  Belieben  eine  grOBere  oder 

geringere  Stimmenzahl  in  Bewegung  setzt.  Eine  Reibe  von  wirk- 

lichen  Orgelchoralen  zieht  vorliber.  ihr  Typus  ist  der  im  aOrgel- 

buchleiu«  vorhcrrscheude.  Was  sie  zura  Ganzen  einigt.  ist  die  alien 

gemeiusame  Art  canoniscber  Behandlung.  In  den  ersten  vier  Par- 

titen liegt  der  Canon  in  den  contrapnnktirenden  Stimmen.  eine  Form, 

die  wir  im  Musikaliscben  Opfer  kennen  lernten.  Die  Nachabmung 

erfolgt  in  der  Octave.  Quinte,  Septime  und  in  der  Octave  mit  Ver- 

groBerung.  Bacb  hat  sich  aber  das  Ziel  dadurcb  noch  hoher  gesteckt. 

daB  er  nicht  nur  den  Contrapunkt  meistens  aus  der  Melodic  ableitet. 

sondern  in  der  dritten  Partite  zwischen  Cantusjinnm  und  die  bciden 

canonftthrendeu  Stimmen  sogar  eine  sebr  gesangreiche.  frei  erfundene 

Mclodie  einflicht.  In  der  letzten  Partite,  welche  eigentlich  aus  vier 

mit  einander  verbundenen  vollst&ndigen  Durcbfllhniugen  besteht. 

wird  die  Melodie  selbst  dem  Canon  der  Gegenbewegung.  und  zwar 

der  Sexte,  Terz,  Secunde  und  None  unterworfen.  Von  staunens- 

werther  Klinstlichkeit  sind  die  drei  SchluBtakte.  in  denen  die  ver- 

scbiedenen  Stimmen  alle  vier  Melodiezeilen  zu  glcicher  Zeit  horen 

lassen.  An  Ungezwuugenheit  der  Bewegung  steben  die  Partiten 

liber  »Vom  Himmel  hoch«  weder  dem  Musikaliscben  Opfer  noch  der 

K  mist  der  Fuge.  noch  auch  den  30  Claviervariationen  nach.  Bach 

war  auch  bei  den  schwierigsten  Problemen  stets  des  volligen  Gelin- 

gens  sicher.  Er  liefert  aber  bier  von  neuem  den  Beweis.  daB  die 

complicirte8ten  Formen,  denen  er  sich  in  den  letzten  Lebcnsjahren 

mit  Vorliebe  ergab,  ihn  nicht  nur  um  der  Technik  willen  reizten, 

daB  er  nicht  etwa  bei  einem  allmabligen  Eintrockncn  der  Phantasie 

durch  das  Vergnilgen  am  leichten  Uberwiuden  selbstgeschattencr 

Schwierigkeiten  sich  schadlos  zu  halten  suchte.  sondern  daB  seine 

immer  profunder  gewordene  musikalische  Emj)tindung  ihn  zu  jenen 

Formen  zog.  Wahrlich  eines  urkrUftigen  Lebens  und  einer  eigen- 

artigen  poetischen  Empfindung  sind  diese  Partiten  voll.  Wieder 

schweben  hier  die  himmlischen  Heerschaaren  auf  und  nieder.  tout 

holder  Gesang  Uber  der  Wiege  des  Jesuskindes.  springt  in  Friihlich- 

keit  die  erloste  Christenschaar  und  singt  «mit  Herzenslust  den  sliBen 

Ton«.  Aber  in  die  Empfindungen.  die  ihm  frtther  beim  Weihnachts- 
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feste  aufblUhten  und  denen  er  durch  Orgelchorale,  durch  das  Weih- 

nachts-Oratorium.  Magnificat  und  andere  Werke  eine  immer  dauernde 

Gestalt  verlieh,  auch  in  die  Stimmung,  welche  ihn  einstmals  fast 

noch  als  Knaben  zu  jener  Kunstform  driingte,  die  er  endlich  in 

unvergleichlicher  Weise  zu  veredeln  bestimmt  war,  haben  sich  die 

Erfabrangen  eines  seehzigjahrigen  reichen  Lebens  rait  tausend  Fiiden 

hineingeschlungen.  Sie  haben  sie  schwer  und  gedankenvoll  ge- 

macht .  wie  den  Blick  des  Greises ,  der  nnter  seinen  Enkeln  beim 

Glanze  des  Christbaumes  der  eignen  Jugend  nacbsinnt. 

Wenn  es  flir  Bachs  kirchliche  Vocalmusik  charakteristisch  er- 

seheinen  muBte,  daB  sein  Geist,  nachdcm  er  alle  Weiten  des  Kunst- 

gebietes  durchmessen  hatte,  endlich  in  der  Choralcantate  sein  Ge- 

nttgen  fand ,  so  ist  es  nicht  weniger  bedeutsam ,  wie  er  bis  in  die 

letzten  Lebensjahre  den  Orgelchoral  pflegte.  In  machtigera  Bogen 

stromt  seine  Knnst  allgemach  zu  der  Quelle  zurllck,  von  der  sie 

einst  ihren  Ausgang  nahm.  Handels  Entwicklungslauf  ist  der  eines 

stolzen  FluBes .  welcher  den  Hchiffer  zuletzt  in  das  Weltmeer  hin- 

austrftgt.  Bach  ftthrt  durch  alle  Hbhen  und  Tiefen  des  Lebens 

endlich  wieder  in  die  stille  Heimath  zur  Ruhe  und  Beschaulichkeit. 

Er  schenkt  sich  nicht  weg  an  die  Welt,  sondern  umschlieBt  dieselbe 

mit  seiner  Persbnlichkeit.  Dieser  subjective  Zug  seiner  Musik  wird 

zu  keiner  Zeit  undeutlich,  aber  in  der  letzten  Lebensperiode  macht 

er  sich  starker  bemerkbar,  als  bisweilen  in  den  Jahren  vollster 

Manneskraft.    Der  Orgelchoral  ist  nnter  alien  Formen.  die  Bach 

•  ausbaute ,  die  subjectivste ,  und  hatte  sich  zugleich  flir  sein  Leben 

•  -als  die  ergiebigste  erwiesen.  Wie  sehr  sein  Herz  an  ihr  hing,  be- 

wies  er  wenige  Tage  vor  dem  Tode.  Die  letzte  Composition,  welche 

er  des  Augenlichtes  beraubt  mit  Hulfe  Altnikols  ausarbeitete ,  war 

die  Erweiterung  eines  Orgelchorals  »Wenn  wir  in  hochsten  NOthen 

sein«  aus  frUherer  Zeit.  Seine  tiefsten  Lebenskrafte  hat  er  bis  ans 

Ende  einer  Form  geweiht,  deren  Inhalt  die  Empfindung  des  GlUckes 

ist,  Gott  in  der  Gemeinde  loben  und  anbeten  zu  kOnnen.  Wie 

•  Augustinus  dachte  auch  Bach :  »Du  hast  uns  zu  dir  geschaffen,  und 

unser  Herz  ist  unruhig,  bis  es  Ruhe  findet  in  dir«. 
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VI. 

Was  ttber  Bachs  auBeres  Leben  Beit  dem  Jahre  1723  bisher  er- 

zahlt  wortlen  ist.  hatte  den  Zweck  seine  amtliehe  Stellung  nach 

ihren  versehiedenen  Riehtungen  bin ,  sowie  seine  sonstigen  Bezie- 

hungen  znr  Oflfentlichkeit  in  Leipzig  darzustellen.  Wie  sich  wah- 

rend  dieser  Zeit  sein  VerhahniB  znr  mnsikaliscben  Welt  im  allge- 

meinen  gestaltete,  davon  konnte  bis  jetzt  nur  gelegentlich  die  Rede 

sein .  ebeuso  wie  von  dera  hiuislichen  Leben  nnd  der  in  demselben 

entfalteten  Perstinlichkeit  des  Meisters. 

Italien.  das  Eldorado  der  deutschen  Musiker.  hat  Bach  nie  ge- 

sehen :  er  hat  Uberhaupt  Deutschlands  Granzen  nicht  Uberschritten. 

Aber  eiu  gewisser  Wandertrieb  steckte  ihm  von  seinen  Ahnen  her 

im  Blute.  Bach  ist  anch  von  Leipzig  aus  verhUltniBmaBig  viel 

gereist  und  hat  dadurch  die  Verbreitung  seines  KUnstlemihms  per- 

sOnlieh  gefBrdert '  .  Er  war  cothenischer  Capellmeister  geblieben. 

als  er  sich  in  Leipzig  niederlieB ,  und  wurde  in  demselben  Jahre 

auch  wciBenfelsischer  Capellmeister  von  Haus  aus.  Solche  Amter 

bedingten.  daB  ihre  Triiger  die  betreffenden  Hitfe  anf  Verlangen  mit 

Compositionen  versorgten.  sich  auch  bin  und  wieder  perstfnlicb  vor- 

stellten.  I  ber  Bachs  Bezichungen  zu  WeiBenfels  hat  ein  seltsames 

Geschick  gewaltet.  Sie  sind  dem  Blicke  der  Nach  welt  fast  ganzlich 

entzogen  worden.  Keine  einzige  Composition  lilBt  sich  bezeichnen. 

welche  Bach  fur  den  Hof  des  Herzogs  Christian  neu  geschrieben  hat, 

seitdem  er  ihn  im  Jahre  1716  von  Weimar  aus  zum  ersten  Male  mit  ' 

einer  Cantate  ansang:  wir  wissen  nur.  daB  er  diese  selbe  Cantate  * 

spate  r  noch  einmal  fllr  eine  WeiBenfelser  Hoffestlichkeit  benutzte 2! . 

Die  Vermuthung  aber  darf  hier  steheu ,  daB  nach  dem  Tode  des 

Herzogs  Christian  (1736  Bach  wohl  kanm  noch  ftir  mnsikalische 

Iveistungen  in  Anspruch  genommen  worden  ist.  Denn  der  Nach- 

folger  Johann  Adolph  II.  lieB.  ura  sein  tief  verschuldetes  Haus 

1  Forkel  ist  also  bis  zu  einoni  gcwissen  Grade  im  Irrthnm,  wenn  er  fJ.  48 

meint :  »Wenu  or  hatte  reisen  wollen,  so  wiirde  er,  wie  sogar  einer  seiner 

Feinde  gesagt  hat,  die  Bewunderungder  ganzen  Welt  auf  sich  gezogen  haben«. 

Der  Feind  soil  wohl  Scheibe  sein,  der  aber  diesen  Aussprueh  in  anderem  Zu- 

sammenhange  thut;  s.  Critischer  Musikus,  S.  02. 

2  S.  Band  I,  S.  539. 
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wieder  empor  zu  bringen,  sofort  eine  sehr  sparsame  Verwaltung 

eintreten.  Er  starb  1746  und  mit  ihm  erlosch  diese  sachsische 

Nebenlinie.  Bach  fUhrte  den  Titel  ernes  HochfUretlich  WeiBeu- 

felsischen  wirklichen  Capellmeisters  bis  an  seinen  Tod 3) ;  es  folgt 

hieraus  also  nicht,  daB  er  als  solcher  unter  Joliann  Adolph  noch 

activ  war.  In  der  Zeit  von  1723—1736  aber  hat  er  jedenfalls  ofter 

am  dortigen  Hofe  verweilt.  Er  selbst  UuBert  gelegentlich,  daB  er 

zwi8chen  1723  und  1725  ein- oder  zweimal  »ob  impedimenta  hffitimm 

von  Leipzig  habe  verreisen  mtlssen .  und  zwar  das  eine  Mai  nach 

Dresden4; .  Das  andre  Mai  dUrfen  wir  wohl  auf  WeiBenfels  deuten, 

da  er  kurz  zuvor  sein  Amt  von  dort  erhalten  hatte.  In  der  ihm 

unterstellten ,  nicht  unbertlhmten  Capelle  befand  sich  sein  Schwie- 

gervater  Johann  Caspar  Wttlcken  und  seines  Sohnes  Emanuel  Pathe 

Adam  Emanuel  Weltig. 

Uber  Bachs  Thatigkeit  als  cothenischer  Capellmeister  von 

Leipzig  aus  wissen  wir  etwas  mehr.  Bei  dem  Ftirsten  Leopold  war 

nach  dem  Tode  der  ersten  Gcmahlin  das  Musikinteresse  offenbar  in 

alter  Starke  wieder  erwacht.  Die  zweite  Gemahlin,  FUrstin  Char- 

lotte scheint  selbst  musikliebend  gewesen  zu  sein,  da  Bach  es  unter- 

nehmen  durfte,  ihr  zum  30.  November  1726  mit  einer  Geburtstags- 

Cantate  aufzuwarten5  .  Sie  gcbar  in  demselben  Jahre  (12.  Sep- 

tember 1726  ihrem  Gemahl  eincn  Erben,  da  Bach  die  erste  Partita 

der  Clavierttbung  als  Opus  I  herausgab.  Dies  Zusamraentreffen 

veranlaBte  ihn,  die  Partita  sorgfaltig  abzuschreiben  und  nebst  einem 

Widmungsgedicht  dem  Erbprinzen  in  die  Wiege  zu  legen.  FUr  die 

gemttthvollen,  ungezwungenen  Beziehungen,  welche  zwischen  Bach 

und  dem  anhaltischen  FUrstenhause  bestanden,  ist  dieses  jedenfalls 

BelbstverfaBte  Gedicht  ein  gewichtiger  Beleg.  Die  Widmung  lautet : 

»Dem  Durchlauchtigsten  PUrsten  und  Herrn  |  Hcrrn  Emanuel  Lude- 

tmg.  |  Erb-Printzen  zu  Anhalt,  Hertzogen  zu  SachBen,  |  Engern  and 

Westphalen,  Grafen  zu  Ascanien,  |  Herrn  zu  Bernburg  und  Zerbst 

u.  s.  w.  |  Widmete  diese  geringe  Musicalische  Erst-  |  linge  aus 

a;  S.  »Ntttzliche  Nachrichteu  von  denon  Bemiihungoa  derer  Gelehrten  .  . 

.  .  in  Leipzig.*    1 750.  S.  *>S0. 

4)  S.  S.  45  dieses  Bandes. 

5)  S.  Band  I,  S.  705. 
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nnterthanigster  Devotion  |  Johann  Sebastian  Bach««.  Das  Gedicht 

aelbst  aber : 

-Durchlauchrigst 

Zarter  Printz 

den  zwar  die  Windeln  decken, 

Doch  den  sein  FUrsten-Blick  mehr  als  erwachsen  zeigt, 

Verzeihe,  wenn  ich  Dich  iiu  Schlaffe  sollte  wecken, 

Indem  mein  spielend  Blatt  vor  Dir  sich  nieder  beugt. 

Es  ist  die  erste  Fnicht,  die  meine  Saiten  bringen, 

Du  bist  der  erete  Printz.  den  Deine  FUrstin  ktiSt. 

Dir  soli  sie  »ueh  zuerat  zu  Deinen  Ebrcn  singen, 

Weil  Du.  wie  dieses  Blatt.  der  Welt  ein  Erstling  bist. 

Die  Weiscn  dieser  Zeit  erschrecken  uns  und  sagen: 

Wir  kamcn  auf  die  Welt  niit  Wlinzeln  und  Geschrey, 

Gleichsam  als  wollten  wir  zum  vorauG  schon  beklagen, 

DaB  dieses  kurtze  Ziel  betrilbt  und  kliiglich  sey. 

Doch  dieses  kehr  ich  am,  und  sage,  das  Gethone, 

Das  Deine  Kindheit  niacht,  ist  lieblich,  klar  und  rein. 

Drum  wird  Dein  Lebens-Lauff  vergnllgt,  beglllckt  und  schiine, 
Und  eine  Harmonie  voll  eitel  Freude  scyn. 

So  Hoffnungs- voller  Printz  will  ich  Dir  ferner  spieleu, 

Wenu  Dein  Ergiizungen  noch  mehr  als  tauscnfach. 

Nur  flch  ich,  allezeit.  wie  jetzt  den  Trieb  zu  filhlen, 
Ich  sey 

Durchlauchter  Printz, 

Dein 

tieffster  Diener 

Bach«fi  . 
Der  Erbprinz  Emanuel  Ludwig  gab  indessen  unserm  Meister 

keine  Gelegenheit,  den  Voreatz  »ihm  ferner  zu  spielen«  zur  Ausfllh- 

t)  Die  Existenz  dieses  Autographs  wurde  *rst  im  Fcbruar  dieses  Jahres 

vermittelst  der  Magdeburger  Zeitung  bekannt ,  in  welcher  der  Besitzer  eine 

Beschreibung  dcsselben  nebst  Widmung  und  Widmungsgedicht  veroffentlichte. 

Die  Verttffentlichung  ging  danu  auch  in  das  Berliner  Frcmdenblatt  vom  20.  Fe- 

bruar  dieses  Jahres  iiber.  Die  Schritte.  welcho  ich  sofort  that,  urn  mir  Ein- 

sicht  in  das  Autograph  zu  verschaffen,  blieben  erfolglos:  ich  erhielt  auf 

meine  Anfrage  keine  Antwort.  Fur  vbllige  Genanigkeit  der  Mittheilungen 

kann  ich  daher  nicht  einstehen.  Die  Bedenken  indessen,  ob  os  unter  solchen 

Urastanden  gestattet  sei,  hier  Uberhaupt  auf  sie  Bezug  zu  nehmen,  schwandcn 

bei  genauer  Erwiigung  yon  Form  und  Inhalt  derselben,  welche  die  Gewiihr 

ihrer  Echtheit,  glaub1  ich,  in  sich  tragen. 
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rung  zu  bringcn:  er  starb  sChon  am  17.  August  1728.  Ftirst  Leo- 

pold folgte  seinem  einzigen  Sohne  wenige  Monate  sparer  in  den  Tod. 

DaB  Baeh  dem  Gonner  nnd  Freunde  zur  letzten  Ehre  eine  groB- 

artige  Trauennusik  in  Ciithen  aufflihrte,  habe  ich  an  andrer  Stelle 

zu  berichten  gehabt.  Wie  sieh  seine  spHteren  Beziehungen  ziun 

cbthenischen  Hofe  gestalteten,  ist  unerfmdlich  geblieben. 

In  Dresden  erfreute  sieh  Bach  Beit  1717  eines  wohlwollenden 

Angedenkens.  Von  Leipzig  aus  ist  er  jedenfalls  haufig  hintlber  gc- 

gangen.  Manchraal  nahm  er  seinen  altesten  Sohn  mit 7  .  Als  dieser 

1733  Organist  an  der  Sophienkirche  zu  Dresden  geworden  and 

Sebastian  sclbst  173(3  in  ein  DienstverhalrniB  zum  Hofe  getreten 

war,  wird  der  Verkehr  noch  lebhafter  gewesen  sein.  Nachweisen 

lassen  sieh  indessen  zwischen  1 723  und  1 750  nur  vier  Besuche.  Der 

erste  fHllt  zwischen  1723  nnd  172.r>:  aus  dem  was  Bach  darttber 

gelegentlich  auBert,  darf  man  schlieBen,  daB  er  von  Hofe  aus  hin- 

beordert  worden  ist s).  1731  war  es  tlie  erste  AuffUhrung  der  Cleo- 

Jide.  welche  ihn  nach  Dresden  lockte.  Am  7.  Juli  des  Jahres  war 

der  zum  Capellmeister  crnannte  Johann  Adolph  Hasse  mit  seiner 

Gattin  Faustina  aus  Venedig  eingetroffen.  Seine  Oper.  in  welcher 

Faustina  die  Hauptpartie  hatte.  wurde  am  13.  September  zum  ersten 

Male  gegeben.  Dies  war  flir  Dresden,  wie  Uberhaupt  fUr  die  ita- 

lianische  Oper  in  Deutschland  ein  EreigniB  von  entscheidender 

Wichtigkeit.  Der  Enthusiasmus  Uber  Hasses  Mnsik  und  Faustinas 

Gesang  kannte  keiue  Griinzen:  ein  Berichterstattcr  meinte.  dieses 

Kttnstlerpaar  zu  loben  sei  so  vergebene  Bemllhung,  als  wenn  man 

der  Sonne  ein  Licht  anzlinden  wolle.  Bach  unternahm  es,  am  fol- 

genden  Tage  Nachmittags  3  L  hr  in  der  Sophienkirche  als  Orgcl- 

sjnelcr  aufzutreten.  Es  schcint  nicht,  daB  ihn  jemand  vom  Hofe 

des  AnhOrens  gewtlrdigt  hat.  Aber  die  ganze  Capelle.  also  audi 

Hasse,  war  zugegen  und  Bachs  Erfolg  bei  dieser  KUnstlerschaar  ein 

allgemeiner  und  sehr  groBer.  Selbst  die  Publicistik  nahm  davon 

Notiz,  was  unter  dem  Eindmck  der  Cleojide  gewiB  etwas  bedeuten 

will:  ein  Gelegenheitsdichter  erhob  die  staunenswerthen  Wunder 

seiner  »hurtigen  Hand"  Uber  die  Thaten  des  Orpheus.  Nachdem  so- 

dann  Bach  1733  Kyrie  und  Gloria  der  Hmoll-Messe  dem  Kbnig 

7  Forkcl.  S.  4s.         s  8.  S.  45  dieses  Bandes. 

Spmta.  J.  S.  Barb,  II.  45 
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August  III.  persbnlich  in  Dresden  Uberreicht  nnd  3  Jahre  spSter  auf 

nochmaliges  Ansuchen  den  Titel  eines  Hofcomponisten  erhalten 

hatte.  lieB  er  sich  wenige  Tage  darauf.  am  1.  December  1736  Nach- 

mittags  von  2  bis  4  Uhr  auf  der  neuen  Silbermannschen  Orgel  in  der 

Frauenkirche  horen.  Diesmal  bestanden  die  Zuhorer  nicht  nur  aus 

den  Capellmitgliedern.  Auch  viele  Vornehme  und  andre  Pereonen 

hatten  sich  versammelt  und  bewunderten  den  Meister 9  . 

Unter  ihnen  befand  sich  der  livlaudische  Freiherr  Hermann  Carl 

vun  Kayserling.  der  einige  Jalire  spater  in  uoch  nabere  Berlihruug 

mit  Bach  treten  sollte .  aber  ihm  aucb  jetzt  schon  l>ekannt  und  be- 

sonders  gewogen  gewesen  sein  muB.  Das  Decrct  ttber  Bachs  An- 

stellung  als  Hofcomponist  war  am  19.  November  ansgefertigt.  und 

am  2S.  November  dem  Freiberrn  zur  AushUndigung  an  Bach  liber- 

geben  worden.  Jedenfalls  hatte  Bach  den  Inhalt  des  Decrets  zuvor 

erfahren  und  sich  alsbald  aufgemacht.  urn  in  Dresden  persbnlich 

scinen  Dank  abzustatten.  Sonst  hiitte  er  nicht  schon  am  1.  December 

dort  ein  Orgelconcert  geben  kbnnen.  Kayscrlings  Yennittluug  aber 

bezeugt.  daB  sein  Interesse  fllr  Bach  am  Hofe  schon  eine  bekannte 

Suche  war.  An  ihm  besaB  Bach  einen  vermbgenden,  hoch  uml 

vielseitig  gebildeten  Gunner.  Bevor  er  als  Gesandter  von  Petersburg 

nach  Dresden  geschickt  wurde  13.  Dec.  1733).  hatte  er  den  Pra- 

sidentenstuhl  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften  in 

Petersburg  eingenommen.  Konig  August  III  erhob  ihn  am  30.  Octo- 

ber 1741  in  den  Grafenstand :  er  weilte  in  Dresden  noch  bis  1715. 

Als  groBer  Liebhaber  und  Keuner  der  Musik«  versammelte  er  gem 

die  hervorragendsten  KUnstler  Dresdens  urn  sich.  Pisendel.  WeiB. 

Friedemann  Bach  verkehrten  in  seinem  Hausc.  auch  zureisende 

Musiker  schiitzten  es  sich  zur  Ehre  dort  eingcfUhrt  zu  werden 10 . 

Diese  Umstaude  mlissen  dazu  beigetragen  haben.  Bachs  Beziehungen 

zu  der  Dresdener  Kllnstlerwelt  noch  inniger  zu  machen.  Dieselbeu 

waren  als  solche  allgemeiu  bekannt  und  schon  in  den  Jahren  1727 

— 1731  derart,  daB  jemand  sagen  konnte.  man  babe  vermittelst  ihrer 

in  Leipzig  fast  jeden  Tag  Uber  die  Dresdener  Capelle  sichere  und 
  * 

9,  FUrsteuau,  Zur  Geschichte  der  Musik  am  Hofe  zu  Dresden.  II,  S.  HI 
uud  222  f. 

10  Hiller,  Lebensbesehreibungeu.  S.  45.  —  Fiirstenau,  a.  a.  0.  S.  222. 
Anmerk. 
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grUndlichc  Nachrichten  erhalten  konnen11).  Pisendel,  welcher 

schon  iin  Marz  1709  auf  seiner  Keise  von  Anspach  nach  Leipzig 

Bach  in  Weimar  aufgesucht  hatte,  wendete  der  von  ihm  erfundenen 

Viola  pomposa  sein  Iutcresse  zu.  Er  benutzte  das  Instrument  gern 

zum  Acconipagniren :  als  im  Jahre  1 738  Franz  Benda  einmal  zum 

Besueb  nach  Dresden  gekommen  war.  musicirten  sie  bei  WeiB  rait- 

einander  vom  Kachmittag  bis  urn  Mitternacht,  indem  Benda  mit 

Pisendel  nicht  weniger  als  24  Violinsoli  und  WeiB  dazwischen  noch 

S  bis  10  Sonaten  auf  der  Laute  spielte 12).  Einer  der  besten  Schiller 

PiBeudels  war  Johann  Gottlieb  Graun:  zu  ihm  hegte  auch  Bach 

ein  solches  Vertrauen,  dafi  er  ihm.  als  er  172b'  von  Dresden  an  den 

Hof  des  Herzogs  Moritz  Wilhelm  von  Sachsen  -  Merseburg  als  Con- 

certmeister  berufen  wurde,  seinen  Sohn  Wilhelm  Friedemann  zur 

zeitweiligen  Untenveisung  Ubergab 13  .  Zu  Zelenka,  dem  gediegenen 

Schiller  des  Fux,  zog  ihn  dessen  ernster  und  vorzllglich  auf  Kirchen- 

musik  gerichteter  Sinn :  hierin  soli  er  ihn  Uber  Hasse  gestellt  haben : 

ein  Magnificat  desselben  muBte  Friedemann  fUr  den  Gebrauch  der 

Thomancr  abschreiben ,4) .  Uber  Bachs  Unigang  mit  andcm  Dres- 

dener  KunstgriiBen.  wie  Buffardin,  Heinichen.  Hebenstrcit,  Quantz, 

fehlen  die  Einzelheiten.  Sein  Verkehr  mit  Hasse  und  Faustina  aber 

beruhte  auf  gegenseitiger,  aufrichtiger  Bewnnderung :  das  Ehepaar 

hat  auch  Bach  mehre  Male  in  Leipzig  aufgesucht  1;\ . 

Hamburg,  das  Ziel  der  musikalischen  Pilgerfahrten  Bachs  von 

Liineburg  aus  und  seit  dem  Jahre  1 720  ihm  noch  in  frischcr  Erinne- 

rung.  hat  er  1727  von  neuem.  und  so  viel  wir  wissen  zum  letzten 

Male  gesehen.  Jakob  Wilhelm  Lustig,  Sohn  eines  Hamburger  ()r- 

ganisten,  Schiller  Matthesons  und  Telemanns  und  sp&ter  selbst 

ehrenwerther  Organist  in  Grbningen,  horte  ihn  damals.  Die  Worte, 

mit  denen  er  dieses  selbst  erzahlt,  sind  in  ihrer  Schlichtheit  Uberaus 

beredt:  »er  h5rte  groBe  Virtuosen,  ja?  den  Herrn  Bach  selbst«.  So 

schr  erschicn  alles.  was  groBc  Spicier  leisteten  nur  als  schwaches 

1 1   Scheibe,  Cber  die  musikaliache  Composition.    Vorrede.  S.  L1X. 

12;  Hiller,  a.  n.  0.  S.  45  f. 

13)  Mnrpurg.  Hifltorisch-Kritisehe  Beytrtigo  I,  S.  430. 

14  Es  betiudet  sich  nochjetzt  in  Partitur  und  Stimmen  auf  der  Bibliothek 

der  Thomasschule  zu  Leipzig. 

15  Forkel,  S.  4S  f. 

45- 
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Abbild  cines  einzig  dastehendcn  Ideals.  Wie  Bach  diesesnial  mit 

Mattheson  gefahren  ist,  lUBt  sich  nicht  erkcnncn.  Matthcsons 

Stimniung  gegen  ihn  ist  scbon  an  einer  anderu  Stelle  charakterisirt 

worden.  Er  forderte  Bach  1731  uochinals  zu  einem  autobiographi- 

schen  Beitrag  fllr  die  »Ehrenpforte«  auf.  und  ttbergingihn,  alsdieser 

nicbt  erfolgte,  in  jenem  Werke  ganz ,  weil  er  »ein  unbilliges  Be- 

denkcn  getragen  babe,  was  rechtes  und  systcmatisches  von  seinen 

Vorfallen  zu  melden«.  Handel  und  Keiser  hatten  es  nicht  anders 

gemacht,  wurden  aber  trotzdem  der  Aufnahme  in  den  Ehrentempel 

gewiirdigt.  Seinen  Jugendfreund  Telemann,  der  sich  wenn  er  nicht 

wankelrattthig  gewesen  ware,  vier  Jahre  vorher  in  das  vacante 

Thomascantorat  geraUchlich  hatte  hineinsetzen  kttnnen,  ging  Bach 

sicher  nicht  vorilber.  Telemann  nahm  in  das  rausikalische  Journal 

»Der  getreue  Musik-Meister« ,  welches  er  1728  herausgab,  einen 

schonen  vierstimmigen  Canon  von  enonner  KUnstlichkeit  auf,  den 

Bach  1 727  in  Hamburg  gemacht  und  dem  Dr.  Hudemann  zugeeignet 

hatte.  Lustig  lernte  auch  diesen  Canon  kennen ,  machte  sich  dar- 

Uber  und  lOste  ihn:  die  Auflfisung  theilte  Mattheson  zwolf  Jahre 

spater  in  dem  »Vollkomnienen  Capellmeister«  mit.  Wie  Hudemann 

fllr  die  ihm  angethane  Ehre  sich  erkenntlich  gezeigt  hat,  erfuhren 

wir  bei  Gelegenheit  der  Cantate  »Ph8bus  und  Pan«16). 

Auch  sein  heimathliches  Thllringen  hat  Bach  von  Leipzig  aus 

bisweilen  wieder  besucht.  Vom  weimarischen  Hofe  war  er  ge- 

schieden,  nachdem  Herzog  Wilhelm  Ernst  in  pedantischer  Gewissen- 

haftigkeit  den  ganz  unbedeutenden  Sohn  Samuel  Dreses  zum  Capell- 

161  Bachs  Hamburger  Rcise  von  1727  war  mir.  als  ich  Baud  1 ,  S.  032 

schrieb,  eutgangeu.  Sie  ergicbt  sich  aber  aus  Marpurg,  Kritisclu-  Briefe  II, 
S.  470,  woftelbst  Lustig  seine  Lebensgesehichte  erzithlt.  Lustig  berichtet  liber 

seine  Erlobnisse  chronologisch.  Kunze  der  Sohn  war  im  September  1720  ge- 

boren,  Lustig  uuterrichtete  ihn  also  1724  und  1725.  Dann  folgte  der  Composi- 

tionsunterricht  bei  seinem  Vater  und  Telemann.  172S  ging  er  nach  Groningen. 

Zuvor  aber  hatte  er  Bach  in  Hamburg  gehOrt;  1727  dedicirte  dieser  den  ge- 

ganuten  Canon  an  Hudemann.  Also  ist  er  jedenfalls  in  diesem  Jahre  in  Ham- 

burg gewesen  und  hat  den  Canon  dort  componirt.  Derselbe  ist  auGer  bei 

Mattheson  S.  412  und  413)  auch  zu  finden  bei  Mizlcr,  Musikalischc  Bibliin 

thek  III,  S.  4S2  und  Marpurg.  Abhandlung  von.  der  Fuge.  Zweiter  Theil, 

S.  99  f.  ;Tab.  XXXIII,  Fig.  2).  UnaufgeWst  hat  ihn  Hilgenfeldt  als  letzte 

Notenbeilage  wieder  abdrucken  lassen. 
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meister  geniacht  hatte ,  wahrend  Bach  das  beste  Kecht  auf  diesen 

Posten  bcsaB.  Es  1st  hiernach  nicht  wahrscheinlich,  daB  zu  Leb- 

zeiten  dieses  Herzogs  noch  Verbindungen  zwischen  Bach  und  dem 

weimarischen  Hofe  bestanden.  Sie  Bind  aber  jedenfalls  unter  Her- 

zog  Ernst  August  (172S— 1 748  wieder  angeknUpft.  Dieser  seltsame 

von  seinem  Oheim  in  vielen  Beziehungen  grundverschiedene  Herr- 

scher  scheint  mit  seinen  Stiefbruder  Johann  Erast  die  Liebe  zur 

Musik  vom  Vater  ererbt  zu  haben,  in  dessen  Dienst  sich  Bach  1703 

auf  kurze  Zeit  befand.  Er  spielte  eifrig  Violine,  manchmal  gar 

schon  des  Morgens  im  Bette,  und  scheint  auch  an  italianischer 

Opernmusik.  wie  Herzog  Christian  von  WeiBenfels,  Gefallen  ge- 

funden  zu  haben  ,7j .  Eine  der  vielen  Bestimmungen,  welchen  die 

Cantate  >AVas  niir  behagt«  dienen  muBte.  war  den  Geburtstag  Ernst 

Augusts  zu  feiern.  Durch  Vermittlung  der  alteren  Sbhne  Bachs  ist 

uns  die  Nachricht  erhalten  worden,  daB  der  Herzog  nicht  minder  als 

Leopold  von  Cothen  und  Christian  von  WeiBenfels  dem  KUnstler  »in 

herzlicher  Liebe  zugethan  gewcsen  sci« 18  .  Aber  auch  Erfurt,  eine 
der  alten  Sammelstatten  des  Bachschen  Geschlechtes.  Ubte  noch  in 

Bachs  spateren  Jahren  Anziehungskraft  auf  ihn  aus.  Ein  Vetter 

Sebastians,  Johann  Christoph,  Sohn  von  AegidiusBach  stand  an  der 

Spitze  der  Bathsmusikanten  von  Erfurt,  als  Sebastian  den  ihm  ehr- 

wiirdigen  Ort  einmal  wieder  aufsuchte 19 ).  Es  muB  dies  nach  1727 

geschehen  sein.  Adlung  war  damals  Organist  an  der  Prediger- 
kirche.  eine  Stelle  welche  seiner  Zeit  Johann  Bach  bekleidet  hatte. 

Er  schloB  sich  bei  dieser  Gelegenheit  eng  an  Sebastian  Bach  an, 

fragte  ihn  wiBbegierig  liber  frliherc  Erlebnisse  aus  und  legte  es  ihm 

nahe,  ihm  auf  dem  Clavierc  vorzuspielen.  was  alles  der  groBe 

Meister  auch  mit  der  Zuvorkommenheit  und  Gutwilligkeit  gewahrte, 

die  ihm  in  solchen  FHllen  eigen  war20 \. 

17)  S.  di6  Mittheilungen  aus  (leu  Mcmoireu  des  Baron  von  PiillniU  bei  v. 

Heaulieu  Marconnay,  Ernst  August,  Herzog  von  Saehsen-Weiniar-Eiseuach. 

Leipzig.  Hirzel.  Is72.  S  14:t  und  144.  S.  aueh  8.  104  daselbst. 

IS)  Forkel,  S.  \$.  19  S.  Band  I,  S.  27. 

20  Adlung.  Anleitung  zu  der  musikalisclien  Gelahrtlieit.  S.  Oitl :  »Als 

Herr  Bach  zu  einer  gewissen  Zeit  bey  uns  in  Erfurt  war«  u.  s.  w.  DaO  die 

•gewisse  Zeit«  nacli  1727  fallt  ergiebt  sich  daraus.  dafi  erst  Ende  dieses  Jahres 

Adlung  von  Jena  wieder  nach  Erfurt  kam.    Die  Worte  »bey  uns«  deuten  auf 
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Andre  Reisen  Bachs  haben  noch  gegen  1  730  nnd  im  Jnli  1 736 

stattgefunden.  Eretere  war  es,  die  den  Leipziger  Katli  so  sehr 

gegen  ihn  aufbrachte,  da  er  versauint  hatte  sich  pflichtschnldigst 

bei  diesem  Urlaub  zu  erbitten  i,j  •  Letztere  ging  dem  Ausbruehe 

des  Conflicts  mit  Ernesti  nnmittelbar  vorhcr2r.  Wir  wissen  weder 

das  Ziel  der  einen  noch  der  andern.  erfahren  aber  gelegentlich 

dieses  Conflicts,  daB  Bach  seit  Ernestis  Gedenken  ziemlich  hiiutig 

von  Leipzig  abwesend  gewesen  sein  muB.  da  dicser  angiebt.  wie  er 

es  in  solchen  Fallen  mit  seiner  Verrretung  zu  halten  pflege. 

In  den  letzten  Lebensjahren  war  Bach  begreiflicherweise  we- 

niger  mobil.  nnd  der  Hang  zu  »einem  hiiuslichen.  stillen  I^ebcn.  zu 

einer  steten .  ununterbrochenen  Beschaftigung  mit  seiner  Kunst*  *2J) 

erhielt  das  i'bergewicht.  So  entschloB  er  sich  schwer  zu  einem 

letzten  griiBercn  Ausflug ,  der  aber  von  alien  viellcicht  das  ruhni- 

vollste  ErgebuiB  gehabt  hat.  Emanuel  Bach  war  1740  Capellmu- 

siker  Friedrichs  des  GroBen  nnd  dessen  Accompagnist  gewordeu. 

Da  audi  die  ttbrigen  hervorragendsten  Mitglieder  der  Capelle :  beide 

Graun.  Franz  Bcnda,  Quantz.  Nichelmann,  vennuthlich  auch 

Baron,  persbnliche  Bekannte  uud  zum  Theil  Schiller  Sebastian  Bachs 

waren .  so  konnte  es  nicht  fehlen .  daB  der  Kbnig  oft  von  ihm 

reden  hbrte.  Die  Art  wie  dies  geschah  reizte  sein  Verlangen.  den 

groBen  Ktlnstler  selbst  kcunen  zu  lernen  nnd  zn  hbren.  Emanuel 

meldete  dies  nach  Leipzig,  allein  der  Vater  flihlte  sich  nicht  aufge- 

legt  zu  kommen.  Nur  weil  der  Kbnig  immcr  dringender  wurde.  ent- 

schloB er  sich  Anfang  Mai  1747.  die  Hcise  zn  machen.  Er  nahm 

Friedemann  mit.  wird  also  seinen  Weg  liber  Halle  genommen  haben. 

Sonntag  den  7.  Mai  traf  er  in  Potsdam  ein.  Es  pflegte  allabendlich 

von  7  bis  1)  Uhr  Hofconcert  zu  sein .  an  welchem  der  Kbnig  sich  mit 

Solovortragen  auf  der  Flote  selbst  betheiligte24).  Emanuel  nnd 

Friedemann  haben  die  nun  folgenden  Vorgange  genau  weiterer- 

zahlt25).  Als  der  Kbnig  sich  cben  zu  einem  Flbtenconeert  anschickte, 

wurde  ihm  der  Rapport  Uber  die  am  Tage  einpassirten  Fremden 

nahe  Beziehungen  Arthurs  zu  Bachs  Erfurter  Verwandten.  —  8.  ferner  elienda 
H.  71(»,  Annierk.  g. 

21)  S.  TO  dieses  Bandes.  22]  S.  4M>  dieses  Bandes. 

23  Forkol,  S.  48.      24)  Marptirg,  Hiatorisch-Kritisehe  Beytrapre.  I,  S.  TH. 

25i  S.  Fork.'l,  S.  9. 
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gebraeht.  Mit  der  Flote  in  der  Hand  Ubersah  er  das  Papier,  drehte 

sich  aber  sogleich  gegen  die  versammelten  Capellisten  und  sagte 

mit  einer  Art  von  Unmhe:  Meine  Herren.  der  alte  Bach  ist  ge- 

kommen!  Die  FlOte  wurde  bei  Seite  gelegt,  und  der  alte  Bach  so- 

gleich auf  das  SchloB  befohlen.  Er  war  in  Emanuels  Wohnung 

abgestiegen.  Es  wurde  ihm  nicht  Zeit  gelassen,  sein  sehwarzes 

Staatskleid  anzulegen;  ira  Reisecostum,  so  wie  er  eben  war.  nniBte 

er  erscheinen.  Friedemann  sagte  hernach,  der  Vater  habe  sich 

wegen  der  ungenligenden  Toilette  etwas  weitlaufig  entschuldigt,  der 

Konig  habe  die  Eutschuldigungen  abgewehrt,  und  dartiber  sei  ein 

ffirmlicher  Dialog  zwischen  KUnstler  und  Monarch  entstanden  2,i; . 

Friedrich  hielt  viel  von  den  Silberniannschen  Fortepianos,  an  deren 

Vervollkomninung  Bach  selber  einen  Antheil  hatte27).  Er  besaB 

mehre  derselben  und  Bach  muBte  sie  probiren  und  auf  ilinen  fanta- 

siren.  Dann  bat  dieser  sich  vom  Konige  ein  Fugentheraa  aus, 

welches  er  sofort  zur  Bewunderung  der  Anwesenden  durchfllhrte. 

Am  folgenden  Tage  HeB  sich  Bach  in  der  Heiligengeistkirche  zu 

Potsdam  als  Orgelspieler  vor  einer  groBen  Zuhoreraienge  huren. 

Hier  scheint  der  Ktfnig  nicht  zugegen  gewesen  zu  sein.  Doch  be- 

orderte  er  ihn  des  Abends  nochmals  auf  das  SchloB  und  wllnschte 

von  ihm  eine  sechsstimmige  Fuge  zu  hbren,  um  zu  erfahren,  wie 

weit  die  polyphone  Kunst  getriebcn  werden  kOnne.  Hierzu  durfte 

sich  Bach  ein  Thema  selbst  wiihlen,  da  fllr  eine  so  vollstimmige 

Durchftihrung  nicht  ein  jedes  geeignet  ist  und  eratete  auch  nach 

dieser  Leistung  des  Kbnigs  voile  Anerkennung. 

Er  ist  von  Potsdam  aus  auch  in  Berlin  gewesen  und  hat  das 

von  Knobelsdorf  1741  —  1 743  erbaute  Opernhaus  besichtigt.  Gespielt 

wurde  damals  nicht.  FUr  die  regelmaBigen  Opern-AufTUhrungen 

waren  nur  die  Montage  und  Freitage  der  Monate  December  und 

JWJ  Ob  hier  Friedemann  Bach  seiner  Phantasie  nicht  hat  die  ZUgel 

schieCen  lassen,  mag  dahin  gestellt  bleiben.  Die  Spenersche  Zeitung  be- 

rielitet  —  worauf  zuerst  Bitter  hingewiesen  hat  —  unter  dem  11.  Mai  1747  liber 

die  Vorgsinge  ebenfalls.  Hier  heiCt  es  aber  nur:  .  .  .  -ward  8r.  Majestat 

beriehtet,  daB  der  Capellmeister  Bach  in  Potsdam  augelangt  sey,  und  da(3  er 

sich  jetzo  in  Dero  Vor-Cammer  aufhalte,  allwo  er  Dero  allergniidigste  Erlaub- 
niB  erwarte,  der  Music  zu  h»ren  zu  dtlrfen.  Httchstdieselben  ertheilten 

sogleich  Befehl,  ihn  herein  konimen  zu  Iaesen«. 

27)  S.  Band  I,  S.  G5»5  f. 
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Januar  bestiiiimt.  auBcrdem  der  27.  Mitrz  als  der  Geburtstag  der 

Konigin-Mutter2v  .  Bach  iuteressirten  indessenauch  die  Localitiiten, 

welche  zu  Musikauffllhrungen  bcstinimt  wareu.  als  solche.  Es  klingt 

fa  be  1  h  a  ft ,  wcnn  der  Erziihler  seines  Lebens  genOthigt  ist ,  zu  der 

Fillle  der  Talente,  welche  diesen  einzigen  Mann  auszeichneten. 

immer  noch  neue  Gaben  zu  fllgen.  Bachs  Seharfblick  war  indesscn 

audi  in  die  Geheimnisse  akustisch  gllnstiger  Bauart  eingedrungen. 

Alles  was  in  der  Anlage  des  Opernhauses  der  Wirkung  der  Mnsik 

vortheilhaft  odcr  hinderlich  war,  und  wan  andre  erst  durch  Erfah- 

rung  bemerkt  batten ,  entdeckte  er  ohue  einen  Ton  Musik  darin  zu 

horen  auf  den  ersten  Blick.  Er  raachte  seine  Begleiter  auch  auf  ein 

ini  Speiscsaale  des  Opernhauses  zu  beobachtendes  akustisches 

Phanoiucn  aut'merksam,  das  wie  er  meinte  der  Baumeister  vielleicht 

uuabsichtlich  angebracht  habe.  Die  Construction  der  Bogeu  der 

Saaldeckc  verrieth  ilim  das  GehehnniB.  Wenn  jemand  an  der  eineu 

Ecke  des  oblongen  Saales  auf  der  Gallcrie  leise  gegen  die  Wand 

sprach,  so  konnte  es  von  dem ,  der  in  der  Diagonale  gegenllber  niit 

demGesicht  gleichfalls  gegen  die  Wand  geweudet  stand,  deutlich  ver- 

nonimen  werden  .  ubrigens  aber  ini  Saale  uirgends.  Bach  hatte  das 

Vorliandensein  dieser  Merkwllrdigkeit  beim  ersten  Anblicke  bemerkt, 

ein  Probe  bestiitigte  die  Kichtigkeit.  Der  Gewahrsmann  dieser 

Erzahlung  sagt  auch,  Bach  habe  es  immer  gcnau  zu  berechncn  ver- 

standen.  wie  groBe  Musikstdcke  sich  in  diesem  oder  jeneu  Kaumc 

ausuahmen  2,1  .  Es  ist  nicht  UberflUssig,  hicrauf  nachdrlicklich  hin- 

zuweisen,  da  manche  sich  den  Mcister  so  ganz  in  seine  innere  Ton- 

welt  versunkeu  denken  mochten.  daB  er  darliber  die  sinnliche  Wir- 

kung seiner  Compositionen  auBer  Acht  gesetzt  habe. 

Bacli  hatte  mit  scinen  Ex  tempore-  Vortriigen  die  Bewunderung 

des  Holes  erruugen :  nur  er  selbst  war  mit  sich  nicht  zufriedeu 

gewesen.  Das  vom  Konige  gcgebene  Fugenthema  gefiel  ihm  so  gut. 

daB  er  sich  gegen  diesen  sofort  verprlichtete .  dasselbe  einer  voll- 

2S;  S.  Marpurg,  Historiseh-Kritbche  Beytrage.  1,  S.  T."».  —  Brachvogel 
eraahlt  in  seiner  Geschichte  des  Kibiigl.  Theaters  zu  Berlin  Berlin.  Janke 

1ST"  Bd.  I,  S.  121).  Bach  habe  in  eineui  Ilidconcerte  zusamuieu  mit  der  Signora 
Astrua  niusicirt.  In  Wahrheit  aber  trat  die  Astrua  zuin  ersten  Male  ini  August 

1747  in  eineni  zu  Charlottenburg  nufgefiihrten  Schiiferspiele  auf;  9.  Marpurj? 

a.  a.  0.  S.  S2.        20;  Porkel,  s.  20  f. 
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kommeneren  Ausarbeituug  zu  unterwerfeu  und  sie  dein  Kiinige  zu 

Ehren  in  Kupfer  stechen  zu  lassen.  Das  ErgebniB  dieses  Vorsatzes 

war  das  Musikalische  Opfer,  (lessen  Kunstwerth  an .  andrer  Stelle 

gewlirdigt  worden  ist ,0 .  Wie  beflissen  er  war.  sein  Yersprechen 

zu  erfllllen,  und  wie  hocb  er  dcmnacb  den  ihm  gewordeneu  Beifall 

des  groBen  Ki'migs  geschiitzt  haben  muB.  gebt  aus  der  Hast  bervor, 

mit  der  das  Musikalische  Opfer  zu  Staude  gcbracbt  wurde.  Deuk- 

wttrdig  ist  aueb  die  Dedication,  welehe  er  ihm  vorsetzte: 

-Allergniidigster  Kttnig, 

Ew.  Majestiit  weyhe  biermit  in  tiefster  Untertbanigkeit  ein  Mu- 

sicaliscbes  Opfer,  dessen  edelster  Tbeil  von  De  rose  lb  en  bober 

Hand  selbst  herrUhrt.  Mit  eineni  ebrfurcbtsvolleu  Verguugcu  er- 

innere  ich  micli  nocb  der  ganz  besondeni  Koniglichen  Guade ,  da 

vor  eiuiger  Zeit,  bey  meiner  Anwesenheit  in  Potsdam.  Ew.  Maje- 

stiit selbst.  ein  The  ma  zu  einer  Fuge  auf  dem  Clavier  mir  vorzu- 

spielen  gerubeten.  und  zugleicb  allergniidigst  auferlegten,  solcbes 

alsobald  in  Deroselben  hoehsten  Gcgenwart  auszuflihren.  Ew. 

MajestUt  Befehl  zu  gcborsamen.  war  meine  untertbanigste  Schul- 

digkeit.  Ich  bemerkte  aber  gar  bald,  daB  wegen  Mangels  nbthiger 

Vorbereitung,  die  AusfUhruug  nicbt  also  gerathen  wollte,  als  es  ein 

so  tretfliches  Thema  erforderte.  Icb  tassete  demuach  den  Ent- 

schluB.  und  macbte  mich  sogleicb  anhcischig,  dieses  recbt  Konig- 

liche  Thema  vollkommener  auszuarbeiten ,  und  sodann  der  Welt 

bekannt  zu  macben.  Dieser  Vorsatz  ist  nunmebro  nacb  Vermogeu 

bewerkstelliget  worden,  und  er  bat  keine  andere  als  uur  diese  uu- 

tadelhafte  Absicbt ,  den  Huhm  eines  Monarchen ,  ob  gleicb  nur  in 

einem  kleinen  Puncte.  zu  verherrlicben.  dessen  GroBe  und  Starke, 

gleicb  wie  in  alien  Kricgs-  und  Friedens-Wissenscbafteu.  also  aucb 

besonders  in  der  Musik,  jedennann  bewundern  und  verehren  rauB. 

Icb  erklihne  mich  dieses  untertbanigste  Bitten  binzuzufllgen :  Ew. 

Maj  estiit  geruhen  gegenwartige  wenige  Arbeit  mit  einer  gniidigen 

Aufnalimc  zu  wllrdigen.  und  Deroselben  allerhochste  Gnade  nocb 

fcrnerwcit  zu  giinuen 

Ew.  Majestiit 

Leipzig  den  7.  Julii  alleruuterthanig*t  geliorsamsten  Kneelite, 
,74T-  dem  Verfasser.M 

30.  S.  S.  071  ff  dieses  Bandea.. 
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Es  ist  bei  alien  conventionellen  Ergebenbeits-Phrasen  ein  wlir- 

digcs  SelbstbewuBtsein  in  dieser  Widmnng ,  enteprungen  dem  Ge- 

ftthle.  nieht  nnr  die  Gnade  cines  groBen  Kbnigs  genossen  zu  haben. 

sondern  von  diesem  auch  in  der  eignen  KtinstlergrbBe  verstanden 

worden  zu  sein.  — 

ZunHchst  war  es  imincr.  wic  natlirlich ,  Bachs  eminente  Orgel- 

virtuositUt,  welche  die  Welt  zur  Bewunderung  niederzwang.  Sie  hat 

ihm  nach  Telemanns  ZeugniB  schou  zu  seinen  Lcbzeiten  den  Bei- 

namen  »der  GroBe  -  eingebracbt .:M).  Aber  aueh  seine  Compositional 
haben  sich  vom  zweiten  Jahrzehnt  des  Jahrhunderts  an  weit  und 

immer  raseher  verbreitet.  Allerdings  mebr  nur  die  Instrumental-, 

namentlich  Clavier-  und  Orgehverke.  Vocaleonipositionen  findet 

man  selten  erwahnt.  Mattbeson  spricht  von  solchen  171(».  kritisirt 

anch  1725  die  Cantate  >Ich  batte  viel  BeklimmerniB<« :  der  Adjuvant 

in  Voigts  >Gesprach  von  der  Musik«  1742}  rUhmt  sich,  er  besitze 

scbon  drei  Packete  Kirchencantateu  »>von  den  berUhmtcstcn  Compo- 

nisten,  als:  Telemann,  Stblzel.  Bach.  Kegel  und  andern  niehr-  n . 

Die  weltliehe  Cantate  liber  den  Caffee  scbeint  1 739  nacb  Frankfurt 

gedrungcn  zu  sein:n).  Aber  im  allgemeinen  waren  Bachs  concer- 

tirende  Gesangscompositionen  theils  wohl  zu  schwierig,  theils  ent- 

sprachen  sie  auch  nicht  der  Zeitempfindung ,  welche  in  Telemann 

ihr  Ideal  gefunden  batte.  Es  ist  merkenswerth.  daB  Samuel  Petri, 

der  ein  vortrefflicher  Mnsiker,  zudem  Schiller  Friedcmaun  Bachs 

und  ein  Bewunderer  von  Sebastians  Instrumentalmusik  war,  diesen 

als  Cantatencomponisten  nicht  einmal  nennt.  -Zu  Telemanns  ZehV 

sagt  er.  suchten  sich  zwar  mehrerc  im  Kirchenstyle  ebenfalls  her- 

vorzuthuu.  als  Stiilzel.  Kramer  und  Brunhild  desletzten  Herzogsvon 

Sachsen  Merseburg  Capellmeister,  nebst  andereu.  deren  Genies  aber 

zu  mittelmaBig  waren.  als  daB  sie  Telemann  hatten  gleich  komnicn 

k5nnen« M) . 

31  S.  Sonnett  Telemauns  auf  S.  Bach  in  »NenerofFnetes  Ilistorischcs  (■'«- 

r km iViiten-  Cabinet.  Dresden.  1751.  S.  13.  —  Wiederabgedruckt  ist  das  Sonnett 

bei  Marpnrg,  Historisch-Kritische  Beytrage  I,  S.  561. 

32  Gespriich  von  der  Mmik,  zwischen  einera  Organisten  und  Adjuvanten. 
Erfurt.  1742.  S.  2. 

33  S.  S.  472  dieses  Bandes. 

341  Petri,  Anleitung  znr  praktischen  Musik.   8.  99. 
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Es  k on i it c  nicht  ausbleiben,  daB  Bachs  immer  waehsende  Be- 

rtlhmtheit  in  der  Welt  auch  auf  seine  Verhiiltnisse  an  dem  Orte  zu- 

rtickwirkte.  wo  er  seBhaft  war.  Ktinstler  nnd  Musikfreunde.  vor- 

nehme  und  geringe.  suchten  mit  ihm  von  auswiirts  in  Verbindung  zu 

treten  oder  pilgerten  persflnlich  zu  dem  Hause  am  Thomaskirchhof. 

Emanuel  Bach  beriehtet  aus  eigner  Anschauung.  wenn  er  in  seiner 

Autobiographic  schreibt:  »es  reisete  nicht  leicht  ein  Meister  der 

Musik  durch  diesen  Ort  Leipzig] ,  ohne  meinen  Vater  kennen  zu 

lernen  und  sich  vor  ihm  htfren  zu  lassen.  Die  GroBe  dieses  meines 

Vaters  in  der  Composition,  im  Orgel-  und  Clavierspielen.  welche  ihm 

eigen  war.  war  viel  zu  bekannt,  als  daB  ein  Musikus  vom  Ansehen, 

die  Gelegenheit.  wenn  es  nur  moglich  war.  hatte  vorbei  lassen 

sollen,  diesen  groBen  Mann  naher  kennen  zu  lernen« M) .  Unter  den 

vornehmen  Musikfreunden  nimmt  neben  Graf  Sporek  und  Freiherr 

von  Kayserling  Georg  von  Bertuch  einen  hervorragenden  Platz  ein. 

Bertuch  war  aus  Helmershausen  in  Franken  gebtlrtig.  studirte  in 

Jena  und  machte  hier  die  Bekanntschaft  Xikolau*  Bachs,  mit  dem 

er  eine  Reise  nach  Italien  unternehmen  wollte.  Er  disputirte  1693 

in  Kiel  liber  eine  juristiseh-musikalische  Abhandlung  I)e  eo  quod 

jmtum  est  rim/  ludos  sceniros  operasque  moderntm ,  die  1696  zu 

Nttrnberg  gedmckt  wurde.  Spater  kam  er  in  die  militarisehe  Lauf- 

bahn  und  wurde  Generalmajor  und  Gouverneur  der  Festung  Aggers- 

huys  in  Norwegen  1,1  .  Musik  hatte  er  so  eifrig  getrieben ,  daB  er 

gegen  173s  mit  24  Sonaten  durch  alle  Dur-  und  Molltonarten  her- 

vortreten  konnte.  Ein  Exemplar  davon  scheint  er  Bach  ubersendet 

zu  habcn :  jedenfalls  schrieb  er  ihm  einen  Brief,  in  welchem  er  die 

deutschen  Componisten  vor  andern  herausstrich  nnd  sich  dabei  auch 

auf  Lotti  berief.  der  seine  I^andsleute  zwar  fUr  talentvoll  aber  nicht 

fur  Componisten  erachte.  sondern  dafllr  halte.  daB  die  wahre  Com- 

position sich  in  Deutschland  fande17  .  Einer  allerdings  nicht  unbe- 

dingt  glaubwtlrdigen  Quelle  entnehmen  wir.  daB  Bach  mit  einer 

vornehmen  nnd  reichen  Familie  aus  Livland  bekannt  gewesen  sei, 

deren  iiltester  Sohn  in  Leipzig  studirt  habe,  und  daB  Emanuel  Bach 

:<5  Burnoy.  Tagehuch  111.  S.  201. 

M  Walther,  Lexicon  S.  90  f. 

37)  Miller.  Musikalische  Bibliothek.    Erater  Band.    Vierter  Theil,  S.  S3. 
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mii  demselben  eiue  Keise  (lurch  Fraukrcich .  Italien  and  England 

habe  unternehmen  sollcu:  duch  sei  dicser  Plan  durch  Enianuels 

Anstellung  beim  Kronprinzen  Fricdrich  von  PreuBen  vereitelt  wor- 

den  ̂ ).  In  Bachs  letzten  Lebensjahreu  bestanden  auch  Beziehwigen 

zwischen  ilim  and  einem  Grafen  von  WUrben,  dessen  Sohn  1747  in 

Leipzig  studirt  zu  haben  scheint  . 

Um  von  zureisenden  Musikern  nur  eiuige  zu  nenuen.  so  machte 

der  Bohme  Franz  Benda  1731  auf  einer  Keise  von  Berlin  nach  Bay- 

reuth  Bachs  Bekauutschaft 40  .  Der  Schwabe  Johann  Christian 

Hertel.  welcher  172b"  in  Weimar  bei  der  Trauermusik  mitgewirkt 
hatte .  die  der  Herzog  Ernst  August  auf  den  Tod  seiner  Geniahlin 

aufUlhren  lieB.  nahm  .seiuen  Weg  nach  Dresden  liber  Leipzig,  trat 

bei  Bach  cin  und  bewog  ihn  dazu,  ihm  vorzuspielen  4,j .  Johann 

Franeisci  aus  Neusohl  in  Ober-Ungarn  reiste  zui  Ostermesse  172.") 

nach  Leipzig.  »hatte  das  Glllck.  den  berllhmten  Herrn  Capellmeistcr 

Bach  kenucn  zu  leruen  und  aus  dessen  Geschicklichkeit  seinen 

Nutzen  zu  ziehen« 42  .  Balthasar  Keimaun .  ein  wackrer  Organist 

zu  Hirschberg  in  Schlesien,  der  von  seiuem  I^andsmanne  Daniel 

Stoppe  mehrfach  augesuugen  wird.  erziihlt.  er  sei  zwischeu  1729 

und  1740  auf  Kosteu  eines  vornehmen  Gunners  nach  Leipzig  gereist, 

um  den  berllhmten  Job.  Sebastian  Bach  spielen  zu  horen.  Dieser 

groBe  Kllnstler  nahm  mich  liebreich  auf  und  entzllckte  mich  der- 

maBen  durch  seine  ungemeine  Fertigkeit .  daB  mich  die  Keise  nie- 

Rochlitz.  Fur  Freunde  der  Tonkuust.  Vicrter  Band.  S.  1S>  Aufl.  . 

Rochlitz  BChiSpfte  aus  Mittheilungen  von  Doles,  Enianuels  Jugendfreuude. 

Die  vornehine  Kami  lie  wird  docb  nicht  die  des  Kreiherrn  von  Kayserling  ge- 
wesen  sein  ? 

:»!»  Die  AutographenBanunlung  ties  Herrn  Ott-Usteri  in  ZUrich  enthielt 
1M>9  ein  Blatt  folgenden  luhalts: 

"fruitfully. 

DaB  mir  Endes  Gefertigtem  von  des  Tit:  Herrn  Gravens  von  Werben  so1 
Herrn  Hoffmeister  Ignatz  Ratsch  flir  das  Clavier  vor  ein  Wort  uuleserlich) 

anwiederuuib  seynd  bezahlt  worden.  ein  Kthlr  acht  Groschen  thue  liiennit  ge- 
blihreud  beseheiuigen. 

Leipzig,  d.  5.  Itecemb.  1747. 

Id  est  1  rthlr  S  gr.  Joh  :  Sebast  Bach.* 

40-  Hiller,  Lebensbeschreibuugeu  .S.  44. 
41;  Hiller,  a.  a.  O.  8.  m. 

42;  Mattheson.  Ehrenpforte.  S.  7-.». 
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mals  gereuet  hat- 4:1  .  In  vertraulicherer  Beziehung  zura  Bachschen 

Hanse  scheint  Georg  Heinrich  Ludwig  Schwanenberger  gestanden 

zu  haben,  Violinist  in  der  herzoglich  braunschweigisehen  Capelle44). 

Derselbe  befand  sich  im  October  1728  in  Leipzig,  da  Bach  grade  ein 

TOchterchen  tanfen  lieB.  Zum  Pathen  war  unter  andern  der  GroB- 

vater  Johann  Caspar  Wulcken  gebeten ;  da  dieser  aber  nicht  per- 

stinlich  erscheinen  konnte,  so  vertrat  der  biedre  Schwanenberger 

seine  Stelle.  Dem  Besuche  eines  befrenndeten  Musikers  verdankt 

auch  ein  geistreicber  Canon  aus  Bachs  vorletztem  Lebensjahre  seine 

Entstehung.  Der  Meister  hat  denselben  mit  sinnvollen  lateinischen 

Sprllchen  urageben.  die  an  die  Beischriften  des  Musikalischen  Opfere 

erinnern.  Er  hat  sammt  diesen  folgendes  Aussehen  : 

oFa  Mi,  et  Mi  Fa  eat  tota  Musica 

F.      A,       B.       E.  liepetatur 

Fa.     Mi,      Fa,  Mi. 

Canon  super  Fa  Mi,  a  7.  pout  Tern  pus  Music  urn 

5* 

I 

p 
3 

£=r-f-i-ffl 

3^= 
Domine  Possessor 

Fulelis  Amici  Beatum  Esse  Recordari 

tibi  haud  ignoium  :  itaque 

Bonac  Art  is  Cult  or  em  Habeas 

Lipsiae  d.  1  Martii 

1740.  verum  amlcum  Tuum.« 

A'.\  Mattheson.  a.  a.  0.  8.  292. 

44"  S.  Chrysander,  JahrbUcher  ftir  umsikalische  Wissenechaft.  Erster 
Band.  S.  2S5. 
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Es  ist  ein  siebenstiniiniger  Canon  liber  deu  Basso  oatinato  fabe. 

Da  diese  Time  uach  den  Regeln  der  Solmisation  ein  zweimal  wie- 

derkehrendes  fa  mi  darstellen.  insofern  die  mittleren  beiden  dem 

sechsten.  die  auBeren  dem  fUnften  Hexachord  angehtfren.  so  konnte 

Bach  sagen.  der  Canon  sei  Uber  das  fa  m  oder  mi  fa  geschrieben. 

Die  canonischen  Stimmen  setzen  eine  jede  einen  Doppeltakt  tempm 

rmmcum  nach  der  vorhergehendeu  ein.  AnBerdeui  bemerkt  man 

in  der  Uberschrift  des  Ostinato  and  wiederum  in  der  zwciten  Zeile 

der  Untersehrit't  —  in  letzterer  akrostichisch  —  den  Namen  Faber 

Schmidt  ,  wogegen  die  vorletzte  Zeile  der  Unterschrift.  cbenfalls 

akrostichisch  gelesen.  den  Namen  Bach  ergiebt :  die  hervorstehen- 

den  Bnchstaben  der  letzten  Zeile  /  T  bedeaten  Isenai  o-Thuringum 

fans  Eisenach  in  Thllringcn  .  Wer  die  Personlichkeit  war.  dem 

Bach  das  mit  soldi  zierlichen  Arabesken  ausgestattete  Kunstwerk 

widmete.  liiBt  sich  nur  vermuthen.  Es  konnte  Balthasar  Schmidt 

ans  Nttrnberg  gemeint  sein.  Sebastian  and  Emanuel  Bachs  Verleger, 

selber  Organist  und  geschickter  Musicus.  Indessen  laBt  die  Fass- 

ung  der  Unterschrift  anf  ein  langdanerndes  FrenndschaftsblindniB 

schlieBen,  und  es  fehlt  an  jedem  Anhalte.  ein  solches  zwischen 

Bach  und  Balthasar  Schmidt  zu  vermuthen.  Mehr  Wahrscheinlich- 

keit  hat  Johann  Schmidt.  Organist  zu  Zella  St.  Blasii  in  Thuringen 

fur  sich.  Dieser  mufi  in  Bachs  Alter  gewesen  seiu.  Er  war  urn 

1720  Lehrer  Johann  Peter  Kcllners.  welcher  erziihlt.  daB  man  ihn 

mit  Becht  wegen  seiner  besondera  Geschicklichkeit  gerllhmt  babe 4i . 

Vermutlilich  haben  wir  ihn  auch  unter  dem  Orgauisten  Johann  Ch. 

Schmidt  zu  verstchen .  der  am  9.  November  1713  sich  ein  Clavier- 

praelndium  Seb.  Bachs  absehrieb 41 1 .  Daniach  wiire  die  Verbindung 
zwischen  ihm  und  Bach  eine  sehr  alte.  Johann  Schmidt  riiunite 

freilich  schon  1 7-40  die  Organistenstelle  zu  Zella  seineni  Sohue 

Christian  Jacob .  doch  wird  nicht  berichtet.  daB  er  auch  in  diesem 

Jahre  gestorben  sei.  Und  erwagt  man .  daB  Bach  grade  in  seineu 

letzten  Lebensjahren  zwei  seiner  Werke  durch  J.  G.  Schtlbler  iu 

45  Marpurg.  Historisch-Kritiache  Beytrage  I.  S.  441.  —  Eine  Composi- 
tion desselbeu  bewahrt  die  Bibliothek  des  kiiniglichen  akadeiuiachen  Institute 

fiir  Kircheumnsik  zn  Berlin. 

46;  S.  Band  1,  S.  430,  Anmerk.  65. 
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Zeila  stechen  und  verlegen  lieB47) ,  so  lfiBt  sich  mit  Grund  annehmen. 

daB  diese  Ubrigens  auffallende  Geschaftsverbindung  Bachs  mit  einem 

unbekannten  Manne  in  einem  kleinen  und  entlegenen  Orte  (lurch 

Johann  Schmidt  herbeigeflihrt  war«).  — 

Wiehtiger  als  solche  vorlibergeuendc  weun  auch  sehr  haufige 

Berlihrungen  mit  auswUrtigen  Musikern  wurden  fur  Bachs  Privat- 

leben  die  Schiller,  welche  ihm  von  nah  und  fern  zustromten.  Aus 

der  Muhlhiuiser.  weimarischen  und  cbthenischen  Zeit  batten  wir  nur 

Schubart.  Yogler.  Tobias  Krebs,  Ziegler,  Schneider  und  Bernhard 

Bach  als  solche  zu  nenneu  gehabt,  die  Bachs  Uutenveisuug  ge- 

nossen.  Es  mag  zum  Theil  ein  Zufall  sein,  daB  uns  die  KenutuiB 

einer  groBeren  Anzahl  abgeht.  Sicher  aber  ist  doch  auch.  daB  Bach 

erst  in  Leipzig  die  stUrkste  Wirksamkeit  als  Lehrer  entfaltete.  Das 

GefUhl  der  Zusamniengehorigkeit,  welches  noch  immer  die  Glieder 

des  groBen  Bachscheu  Geschlechtes  erfUllte,  veranlaBte  seit  Seba- 

stian in  Leipzig  war  den  jlingeren  Xachwuehs  der  Nebenliuien.  sich 

mit  Vorliebe  diesen  Ort  nicht  nur  zum  musikalischeu,  sondeni  auch 

zum  wissenschaftlichen  Studium  auszuersehen.  Am  7.  Mai  1732 

lieB  sich  Samuel  Anton,  der  alteste  Sohn  Johann  Ludwig  Bachs  aus 

Meiningen  auf  der  Leipziger  Lniversitat  iuscribiren.  Er  ging  in 

Sebastians  Hausc  aus  und  ein  und  schloB  Freundschaft  mit  Emanuel, 

der  ebeufalls  seit  einem  Semester  Student  war.  Samuel  Anton  be- 

saB  eine  reiche  und  vielseitige  Begabung :  nicht  ohne  Erfolg  legte  er 

sich  auf  die  Malerei  und  betrieb  die  Musik.  jedeufalls  unter  Nach- 

httlfe  Sebastians,  mit  solchem  Ernst.  daB  er  hernach  in  Meiningen 

Hoforganist  werden  konnte 4  ') .    Einige  Jahre  spater  bezog  Johann 

IT  VerrouthHch  Johann  Wolfgang  Goorg  Schiibler,  Sohn  eines  Biichsen- 
sehafters  Johann  Nikolaus  Schiibler  daselbst  iaus  Acten  des  Pfarr- Archivs 

mitgctheilt  von  Herni  Pfarrer  Buddeus  in  Zella  .  Eine  Composition  vou 

Schiibler  in  einem  handschriftlichcu  Sammclband  anf  der  ktfnigl.  Bibliothek 

zu  Berlin  s.  Buxtehude,  Orgelcompositionen.   Band  I,  Vorwort  S.  IV,  Nr.  10). 

4b  Den  Canon  ohne  die  Urn-  und  Cbcrschriften  Uberliefert  als  eine  Com- 

position Seb.  Bachs  Marpurg ,  Abhandlung  von  dor  Fuge.  Zweyter  Theil. 

Tab.  XXXVII,  Fig.  0  und  "  ;  vergl.  ebenda  S.  07.  —  Vollstiindig  fund  ich  ihn 
in  einer  sehiinen  Abschrift  aus  dem  vorigen  Jahrhuudert  im  Grasnickschen 

Nachlasse,  aus  welchem  er  nun  der  kouiglichen  Bibliothek  zu  Berlin  eiuver- 

leibt  ist.  —  Die  Aufltisuug  ist  mitgetheilt  als  Musikbeilage  ft. 

V.*  S.  Band  I,  S.  12  uud  die  Inscriptionsbiicher  der  Leipziger  Universitat 
vora  Jahre  1732. 
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Ernst,  der  Sohn  Berahard  Baehs  aus  Eisenach  die  Thomassehule 

und  studirte  daranf  an  der  UniversitUt  die  Kechte.  Sein  Schuler- 

verhaltniB  zu  Sebastian  zeigen  12  Vivaldische.  von  diesem  fttr  Cla- 

vier bearbeitete  Concerte  an.  welche  er  sieh  abgeschrieben  hat w  . 

Im  Frllhjahr  1739  kam  sogar  noch  Johann  Elias  Bach,  damals  schon 

wohlbestalltcr  Cantor  in  Schweinfurt,  angezogen.  um  sieh  als  Stu- 

dent der  Theologie  immatriculiren  und  in  der  Musik  von  Sebastian 

fiirdern  zu  lassen.  Beweisen  seiner  dankbaren  Gesinnung  gegen 

den  groBen  Verwandten  werden  vvir  weiter  unten  begegnen5r. 

In  der  Keihe  derjenigen  Schiller,  die  nicht  durch  Bande  des 

Bluts  an  Sebastian  Bach  geknilpft  waren ,  hat  lleinrich  Nikolaus 

Gerber  den  Vortritt.  Er  war  1702  zu  Wenigen-Ehrich  im  Schwarz- 

burgischen  geboren,  hatte  das  Gymnasium  zu  MUhlhausen  besucht 

und  hier  dem  genialen,  aber  verkommenen  Friedrich  Bach  manches 

abgelauscht 52  .  1721  kam  er  auf  das  Gymnasium  nach  Sonders- 

hausen  und  im  Mai  1 724  als  studiosm  juris  auf  die  Leipziger  Uni- 

versity. Er  hegte  jedoch  die  Absicht,  audi  die  Musik  weiter  zu 

pflegen :  litterarum  liberalium  studiosm  ac  musicae  cultor  pflegte  er 

sieh  in  jenen  Jahren  zu  unterzeichnen.  Seine  Ehrfurcht  vor  Bach 

war  so  groB .  daB  er  es  ein  Jahr  lang  nicht  wagte,  ihn  um  Unter- 

richt  zu  ersuchen.  Es  hielt  sieh  aber  damals  ein  Musiker  Namens 

Wilde  in  Leipzig  auf,  vennuthlich  derselbe,  welcher  1741  kaiser- 

licher  Kammermusiker  in  Petersburg  wurde  und  sieh  durch  eine 

Reihe  von  verbessernden  Erfindungen  an  verschiedenen  Instrumenten 

einen  Namen  gemacht  hatte.  Dieser  spielte  den  Vermittler  und 

fllhrte  den  Kunstjllnger  bei  Bach  ein.  »Bach  nahm  ihn  als  einen 

Schwarzburger,  besonders  gefallig  auf  und  nannte  ihn  von  da  be- 

stiindig  Landsmann.  Er  versprach  ihm  den  erbetenen  Unterricht 

und  fragte  zugleich,  ob  er  fleiBig  Fugen  gespielet  habe?  In  der 

ersten  Stunde  legte  er  ihm  seine  Inventiones  vor.  Nachdem  er  die*e 

zu  Bachs  Zufriedenheit  durchstudirt  hatte,  folgten  eiue  Keihe  Suiten 

und  dann  das  temperirte  Clavier.    Dies  letztere  hat  ihm  Bach  mit 

50!  S.  Band  I,  S.  S48. 

51]  S.  Band  I,  S.  154  und  die  Inscriptionsblicher  von  1T^»  aiiGcrdem  don 

Nachtrag  zu  I,  8.  XV. 

52;  S.  Band  I,  S.  139. 
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seiner  nnerreiehbaren  Kunst  dreimal  durchaus  vorgespielt .  und  er 

reclmete  die  nnter  seine  scligsten  Stnnden.  wo  sich  Bach,  unter  dem 

Vorwande,  keine  Lust  zum  Informiren  zu  haben,  an  eincs  seiner 

vortrefflichen  Instrumente  setzte  uud  so  diese  Stundcn  in  Minuten 

verwandelte.«  Gerber  verlieB  Leipzig  1727  und  begab  sich  dahin 

nur  noch  einmal  gegen  1737,  nm  den  geliebten  Lehrer  wiederzu- 

sehen.  Er  wnrde  1731  Hoforganist  in  Sonde  rsbauseu  und  hat  a  Is 

wackrer  and  besebeidener  Klinstler  seinem  groBen  Meister  Ebre 

gemacht™  . 

Jobann  Tobias  Krebs.  Bachs  fleiBiger  und  begabter  Schtiler 

wUhrend  dessen  weimariscber  Zeit,  sendete  nacb  und  nach  nicbt 

weniger  als  drei  Sohne  auf  die  Thomasschule.  Der  zvveite ,  Jobann 

Tobias  trat  1729.  dreizehnjahrig.  ein.  Bach  urtheilte  liber  ihn.  er 

babe  »eine  gute  stareke  Stimme  und  feine  profectus « **] .  Die  Mnsik 

schcint  indessen  bci  ihm  dureh  die  Wissenschaftcn  allmUhlig  in  den 

Hintergrund  gedrangt  worden  zu  sein.  Erabsolvirte  1740  die  Schule 

mit  Anszeichnung.  wurde  1743  an  der  Uuiversitat  Magister  phihso- 

phiae,  spater  Rector  der  Landesschule  zu  Grimma.  Noch  ausschlieB- 

licher  dttrfte  sich  der  dritte  Sohn,  Jobann  Carl,  den  gelehrten  Studien 

hingegeben  haben.  welcber  1747  mit  Ehren  die  Schule  verlieB55 , 

Das  hervorragendste  musikalische  Talent  aber  besaB  Jobann  Ludwig, 

der  alteste.  Er  ist  am  in.  Februar  1713  zu  ButtelstUdt  geboren.  war 

von  1726  bis  1735  Thomasschtller,  und  studirte  alsdann  noch  zwei 

Jahre  auf  der  Universitiit.  Das  VerhaltniB  Bachs  zu  diesem  Lieb- 

lingsschiiler  war  ein  besonders  vertrautes.  Er  bewunderte  seine 

musikaliscbcn  Leistnngen  und  schatzte  seine  gelehrten  Kenntnisse™  . 

Scherzend  soli  er  gesagt  haben:  »Das  ist  der  einzige  Krebs  in  meinem 

Bache« 57  .  Im  Musikverein  lieB  er  ihn  als  Cembalisten  anstcllen 5S  , 

er  empfahl  ihn  dem  Professor  Gottsched  als  Musiklehrer  fllr  seine 

5.»<  Gerber,  Lexicon  I.  8p.  4«J0  ff. 
54   8.  S.  66  dieses  Bantks. 

55)  •Ntttzliche  Xachrichten  von  Denen  Bemiihnn^en  derer  Gelclirten« 

u.s.  w.  Leipzig.  1740.  S.  «7;  1746,8.104;  1747,  8.  2S!>. 

56]  So  bericbtet  Kobler,  Ilixtoria  scholnrum  Lipsiensitim. 

57)  J.  F.  Reiebardt.  Musiknlischer  Almanach.    Berlin,  1796.    Bojfen  L 

5S.  Gerber.  Lexicon  I,  Sp.  756. 

SrrrtA  .  J.  s.  Bark.  II.  4»; 
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Frau  w] .  and  HeB  sich  sogar  berbei  seine  Com]K)sitionen  zu  vertrei- 

ben6",.  Ala  Krebs  die  Schule  verlieB.  stellte  ihm  Bach  folgendes 

ZeugniB  aus : 

»Da  Vorzeiger  dieses  Herr  Joliann  Ludwig  Krebs  mich  Endcs- 

l)enannten  ersuchet.  Ihme  mit  eineni  Attestat  wegen  seiner  Auffuh- 

rung  auf  unsenn  Alumneo  zn  assistiren.  Als  habe  Dime  solches  nicht 

verweigeru.  sondem  so  viel  melden  wollen,  daB  icli  persuadiret  sey . 

aus  Ihme  ein  seiches  Subjectum  gezogen  zu  haben.  so  besonders  in 

Munich  sich  bey  uns  distinguirct.  indem  Er  auf  dem  Clavier.  Violine 

und  Laute,  wie  nicht  weniger  in  dcr  Composition  sich  also  habilitiret. 

daB  er  sich  libren  zu  lassen  kcine  Scheu  haben  darf :  Wie  denn  deB- 

t'alls  die  Erfahrung  ein  Mehreres  zu  Tage  legen  wird.  Ich  wunschu 
Ihme  demnach  zu  seinem  Avancement  gottlichen  Beystand  ,  und 

recommandire  denselben  hiermit  nochmahligst  bestens«. 

Leipzig,  den  24.  August  1735. 

Johann  Sebastian  Bach 

Capellmeister  und  Director  Musicae« .  61) 

Im  April  1 737  wurde  Krebs  Organist  in  Zwickau  und  einige  Monate 

darauf  schrieb  der  Organist  Linke  in  Schneeberg  einem  Freunde 

»Vor  einiger  Zeit  habe  die  Ehre  gehabt.  Monsieur  Krebsen.  den  neuen 

Orgauisten  in  Zwickau,  eiuen  sehr  starken  Clavier-  und  Orgelspieler. 

zu  sprechen  und  zu  hbreu.  Ich  muB  gestehen,  daB  es  etwas  wichtiges 

sei,  was  dieser  Mensch  als  ein  Organiste  vor  andern  thut,  und  ist  er 

eiue  Bachische  Creature. .    Krebs  wurde  im  April  1744  SchloB- 

organist  in  Zeitz.  wo  er  mit  dem  jungern  Schemelli  zusammeu 

wirkte^j,  1756  aber  Hoforganist  in  Altenburg  und  hier  ist  er  1780 

gestorben.  Uuzweifelhaft  war  er  als  OrgelkUnstler  Bachs  wttrdigster 

SchUler.  und  einer  der  grbBten.  welche  Uberhaupt  uach  Bach  gelebt 

haben.  An  Spiel fertigkeit  mochte  ihn  Vogler  erreichen ,  als  Com- 

ponist  steht  er  tief  untcr  ihm. 

5'Jj  »Der  Frau  Luise  Adelgunde  Victoria  Gottsehedinn  siumntliche  kleinere 
Gedieute*.    Leipzig,  17(53.    In  deiu  vorausgosclrickten  Lebenslauf. 

60]  S.  Tonhalle,  Organ  flir  Musikfreundo.    Jahrgang         S.  931. 

01  Aus  den  Acten  des  Zwiekaner  Rathsarchivs.  Zuerst  initgetheilt  von 

Dr.  Herzog  iin  Zwiekauer  Wochenblatt  voiu  26.  Marz  1*475. 

02j  LV°>grt'  Gespriich  von  der  Musik  zwischen  einem  Orgauisten  und  Ad- 
juvanteu.    1742.  S.  103. 

63;  S.  S.  59u  dieses  Baudes. 
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Ein  j lingerer  KUnstler.  der  seine  Aushildung  durcii  Bach  cigent- 

lich  8chon  in  Cbthen  erhielt ,  aber  nach  einer  Unterbrechung  audi 

in  Leipzig  wieder  das  VerhaltniB  des  Jttngers  zum  Meister  erneuerte, 

war  Johann  Schneider.  Er  wetteiferte  1730  mit  Vogler  nra  die  Or- 

ganistenstelle  an  der  Nikolaikirche.  und  vermochte  ihm  den  Rang 

abzulaufen.  Ich  habe  dies  an  andrer  SteHc  schon  erz&hltH»  .  Hier 

gilt  es  nur ,  einen  bedeutenden  Musiker  nicbt  vorUberzugehen ,  von 

dem  ein  LeipzigerOhrenzeuge  meldet,  seine  Vorspiele  auf  der  Orgcl 

seien  von  so  gutem  Geschmacke.  daB  man  in  dieser  Gattung,  aus- 

genommen  seinen  Lehrer  Bach  selber,  in  Leipzig  nichts  bcsseres 

hbren  konne«5  . 

1732  begab  sich  Georg  Friedrich  Einicke  nach  Leipzig,  geb. 

1710  zu  Hohlstedt  in  ThUringen.  wo  sein  Vater  Cantor  und  Organist 

war.  Er  besuchte  bis  zum  Jahre  1 737  die  akademischen  Vorlesungen 

und  bildete  sich  an  Bach,  zngleich  aber  audi  durcii  den  Verkehr  mit 

Scheibc  musikalisch  weiter.  Ala  Componist  erwarb  er  sich  einen 

geachteten  Naraen ,  und  scheint  auch  bei  seinem  Meister  in  guter 

Erinnerung  geblieben  zu  sein.  Xoch  in  Bachs  Todesjahre  fand  zwi- 

schen  ihnen  Briefweclisel  start:  Einicke  war  damals  Cantor  in 

Frankenhausen . 

Eine  Schaar  ausgraeichneter  Talente  sammelte  sich  urn  Bacli 

Ende  der  dreiBiger  und  Anfang  der  vierziger  Jahre.  Ein  Thoraas- 

schlller  war  aber  nicht  unter  ihnen .  ebensowenig  untcr  denen,  die 

ihm  noch  RjMiter  zuzogcn  und  etwas  bedeutendes  geworden  sind. 

Dies  ist  nach  allem.  was  zwischen  Bach  und  Ernesti  geschehen  war. 

begreiflich.  beleuchtet  aber  hell  die  ungUnstige  Stellung,  welche 

Bach  seitdem  als  Cantor  einnahm.  Seine  besten  Schiller  waren  fortau 

Studenten,  oder  solche  die  sich  fur  den  musikalischen  Lebensberui' 

8chon  ganz  entschieden  hatten.  Johann  Friedrich  Agricola  aus  Do- 

bitschen  bei  Altenburg  geb.  1720)  licB  sich  am  29.  Mai  173S  im- 

matriculiren,  studirte  Jurisprudenz.  Geschichte  und  Philosophic  und 

empfing  daneben  von  Bach  einen  grlindlichen  Unterricht  in  Spiel 

H4  S.  S.  Ml  dieses  Bandes. 

ti5  Mizler,  Musikalischu  Bibliotliek.  Ill,  8.  531. 

*i6  Marpurg,  Kritische  Briefe.  II,  S.  401.  —  Mattheson,  Sieben  Gespriiohe 
der  WeUheit  und  Musik.    Hamburg.  1751.  S.  1S9  f. 

46« 
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und  Composition.  Bach.  Melt  ihn  fttr  geschiekt  genug.  im  Mnsik- 

verein.  den  er  also  urn  173S  noch  geleitet  haben  muB,  das  Cembalo 

zu  spielen :  auch  verwendetc  er  ihn  bei  der  Kirehenmusik  als  Ae- 

compagnisten.  Agricolas  Mutter  war  eine  Verwandte  Handels  und 

soil  mit  ihm  zeit  seines  Lebens  in  brieflichem  Verkehr  gestanden 

haben.  Mit  Handels  Werken  beschaftigte  sich  Agricola  eifrig  schon 

in  Leipzig,  was  die  Anerkennung  und  Theilnahme,  mit  welcher  auch 

Bach  seinem  ebenbllrtigen  Zeitgenossen  gegeullberstand,  von  neuem 

offenbar  werden  lliBt.  Im  Herbst  1741  ging  Agricola  nach  Berlin, 

wurde  dort  bald  als  der  beste  Orgelspieler  anerkannt.  wendetc  sich 

aber  auch  mit  Eit'er  der  Oper  und  italianisehen  Gesangsknnst  zn. 

1751  wurde  er  Hoicomponist  und  nach  Grauns  Tode  1759  kbuig- 

Kcher  Capellmeister.  Er  sehrieb  Kirchen-  und  Instrumentalmusik. 

namentlich  aber  ( )pcrn.  Seine  vortreffliche  wissenschaftlichc  Bildung 

befahigte  ihn  zugleich.  als  Schriftsteller  mit  Erfolg  zu  wirken.  Ihm 

und  Emanuel  Bach  verdankt  die  Nachwelt  den  Xekrolog  liber  Seba- 

stian Bach,  den  Mizler  1754  in  seiner  Musikalischen  Bibliothek  ver- 

oftentlichte.  In  seinen  Anmerkungen  zu  Adlungs  Musica  meehunica 

organoedi  hat  er  uns  werthvolle  Einzelheiten  tlber  Bach  vermittelt. 

Die  mit  Erlauterungen  und  Zusatzen  begleitete  Tebersetzung  von 

Tosis  Anleitung  zur  Singkunst  kann  noch  heute  als  ein  classisches 

'  Werk  gelten.  Er  starb  1 774  67  . 

Ebenfalls  173S  kam  Johann  Friedrich  Doles  zur  I'niversitat. 

der  17 1 G  zu  Steinbach  im  Hennebergischen  geboren,  zu  Schmal- 

kalden  und  aut'dem  Gymnasium  zu  Schleusingen  vorgebildet  wordcn 

war',s  .  Er  ist  1755  Bach  im  Cantorate  nachgefolgt.  hat  sich  aber 

mit  der  Richtung  aufs  weichliche.  opernhafte  und  flach-populare 

nicht  als  ein  Geisteskind  seines  Lehrers  erwiesen.  Wahrend  seiner 

6"  Marpurg,  Historisch-Kritische  Beytrage.  1.  8.  MS  IT.  —  Burner. 

Tagebueh  III.  S.  ">s  ff. —  Ein  VerzeichniB  seiner  Werke  bei  Uerber,  L.  I.  Sp.  IT. 
6S  Ich  folge  mit  diesen  Angaben  ciner  von  Doles*  selbstverfaBten  latei- 

nist  hen  Vita .  welche  ich  in  den  Leipziger  Consistorialacten  faud  Acta  die 

Besetzung  des  Cantoramts  bei  der  Sehule  zu  St.  Thoinii  zu  Leipzig  bet.  L.  127  . 

—  Die  ergotzliehen  Geschichten,  welche  zwischeu  Friedemann  Bach  und 

Doles,  der  in  Bachs  Ilauso  gewohnt  habe,  vorgefallen  sein  sollen  s.  Bitter. 

Bachs  Sonne  II,  S.  l  i«>  f .  .  griinden  sich  auf  die  falsche  Voraussetzung ,  dafi 

Friedemann  damals  noch  in  Leipzig  geweilt  habc.  Er  war  aber  schon  s*eit 
1733  in  Dresden. 
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AmtsfUhruug  verktlmmerte  die  Pflege  Bachseher  Kircheninusik  iu 

Leipzig.  Er  legte  aber  Gewicht  darauf.  als  ein  Schiller  Baehs  zu 

gelten  w) .  Doles  erwarb  sich  (lurch  sein  gefalliges  Talent  schon  zu 

seines  Lehrers  Lebzeiten  in  Leipzig  viele  Freunde.  Er.  und  nieht 

Bach  selber  war  es.  der  1 744  zur  Jahrest'eier  des  ueugegrUndeteu 
Musikvereins  die  Festmusik  schreiben  muBte.  In  demselbeu  Jahre 

wurde  er  Cantor  in  Freiberg.  Ueber  seine  Erlebnisse  dort  ist  weiter 

nnten  noeh  einiges  zu  sagen. 

Viel  ernster  gesinnt  und  auch  von  ausgiebigerer  Begabnng  war 

Gottfried  August  Homilius.  geb.  1712  zu  Koseutbal  an  der  bohnii- 

sehen  Grsinze.  Er  hatte  seine  Studien  bei  Bach  ini  Jabre  1742  be- 

endigt.  da  er  Organist  an  der  Frauenkirche  zu  Dresden  wurde.  Spater 

war  er  Cantor  an  der  Kreuzschule  und  Kirehenrausikdirector  daselbst 

und  ist  17M>  gestorben.  Als  Organist  bewundert  verschaffte  er  sich 

doch  den  groBeren  Kuhm  durch  seine  kirehliche  Vocahnusik.  Das 

bedeutendste,  was  in  dieser  Art  die  zweite  Halite  des  IS.  Jahrhun- 

derts  aufzuweisen  hat.  ist  unstreitig  durch  ihu  geleistet.  Wenu  audi 

nicht  durehaus  ihrer  Bestimmung  angemessen.  so  tragen  seine  Werke 

doch  noch  einzelr.e  ZUge  eines  groBen.  edleu  Kirchenstils  70; . 

Wieder  ganz  anders  geartet  war  Johann  Philipp  Kiniberger, 

geb.  1721  zu  Saalteld  in  Thilringen .  der  durch  Gerber  veranlaBt 

wurde,  sich  zu  Bach  zu  begeben  und  von  1739 — 1741  dessen  Schiller 

war.  Dann  ging  er  nach  Polen,  kehrte  1751  von  dort  zurllek  und 

wurde  Hofmusicus  der  Prinzessin  Ainalia  von  PreuBenin  Berlin, 

wo  er  1 7VI  gestorben  ist.  Als  Coniponist  wurde  er  nicht  bedeuteud, 

wohl  aber  als  Conipositionslehrer.  Hatte  er  eine  grlindlichere  All- 

genieinbildung  und  einen  systemariseher  geschulten  Geist  besessen, 

so  ware  er  unbedingt  der  crste  Theoretiker  seiner  Zeit  geworden. 

Seiner  Arbeiten.  welehe  bis  in  uuser  Jahrhuudert  hinein  fiir  die  Me- 

thode  der  Coinpositionslehrc  fast  ausschlieBlich  bestimniend  gewor- 

den Bind,  ist  in  dicsein  Buehe  genugsam  Erwahnung  gcseheheu. 

Vorzugsweise  nur  Claviervirtuosen  waren  lUidolph  Straube  aus 

Trebnitz  an  der  Elster.  der  am  27.  Febr.  1740  sieh  aul  der  I'niversitat 

(39  S.  die  Vororinuonuig  zu  seiner  C'aut:ite  »lch  kmuiiie  vor  dein  Anjre- 
sicliK    Leipzig  1790. 

TO  Forkel,  8.  42.  —  Gerber.  L.  1,  Sp.  »»(>:,. 
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einsclireiben  lieB.  in  den  fiinfziger  Jahrea  (lurch  Deutschland  Kunst- 

reisen  niachtc  und  danu  nach  England  ging71  ;  Christoph  Transchel 

aus  Brannsdorf  geb.  1721  ,  als  Student  der  Theologie  und  Philo- 

sophic hnmatriculirt  am  21.  Juni  1742,  bald  Bachs  Schiller  und 

Freund.  wclcher  bis  1 755  in  Leipzig  und  dann  bis  zu  seinem  Tode 

1 800  in  Dresden  als  gesuchter  Clavierlehrer  thatig ,  und  ebenso 

durch  Feinheit  des  Spiels  wie  durch  hohe  allgemeine  Bildung  aus- 

gezeichnet  war7*2]:  endlich  Johann  Theophilus  Goldberg.  Diesen 
hatte  der  Freiherr  von  Kayserling  in  noch  sehr  jungen  Jahren  mit 

sich  nach  Dresden  gebracht :  als  seiu  Geburtsort  wird  Kbnigsberg 

genannt7*).  Aufanglich  unterrichtete  ihn  Friedemann  Bach74) ;  sp&- 

ter,  gegen  1 74 1 .  nahm  ihn  sein  Gtinncr  haufig  mit  nach  Leipzig,  urn 

ihm  Sebastians  Unterweisung  zu  verschaffen.  Seine  Fertigkeit  im 

Clavierspiel ,  dem  er  mit  rast-  und  maBlosem  Eifer  oblag.  wurde 

bald  eine  erstaunliche.  Einen  MaBstab  tllr  dicselbe  gewiihren  die 

30  VerUnderungen.  welche  Bach  auf  Kayserlings  Wunsch  tllr  Gold- 

berg componirt  hat.  Kayserling  war  kranklich  und  litt  an  Sehlaf- 

losigkeit:  er  liebte  es  dann  durch  eine  sanftc  und  etwas  munterc 

Musik  sich  den  Tiilbsinn  vertreiben  zu  lassen.  Diesem  Zwecke 

schienen  ihm  die  Variationen  auf  das  vollkommenste  zu  entsprechen. 

Forkel  erziihlt,  er  habe  sich  nicht  satt  daran  horen  konnen  und  Bach 

durch  eine  mit  hundcrt  Louisd'or  geflillte  Dose  fur  seine  Kunstgabe 

belohnt  r°  .  Goldberg  trat  spater  als  Kammermusicus  in  die  Dienste 

des  Grafen  Brtlhl,  starb  aber  fruh.  Er  war  ein  grillenhafter,  wie  cs 

scheint  Friedemann  Bach  in  manchem  verwandter  Charakter.  Nach 

dem  gemeinen  Urtheil  reichte  seine  Compositionsbegabung  nicht 

• 

71;  Inscriptionsbuchcr  dor  Leipziger  Uuiversitiit.  —  Adlung,  Anleituiifj 

zu  tier  uiusiknlischen  Gelahrtbeit.    S.  722.  —  Gcrbor,  L.  II.  Sp.  59i». 

72.  Inscriptinnsblichor  tier  Leipzig  !  Universitat.  —  Gerber,  L.  II,  Sp. 

071  f.  und  N.  L.  IV,  Sp.  382.  —  Transchel  Bcurieb  B  Polonaisen  flir  Clavier, 
welche  Forkel  nach  den  Friedemann  Bachschen  Polonaisen  flir  die  beaten  der 

Welt  halten  mtichte.  Eine  Composition  von  ihm  enthiilt  auch  ein  Sauimel- 

manuscript  auf  der  kUniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  s.  Buxtehudes  Orgel- 

oompositionen,  Band  I.  Vorwort  S.  IV,  Nr.  10;. 

73;  Forkel,  S.  43.—  Reiclmrdt  iMusikalischer  Almanach.  I79H;  unter 

20.  Aprilj  UiBt  ihn  in  Danzig  geboren  sein 

74   Fiirstenau  II,  S.  222,  Anmerk. 

75)  Forkel,  S.  51  f..  s.  auch  S.  4:t. 
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weit :  indessen  ist  doch  ein  grosseres  Clavierpraeludium  aus  C  dur 

ein  gediegenes,  dabei,  wie  zu  erwarten,  sehr  brillantes  Stuck76). 

In  den  let/ten  Jahren  waren  es  namentlich  Altnikol,  Kittel  nnd 

Mttthel,  mit  deren  Ansbildung  sicli  Bach  beschiiftigte.  Johann  Chri- 

stoph  Altnikol ,  der  1749  Bachs  Schwiegersohn  wurde,  weilte  noch 

bis  1 747  in  Leipzig  nnd  half  bei  den  Kirchenanfftlhrungen 77) .  Ein 

Versueh  Friedemanns,  ihn  1746  bei  seinem  Weggange  von  Dresden 

an  seine  Stelle  zu  bringen.  war  miBlungen 7S} .  1747  wurde  er  in- 

dessen Organistin  Niederwiesa  bei  Greiffenberg,  nnd  1 7  IS  auf  Bachs 

Yerwendnng  Organist  zu  St.  Wenceslai  in  Nannibnrg ,  wo  er  nach 

ehrenvollem  Wirken  im  Juli  1759  gestorben  ist  7!,1 .  Johann  Christian 

Kittel  aus  Erfurt  ist  einer  der  spatesten  Schiller  Bachs.  da  er  bei 

des  Meisters  Tode  erst  IS  Jahre  zahlte.  Er  mag  bis  zn  dem  Eintritt 

dieses  Ereignisses  bei  ihm  gewcilt  haben.  Von  Leipzig  ging  er  nach 

Langensalza  nnd  1 750  nach  Erfurt,  wo  er  im  Laufe  der  Zeit  Organist 

an  der  Predigerkirche  wurde.  Kittel  war  tUchtig  als  Spieler  und 

Orgelcomponist.  auagezeicbnet  als  Lehrer.  Er  hat  eine  groBe  Zalil 

der  bestcn  thttringischen  Organisten  gebildet  und  in  pietatvoller  Er- 

innemng  an  seincn  Meister  die  Traditionen  Bachscher  Kunst  zu  er- 

halten  gesucht.  Er  starb  hochbetagt  1S09^."  .   Nur  wenige  Wochen 

76  Ilandschriftlich  auf  der  kdnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  —  Daselbst  auch 

eine  Kirehencantate  seiner  Composition. 

77  Er  erhielt  sechs  Thaler,  weil  er  »in  denen  bey  den  Haupt  Kirchen  dem 

Ckoro  Musico  von  Michael.  1745  bis  19.  May  1747.  usHstiret-.  S.  Rechnungen 

der  Thoniaskirche  von  LichtmeB  1747— 174S,  8.  54. 

7SJ  S.  das  von  Bitter,  Bachs  Sohne  II,  S.  J5*i  niitgetheilte  ActenstUck. 

Vrgl.  ebenda,  S.  171. 

7!».  Nach  den  Todten-Rcgistern  der  Wenceslaus-Kirche  unter  dem  25. 

Juli.  —  S.  noch  Forkel.  S.  43. 

80]  Genau  habo  ich  es  nicht  ermitteln  konnen,  wenn  Kittel  nach  Langen- 

salza kam.  175]  befand  er  sich  jedenfalls  schon  da,  weil  er  sich  im  Februar 

1 752  mit  Dorothea  FrOhmer  daselbst  verheirathete.  Er  war  Organist  an  der 

Bonifacius-Kirche  und  »Miigdlein- Schulmeister*.  Sein  Nachfolger,  der  zu 

hohen  Jahren  kam,  erziihlte,  er  habe  sich  in  der  Madehenschule  auf  die  Lange 

nicht  wohl  geftlhlt,  sein  Eifer  fllr  Componiren  und  Notenschreiben  habe  ihn 

iifter  verleitet,  dieses  in  der  Schule  zu  treiben,  und  dadurch  sei  er  mehrfach 

in  Conflict  mit  seiner  BehUrde  gekommen.  Deshalb  habe  er  auch  endlich  die 

Stelle  aufgegcben  (Mittheilung  des  Herrn  Kirchner  Stein  in  Langensalza ) .  Im 

Uhrigen  s.  Gerber  L.  I.  Sp.  72S  nnd  N.  L.  Ill,  Sp.  57  ff. 
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hat  Johanu  Gottfried  Muthel  Bachs  Untcrricht  genosscn .  wenu  bei 

des  Meisters  Augenleiden  unci  Kriinkliehkeit  in  dieser  Zeit  von  einem 

solchen  iiberhaupt  noch  die  Kedc  sein  kounte.  Mtithel  kam  voni 

herzoglichen  Hofe  zu  Schwerin.  wo  er  seit  spatestens  Miehaelis  I  ~is 
als  Nachfolger  seines  Bruders  den  SchloBorganisten-Dienst  versah. 

Der  Herzog  war  dem  jungen.  1721)  zu  Molln  geborenen  Kiiustler  so 

sehr  gewogen.  daB  er  ihm  im  Mai  1750  unter  Belassung  seines  Ge- 

halts  einen  I  rlaub  aut'ein  Jahr  ertheilte.  daniit  er  sich  bei  Bach  in 

seiner  Kunst  vervollkonnnne.  Ein  (ieleitsscbreibeu  des  Herzogs  ver- 

sehatfte  ihm  freuudliche  Aufnahme  und  die  YergUnstiguug  in  Bachs 

Hause  wohncu  zu  dlirfen.  Er  ist  Zeuge  von  der  letzten  Krankheit 

und  dem  Hinscheiden  des  Meisters  geweseu  und  hat  sich  danu,  uni 

sich  fllr  den  vereitelten  Zwcck  seiner  Keise  mbglichst  schadlos  zu 

halten.  naeli  Naumburg  zu  Bachs  Sehwiegersohne  Altnikol  begeben. 

bei  welehem  er  am  *2.  Juni  1751  noch  verweilte.  Von  Schwerin  ging 

er  im  Juni  I75H  nach  Riga,  wo  er  als  Organist  sein  Leben  beschloB. 

Die  Familie  Muthel  bliiht  noch  jetzt  in  Livland.  Johann  Gottfried* 

Talent  fur  Clavier-  und  Orgelspiel  war  ein  auBerordentliches  und 

hoch  eutwickelt.  Seine  nicht  sehr  zahlreichen  Compositioueu  galten 

als  Probcstiicke  hoehster  Virtuositatsl  . 

Wie  weit  sich  nach  alien  Seiten  bin  und  audi  Uber  Dentschlands 

Granzeu  hinaus  Bachs  Huhm  und  k'bendiger  kiinstlerischer  EinfluH 

erstreckthat.  mag  man  aus  diesen  Mittheilungen  abnehmcn.  Die  Zabl 

M  Was  bei  Buruey  HI,  S.  2t.s  ff.  Uber  MUtliel  zu  lesen  ist,  habe  ich  naeli 

Aoteu  ties  groBhcrzoglichen  Arehivs  zu  Schwerin  priifen  und  erganzen  kihmeu 

Den  Geleitsbrief  des  llerzogs  wird  man  hier  mit  Interesse  lesen 

"Deinnacli  Vorzeigcr  dieses,  Unser  Organist  Johann  (iottfried  Miithel  zu 

dem  beriihiuten  kapellmeister  und  Jiluxic- Director  tiachen  nach  Leipzi,/ ,  inn 

sich  iu  seinem  Metier  daselbst  zu  perfectionlrea,  und  auf  ein  Jahr  dahin  zn 

reiscu  Vorhabeus  ;  So  gchtngct  an  jedes  Ohrts  hohe  Landes-  und  Stadt-Obrig- 

keiten.  dem  hohen  und  uiedrigen  Civil-  und  3/i7iYa»r-Befehlig»-Ilabern,  audi 

gemeine  Sohlatesca  zu  RoB  und  FuB .  und  sonst  jedcrmanniglieheu  DlMVT 

respective  freiiudlich  Gunst-  und  Gniidigea  ersucheu,  gesinneu  und  Begehren. 

Sie  wollen  bemeldten  Unsern  Orgaauten  aller  ohrten  frey  ,  sicher  und  uugehiu- 

dert  />«#siren  lassen  .  welches  wir  urn  einen  jeden  Statutes  erheischung  naeli 

.  .  .  .  zu  erkenueu  und  .  .  .  wieder  also  zu  halten  geneigt  seyn.  Uhrkundlicli 

.  .  .  .  Schwerin  den     May  17.*>U.« 
Die  Anwesenheit  Miithels  iu  Naumburg  constatiren  die  Taufregister  der 

Weuceslaus-Kirche  unter  dem  2.  .Juni  1751, 
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seiner  SehUler  ist  (lurch  die  angetilhrten  Namen  noch  nicht  crschiipft. 

Man  driingte  sich  an  ihn .  inanclnnal  nur  uni  sich  in  der  Welt  ilber- 

haupt  seiueu  SehUler  nennen  zu  kouneu.  Thomaner.  wenn  sie  auch 

nur  im  Haufen  mit  andern  seine  I'nterweisung  genossen  batten,  setz- 
ten  hierin  ihren  Stolz.  Zu  solehen  gebort  Christoph  Niehelmaun  aus 

Treuenbrietzen  geb.  1717  .  sparer  Capellmusiker  bei  Friedrieh  deni 

GroBeu.  Er  war  1730 — 1733  Baehs  erster  Diseantist  bei  den  Kir- 

ehenuiusiken .  and  erhielt  auBerdem  von  Priedemann  Bach  Clavier- 

unterricht w  .  Johann  Peter  Kellner  aus  Griifenroda  geb.  1 705 der 

wohl  durch  den  Organisten  Schmidt  in  Zella  in  Bachs  Werke  einsre- 

tiihrt  and  illr  dieselben  begeistert  war.  pries  es  tiftentlich  als  sein 

(illick.  die  Bekanntsehaft  -  dieses  vortrett'lichen  Mannes<  genossen  zu 
haben:  er  kann  mit  Kccht  wenn  auch  kein  eigentlicher  SehUler.  so 

docfc  ein  geistiger  Zogling  dcssclben  gcnanut  werden  1,3  .  In  cineni 

Uhulichen  YerhaltniB  wird  Johann  Trier  gcstanden  haben.  1 7 1  (>  zu 

Theniar  geborcn  studirte  er  in  Leipzig  Thcologie  und  war  174  7  zu- 

gleich  Dirigent  des  Telemannschen  Musikvercins.  Er  ineldete  sich 

auch  1750  zum  Naehfolgcr  Bachs  im  Cantorat.  llier  wurde  ilmi 

Harrer  vorgczogen .  dagegen  schlug  er  175!i  in  Zittau  sammtliche 

Mitbewerber  aus  deni  Felde.  unter  denen  sich  auch  Friedemann  und 

Emanuel  Bach.  Krebs  und  Altnikol.  also  vier  nachweisliche  Schiller 

Bachs  befanden.  Als  Organist  der  dortigen  Kirche  hat  er  bis  1700 

in  deni  Rate  eines  Bachschcn  Schlllers  und  mit  deni  Huhme  eines  der 

bcsten  Organisten  in  Saehsen  gewirkt  und  gelebtS|  .  Fine  Empt'eh- 
lung  Bachs  gait  als  Mittel  sein  (illick  in  der  Welt  zu  machen.  Ger- 

lach  erhielt  durch  eine  solche  die  Organistenstelle  an  der  Neuen 

Kirche  zu  Leipzig.  Christian  Griibner  der  jllngere  und  Carl  Hartwig 

beriei'eu  sich  auf  die  von  Bach  genossene  I  nterweisung.  als  sie  1733 
Organisten  an  der  Sophienkirche  in  Dresden  werden  wollteu w,  . 

Johann  Christoph  Dora  scheint  sich  mittelst  eines  schrii'tlichcn  Zeug- 

b'l  Mnrpurg.  llistorisch-Kiitischc  Beytrii^c.  I,  S.  4:tl  ff 
53  Marpurj,  a.  a.  0.  S.  439  ff. 

54  Nach  Aeten  des  Pfarr-Arehivs  zu  Themar  und  des  Ruths- und  Kirchen- 

Arehivs  zu  Zittau.  —  DaG  Trier  Bach.s  Schiller  trewesen  sei,  wuBre  Friedrieh 

Schneider  nach  ChcrlieformiK  der  Seini<?en  zu  sagen.  s.  Ketnpe,  Friedrieh 
Schneider.    Dessau  1^51),  S.  it. 

S">   S.  S.  .")!  dieses  Bandes.  —  Bitter,  Bachs  Solme  11.  S.  I.V>. 
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nisses  des  beriihmten  Mannes  den  Organistcndienst  in  Torgau  er- 

obert  za  haben.  Das  ZcugniB  ist  erhalten  und  von  einem  milden 

Wohlwollen  dictirt,  welches  an  Ahnliches  des  ehrwtirdigen  Heinrich 

Bach  aus  Arnstadt  erinnert 8e) .  Man  wird  es  daher  gem  hier  lesen : 

»Vorzeiger  dieses  Mons.  Johann  Christoph  Dora,  der  Music  Ge- 

fliBener,  hat  mich  endesbenannten  ersuchet,  ihme  wegen  seiner  in 

Musicis  habenden  Wissenschaften  einig  attesfatutn  zu  ertheilen. 

Wenn  denn  nach  bey  mir  abgelcgtein  Specimine  befunden.  daB 

er  auf  dem  Clatiere  sowohl  als  auch  anderen  I/wtrumenten  eineu 

ziemlichen  habitum  erlanget,  mithin  im  Stande  sey ,  Gott  und  der 

Republic  Dienstc  zu  leisten,  so  habe  seineni  billigen  petito  nicht  ent- 

gegen  seyn,  sondern  vielmehr  bezeigen  sollen,  daB  bei  zunebmen- 

den  Jahren  von  seineni  guten  naturel  man  eincn  gar  hubilcn  Musi- 

i  um  sich  versprechen  kOnne. 

Leipzig,  den  11.  May  1731. 

J  oh.  Seb.  Bach 

Hochf.  SachB.  WeiBenfl.  Capellmeister  und 

Direct.  Chori  Mmici  Lipsiemut .« *7) .  — 

Nach  alter  Meistersitte  bildeten  die  Lehrlinge  einen  Theil  der 

Familie.  Bach  hielt  es  wie  seine  Vorfahren  mit  dem  zllnftigen  Musi- 

kantenthum ,  und  MUthel  wird  nicht  der  einzigc  Schiller  gewesen 

sein,  dem  er  einc  Wohnst&tte  in  seinem  Hause  cinraumte.  Die 

Schiller  haben  uns  gewissermaBen  in  Bachs  hausliches  Leben  ein- 

gefUhrt,  und  wie  dieses  und  die  Persbnlichkeit  des  Familienhauptes 

sich  ausnahm,  mag  uoch,  so  weit  die  Mittel  reichen,  geschildert 

werden.  Fragt  man  nach  dem  gewo'hnlichen  Verkehr,  soweit  der- 
selbe  nicht  Kllnstler  uud  Kunstangelegenheiten  betraf,  so  diirfte  er 

bei  der  Abgeschlossenhcit  des  bllrgerlichen  Hauses  jener  Zeit,  bei 

Bachs  einfachem  und  haushalterischein  Sinne  und  bei  seiner  ununter- 

S6,  S.  Band  I.  S.  32. 

87)  Aus  den  AustelluugHactcn  der  Torgauer  Organisten  zuerst  veriiffent- 

lieht  von  Dr.  Otto  Taubert,  Die  Pflege  der  Muaik  in  Torgau.  Torgau,  IStiS. 

S.  36.  —  Als  Bachsche  Schiiler  erwahnte  Emanuel  Bach  gegen  Forkel  noch 

Schubert  und  Voigt  in  Anspach.  Unter  Schubert  ist  wohl  Johaun  Martin 

Schubart.  der  weimarische  Organist,  zu  versteheu.  Johann  Georg  Vogt  in  Ana- 

pach  blies  aber  Oboe  und  Fltite  Is.  Walther,  Lexicon  S.  t>4(i  ,  audi  der  Wal- 

denburgische  Organist  J.  C.  Voigt  kann  wohl  nicht  gemeint  sein;  s.  Bd.  I. 
S.  350,  Anm.  25. 
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brochenen  Beschaftigung  mit Spiel  und  Composition  nur  einenger  und 

wenig  bewegter  gewesen  sein.  Die  PersOnlichkeiten,  welche  Bach 

fiir  seine  zahlreichen  Kinder  zu  Pathen  nahra,  und  (lie  hierdurch  ge- 

wisse  familiare  Beziehungen  zu  seinera  Hause  verrathen,  gehbren 

grOBtentheils  der  hoheren  Beamtenwelt  oder  den  vornehmen  Kauf- 
mannskreisen  an.  Aucb  Advocaten  und  Docenten  der  Universitiit 

siud  darunter.  In  den  spitteren  Jahren  scheint  namentlich  zwischen 

deni  Hause  eines  Handelsberrn  Xainens  Bose  und  der  Bachschen 

Familie  ein  intinieres  VerhiiltniB  bestanden  zu  haben.  Einen  regeren 

und  durch  persbnliche  Geneigtheit  belebten  Verkehr  mit  dem  Hof- 
lnstrumentenmaeher  Johann  Christian  Hoflfmann  darf  man  ebenfalls 

annehmen.  Hoffmann  war  schon  1725  in  Leipzig  ansassig  und 

wohnte  aufdem  Grimmaischen  Steinwege SH  :  er  ging  Bach,  der  mit 

Vorliebe  Uber  allerhand  Verbesscrungen  an  den  Iustrumenten  nach- 

sann.  in  der  Construction  derselben  treu  zur  Hand.  Von  der  Viola 

pompom  z.  B.  verfertigte  er  mehre  Exemplarev<  .  Als  er  am  1.  Fe- 

bruar  1750  gestorbeu  war.  fand  sichT  daB  er  aus  Verehrung  fllr 

Bach  diesem  ein  von  ihm  vcrfertigtes  Instrument  testaraentarisch 

vermacht  hatte  '0  . 

Von  einem  Umgange  mit  den  litterarischen  GrbBen  der  Stadt,  so- 

le rn  sie  nicht  Collegen  Bachs  waren.  linden  sich  nur  einige  wenige 

Spnreu.  Mit  Gotsched  war  er  durch  die  Trauerfeierlichkcit  fiir  die 

Kbnigin  Christiane  Eberhardinc  in  Berlihrung  gekommen.  Ermochte 

tlbrigens  mit  einem  Maune.  der  ein  abgesagter  Feind  der  Oper  war, 

nicht  grade  sympathisiren  "  .  und  Gottscheds  Bestrebungen  fur  die 

Dichtkunst  haben  ihn  schwerlich  sehr  interessirt.  Indessen  kntlpfte 

sich  zwischen  dem  Hause  des  Gelehrten  und  dem  des  Kilns  tiers  zeit- 

weilig  eine  Verbindung  dadurch.  daB  Krebs  von  Gottsched  zum 

Musiklehrcr  seiner  Frau  angenommen  wurde"2  .  Luise  Adelgunde 

Victoria,  die  1735  als  Xeuvermahlte  ihren  Einzug  in  Leipzig  hielt. 

S.  Taufregister  der  Thomaskirihe  unter  dem  23.  Sept.  1725. 

M  Hiller.  Lebmsbeschreibungen  S.  45,  Anmerk. 

•»<>  S.  Anhang  B.  XVI,  gegen  Ende. 
91  Sein  Freund  Hudcmann  in  Hamburg  trat  1732  Gottselied  uiit  eincr 

Vertheidigung  der  Oper  entgegen;  8.  Mizler,  Musikalische  Bibliuthek  II,  3, 
S.  120  ff. 

92  S.  Leben  der  Gottsehcdinn  vur  ihren  samuitliehen  kleiueren  Gedichten, 

herauugegeben  von  Gottsched.    Leipzig,  Mti'i. 
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hesati  neben  ihreii  hervorrageuden  Geistesgaben  aueh  ein  bcdeuten- 

des  Talent  zur  Musik.  Sie  spielte  sehon  vortrett'lich  Clavier  unci 
Laute .  wollte  nun  audi  die  Composition  erlernen  und  Krebs  ward 

ausersehen.  sie  hierzu  anzuleiten.  Sie  brachte  es  darin  bald  so  weit. 

eine  Suite  und  eine  Cantate  compouiren  zu  konnen.    Krebs  selbst 

war  von  seiner  Schlllerin,  die  damals  im  Anfang  der  zwanziger 

Jahre  stand,  bis  zur  Sehwarmerei  cntziiekt.  1740  noch  widmete  er 

ihr  von  Zwiekau  aus  ein  Heft  mit  sechs  Praeambulen.  dieer  beiBal- 

thasar  Schmidt  in  Niirnberg  hatte  in  Kuj)fer  stecben  lassen .  und 

stellte  sie  in  einem  iiberschwangliehen  Dedieationsgedieht  als  die 

Uberlegeue  bin. 

"Die  den,  der  Dcin  Geln'ir  zu  unterweisen  dachte, 

Sobald  Du  our  gespielt,  zu  einem  SehUler  niaclite<',u, . 

Gottscheds  Haus  wurde  zeitweilig  zu  einer  Art  von  musikalisebem 

Mittelpunkt.  Sylvius  Leo]>old  WeiB.  der  einst  von  Dresden  aus  nach 

Leipzig  gekommeu  war.  besuehte  die  bcgabte  Fran ,  horte  sie  mit 

Beifall  spielen  und  spielte  ihr  selbst  vor:  Grate  widmete  ihr  die 

zweite  Samnilung  seiner  Often,  aueh  Mizler  suchte  durch  eine  Dedi- 

cation  sich  ihr  angenchin  zu  maehen.  So  wird  dcnn  wohl  aueh  Bach 

zuweilen  bei  ihr  eiugctreten  sein.  Die  Bewundcrung,  mit  welcher 

T.  L.  Pitschel  in  den  "Belustigungen  des  Verstandes  und  \Vitzes<  im 

Jahre  1741  Bachs  gedenkt.  spricht  dafiir.  dass  er  dem  Gottsched- 

schen  Kreise  am  diesc  Zeit  nieht  fern  gestandcn  und  ihn  wohl  zuwei- 

len durch  sein  Spiel  entzilckt  hat9'). 

Dauernde  Freundschaft  verband  Bach  mit  einem  andern  belieb- 

ten.  wenn  audi  weniger  als  Gottsched  berllhmten  Universitatslehrer. 

Johann  Abraham  Binibaum  war  schon  am  20.  Febr.  1721  neuuzehn- 

jabrig  zum  Magister  promovirt,  und  hatte  sich  am  15.  October  des- 

selben  .lahres  als  Docent  habilitirt ,J5] .  Sein  Hauptfach  war  die  Rhe- 

torik.  liber  welche  er  stark  besuehte  Vorlesungen  hielt.  Es  bestand 

in  Leipzig  eine  »Yertraute  deutsche  RednergesellsehafK  deren  Mit- 

glicd  Binibaum  war:  aueh  gab  er  17:t")  eine  Sammlung  yon  Reden 
heraus ,  die  er  dort  in  reinem  .  flllssigem  aber  ctwas  ciceronianisch 

IKJ)  Ein  Exemplar  dieses  Werkes  besitzt  die  koniglichc  Bibliothek  zu 

Berlin.  !»4;  [Johann  Joachim  Schwabe],  Belustigungen  des  Verstandes  und 

Witzes.  ErsterBiind.  Leipzig,  1741.  S.  499  und  501. 

\)b)  Sicul.  Leipziger.JMlir-(;eschiehte.  1721.  S.  I W  mid  236. 
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phrasenhaftem  Deutsch  gehalten  hatte96).  Mit  Bach  hatte  ihm  seine 

Musikliebe  —  er  spieltc  selber  hubseh  Clavier  —  znsamraengebracht. 

Er  wohnte  im  Brtthl  und  starb  am  S.  August  174S  unverehlicht 97^ . 
Bach  erwHhnt  sein  Ableben  in  einem  Briefe  an  Elias  Bach  vom 

2.  November  174S  in  einer  Weise,  die  schlieBen  liiBt.  daB  der  Wet- 

ter sich  nach  ihm  erkundigt  hatte.  Die  Frenndschaft  zwischen  Birn- 

baum  und  Bacli  hatte  einen  thatsachlichen  Ansdruck  gefunden,  der 

sic  auch  in  weiten  Kreiseu  bekannt  machte.  In  der  periodischen 

Schrift.  welche  Johann  Adolph  Scheibe  uuter  dem  Titel  «Critischer 

Musikus«  vom  5.  Marz  1737  an  heransgab,  war  nnter  dem  14.  Mai 

desselben  Jahres  ein  anonymcr  Brief  ersehienen.  welcher  einen  An- 

griff  anf  Bach  enthielt.  Sein  Name  war  nieht  genannt,  aber  die  Per- 

sOnlichkeit  unvcrkcnnbar.  Scheibe  gestand  spilter,  daB  der  Brief 

eine  Fiction  und  er  selbst  der  Verfasser  dcs  Aufsatzes  sci.  Es  wurde 

in  demselben  zwar  die  auBerordcntliche  Fertigkeit  Bachs  im  Clavier- 

und  Orgelspiel  gerllhmt.  aber  an  seinen  Compositionen  ein  Mangel 

an  NatUrlichkcit  und  Annehmlichkeit.  ein  schwttlstiges  und  verwor- 

renes  Wesen  und  ein  UebermaB  von  Ktlnstlichkeit  getadelt.  Der 

Schreiber  mcinte  hiermit  hauptsiichlich  die  concertirende  Vocalmusik 

und  kam  zu  dem  Schlusse .  Bach  sei  in  der  Musik  dasjenige .  was 

ehemal8  Loheustein  in  der  Poesie  gewesenns).  Ein  Jahr  spater 

auBerte  Scheibe  nochmals.  -Bachsche  Kirehenstllcke  seicn  allemal 

kUnstlicher  und  mUhsamer,  keineswegs  aber  von  solchem  Naeh- 

drucke.  Uberzeugnng  und  von  solchem  vernltnftigen  Nachdenken,  als 

die  Telcmannschen  and  Graunschen  Werkc M)  .  Mit  dieser  Ansicht 

stand  er  nicht  allcin,  wie  bei  dem  Geschmacke  der  damaligen  Zeit 

und  der  verfalschten  Vorstcllung.  die  man  von  Kirchentnusik  hatte. 

begreiflich  ist.  Trotzdem  machte  die  Sache  allgcmcin  ein  peinliches 

Aufsehen.  nicht  nur  wegen  der  hohen.  fttr  nnnahbar  gehaltenen  Stel- 

96  Leipziger  Xeue  Zeitnngen  von  gelehrten  Sachen.  173$.  S.  603.  — 

Eine  der  in  der  Gesellsehaft  gehaltenen  Reden.  liber  -den  Hohen  fteist  des 

erhlaGten  Thomii8ius«  erschien  schon  1729.  Die  graflioho  Bibliothek  zn  Wcr- 

nigerode  besitzt  ein  Exemplar  derselben. 

97  Nach  den  Leipziger  Todten-Registern. 
9S  Critiseher  Mnsikus  S.  62. 

9«»  iMattheson,  Kern  melodiseher  Wi«t«enschal't.  Hamburg  ,173*.  An 
hang  -Giiltijre  Zetignisse*  u.  s.  w.    S.  Hi  f. 
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lung  des  Angegriffenen.  sondera  besonders  audi  durch  den  Ton,  in 

welchem  der  Tadel  gehalten  war.  und  wegen  der  Person  des  An- 

greifers.  Scheibe  war  ein  junger  Mann  von  Kenntnissen.  .Scharfsinn 

und  Bchriftstellerischem  Talent,  aber  nur  ein  miiBiger  praktischer 

Musiker.  Jedermann  in  Leipzig  wnBte.  daB.  sein  Probespiel  behuts 

Erlangung  der  Organistenstelle  an  der  Nikolaikirche  keine  Gnade 

vor  Bachs  Urtheil  gefunden  batte.  und  die  tibelsten.  wenngleich  ge- 

wifi  ttbertriebenen  Geruehte  liefen  Uber  dasselbe  uiu.  Scheibe  war 

cine  ehrgeizige  und  eiferetichtige  Natur.  Er  batte  seitdeni  gegen 

Bach  agitirt.  und  eine  Stromuug  hervorgerufen  oder  doch  sicher  be- 

fordert.  wider  die  schon  im  Jabre  1731  Bacji  und  seine  Anhauger 

sich  in  ihrcr  Art  zur  Wehre  setzten.  DaB  der  Cbarakter  des  Midas 

in  der  Cautate  »Der  Streit  zwisehen  Phobus  und  Pan  -  auf  Scheibe  zu 

deuten  ist,  glaube  ich  an  andrer  Stelle  augeusebeinlicb  gemacht  zu 

baben ,0";  .  Die  Welt  sab  in.  diesem  aus  sieberer  Feme  unteniommeneu 

Angrifl'e  allgemein  einen  Act  unwllrdiger  personlicher  Kacbe. 
Bacb  filblte  sicb  durcb  denselbeu  tieter  verletzt,  als  er  vielleicbt 

gedurft  batte.  Er  tiel  aber  gerade  in  eine  Zeit.  da  er  ohnehin  durcb 

den  Conflict  nut  Ernesti  in  eine  sebr  gereizteStininiung  versetzt  war. 

Fast  scheint  es,  als  habe  er  den  Gedanken  gebegt.  selbst  zu  eiuer 

Erwiederung  gegen  Scheibe  die  Feder  zu  ergreifen.  Da  waresBirn- 

baum .  der  fur  ibu  eintrat.  Zunacbst  lieB  er  im  .Januar  1 73s  eine 

anonyme  Hchrift  ausgcbcn  »>Unparteiificbe  Aninerkungen  Uber  eine 

bedenklicbe  Stclle  in  dem  secbsten  Stllcke  des  critischen  Musikus- . 

Als  Scheibe  zwei  Mouate  darauf  eine  >Beantwortuug«  dersclben  er- 

scheinen  lieB.  trat  er  ihmim  Marzniitoffenem  Visir  und  eiuer  ausftlbr- 

licheu  "Vertheidigungu  entgegen.  Beide  Scbriften  widuiete  er  Bach, 

die  letztere  in  it  einer  lHngeren  Zueignung.  Sie  ist  bei  weitem  die  ge- 

lungenere.  In  der  erstereu  batte  er  den  Tadel  gegen  Bachs  Musik 

zu  entkriit'tigen  gesucbt.  und  bier  bewegte  er  sicb  doch  auf  eineiu 

Gebiete,  das  ibm  nicht  genau  genug  bekannt  war.  Scheibes  i  Be- 

antwortungu  ist  ein  impertinentes  Pamphlet.  Allerhand  Klatsch,  den 

er  sich  von  Leipzig  hattc  scbreiben  lassen,  flndet  darin  nebst  haB- 

licben  Insinuationen.  Verdrehungen  und  kleinlichcn  Wortklaubereicn 

seine  uneninicklicbe  Venverthung.  Das  AuBerste  des  AumaBlicbcn 

100  S.  S        ff.  dieses  Butuks. 
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leistet  er.  wenn  er  behauptet,  Bach  habe  sich  nicht  sonderlich  in  den 

Wissenschaften  unigesehen,  die  eigentlich  von  einem  gelehrten  Com- 

ponisten  erfordert  wttrden.  »Wie  kann  derjenige  ganz  ohne  Tadel  in 

semen  musikalischen  Arbeiten  sein .  welcher  sich  (lurch  die  Welt- 

weisheit  nicht  fjihig  gemacht  hat,  die  Krafte  der  Natur  und  Vernunft 

zu  untersuchen  und  zu  kennen?  Wie  will  derjenige  alle  Vortheile  er- 

reichen.  die  zur  Erlangung  des  guten  Geschmacks  gehOren,  welcher 

sich  am  wenigsten  um  criti8che  Anmerkungen,  Untersuchungen  und 

am  die  Regeln  bekttmmert  hat.  die  aus  der  Redekunst  und  Dicht- 

kunst  in  der  Musik  doch  so  nothwendig  sind.  daB  man  auch  ohne 

dieselben  uumoglich  rtthrend  und  ausdruckend  setzen  kann«.  Auf 

derartiges  gehtfrte  sich  eine  derbe  Abfertigung  allgemeiner  Art.  und 

sie  hat  Birnbaum  Scheibe  zu  Theil  werden  lassen.  Ubrigens  war  er 

grade  in  Rhetorik  und  Poetik  selbst  ein  sehr  competenter  Beurtheiler, 

und  was  er  aus  eigner  mit  Bach  gemachter  Erfahrung  den  Ausstel- 

lungen  Scheibes  entgegensetzt,  hat  den  vollsten  Anspruch  auf 

<ilanbwtirdigkeit.  Eb  ist  hiervon  schon  frllher  die  Rede  gewescn  101  . 

Scheibe  schwieg  alsdann  und  rachte  sich  nur  noch  durch  eiu 

boshaftes  Pasquill  auf  Bach .  das  er  als  Brief  eines  gewissen  Corne- 

lius unter  dem  2.  April  1739  in  den  »Critischen  Musikus«  einrttcken 

lieB  102 ; .  liei  einer  zweiten  Auflage  desselbeu  konnte  er  es  sich  frei- 

lich  nicht  versagen,  die  Schriften  seines  Gegners,  mit  Anmerkungen 

verseheu,  neu  zum  Abdrucke  zu  bringen.  Er  unterlag  in  diesem 

Streite.  nicht  weil  sein  Tadel  tlber  Bach  als  sachlich  unhaltbar  nach- 

gewiescn  worden  ware,  sondcrn  wegen  der  Ungehbrigkeit ,  mit  der 

er  ihn  aussprach  und  weiter  verfocht.  Es  hagelte  Puffe  von  verschie- 

denen  Seiten.  Da  er  die  ganze  weit  verzweigte  Bachsche  Schulc 

gegen  sich  aufgebracht  hatte ,  so  verfolgte  ihn  das  GedachtniB  an 

dieses  sein  Auftreten  wie  eiu  bbser  Geist  durchs  Leben:  noch  im 

Jahre  1779  hieb  Kirubcrger  bei  einer  gUnstigen  Gelegenheit  grimmig 

auf  ihn  ein  '•■») .  Auch  wer  ihm  sonst  die  billige  Anerkennung  seiner 

FUhigkeiteu  und  Leistungen  nicht  versagte?  verwahrte  sich,  wie  Mat- 

theson  und  Marpurg.  doch  dagegen ,  seinem  Urtheile  liber  Bach  bei- 

101   S.  8.  01  dieses  Bandes. 

I02j  S.  hierUber  Schriiter  in  Mizlers  Musikalischer  Bibliothek  III,  S.  2:J.V 

103)  Kunst  des  reiuen  Satzcs  II,  3.  S.  39. 
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zupflichten  104  .  Erselbst  seheint  spiitcr  zu  dor  Eiusicht  gckommen  zu 

sein.  (liesem  GroBen  gegeniiber  doch  nicht  den  richtigen  Ton  ange- 

scblagen  zn  haben.  Ans  der  1745  geschriebenen  Vorrede  zur  zweitcn 

A u fl age  des  Critischen  Musikus  klingt  es  dentlich  hervor  lnv  . 

An  den  Birnbaumschen  Streitschriftcn  nalim  Bach  ein  unge- 

wbhnlich  lebhaftes  personliches  Intcresse.  Scheibe  wollte  wissen. 

er  babe  die  erste  dcrselben  am  b.  Jamiar  1738  seinen  Freunden  and 

Bekannten  -mit  nicht  geringem  Vergntigcn«  sclbst  mitgetheilt.  Seine 

eigne  Antwort  gab  er.  wie  es  ihm  am  besten  anstand.  mit  der  Ver- 

oftentlichung  des  dritten  Theiles  der  »C'lavierubung« .  liber  welehcn 

Mizler  bemerkt:  »Dieses  Werk  ist  eine  kraftige  Widerlegnng  derer, 

die  sich  unterstanden .  des  Herrn  Hofcompositeurs  Compositionen  zu 

kritisiren«  UMI  .  Wenn  indessen  Scheibe  in  dem  erwahnten  Pasquill 

Baeli  in  den  Schein  eines  Mamies  zu  bringen  sucht.  der  sich  niemals 

die  Zeit  genommen,  einen  weitlaufigen  Brief  sehreiben  zu  Iernen, 

der  sich  niemals  mit  gelehrten  Sachen  abgegeben .  audi  sehr  selten 

musikali8che  Schriften  oder  Bllcher  gelesen,  so  ist  dies  entweder 

leichtfertige  Verleumdung  oder  schwere  wissentlichc  Unwahrheit. 

Seine  Biographie  fUr  die  » Ehrenpforte «  hatte  Bach  allcrdings  zu 

Matthesons  VerdruB  trotz  wiederholten  Bittens  uicht  geliefert. 

Sonst  aber  bewies  er,  soweit  seine  praktische  Kunstilbung.  die 

ihm  mit  vollstem  Rechte  als  eigentlichster  Lebenszweck  gait,  es 

zulieB  mehr  Interessc  fllr  litterarisch-musikalische  Dinge,  als 

mancher  Zeitgenosse.  Seine  Bibliothek  musikalischer  Blicher, 

die  nach  seinem  Tode  groBtentheils  in  Emanuels  Hande  kam, 

muB  nicht  unbedeutend  gewesen  sein 107  .  Litterarische  Fehden 

hat  er  mehrfach  mit  Interesse  verfolgt.  Als  Sorge  in  Lobenstein 

1745—1747  das  "Vorgemach  der  musikalischcn  Composition" 

herausgegeben  hatte.  lieBen  sich  Stimmen  vernehmen,  die  seine 

lo4  Mattheson,  Anmerkung«>n  zu  den  Giiltigen  Zeugnissen"  iin  -Kern 

niolodiseher  WissenschafK  S.  10  and  11.  —  Marpurg.  Kriti*ehe  Briefe  1, 
S.  B7. 

l'»5  Birnbaums  Schriften  nnd  Scheibes  Entgegnuugen  findet  man  in  dor 

zweitcn  A una go  des  Critischen  Musikus,  S.  S33— 1031. 

106)  Musikalische  Bibliothek  II.  8.  I5«  f. 

107  Emanuel  schenkte  raehre  derselben.  »seltne  alte  BUcher  und  Abhainl- 

lungen  iiber  die  Musik«,  an  Barney  .  s.  Tagebuch.  III.  S.  215. 
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Autorschaft  anzweifelten :  Teleinaim  sollte  es  geschrieben  und  Sorge 

nur  den  Namen  hergegeben  haben.  Bach  bekttmmerte  sich  urn  die 

Sache  und  neigte  zu  Sorges  groBem  Leidwesen  ebenfalls  der  Ver- 

muthnng  zu.  daB jener  mit  fremdem  Kalbe  gepflugt  babe.  Er  rouBte 

sich  hierfttr  noch  nach  seinein  Tode  der  miBgttnstigen  Gesinnung 

zeihcn  lassen ,0s; .  Zu  lebhafteni  Meinungsaustausch  gab  Bachs  Bethei- 

ligung  an  emer  Angelegenheit  Veranlassung ,  die  von  1749  an  die 

musikalischen  Gemttther  eine  Weile  erhitzte. 

Doles  war  1744  als  Cantor  nach  Freiberg  gegangen  und  wirkte 

dort  seit  1747  unter  dem  durch  Gelehrsamkeit  ausgezeichneten 

Rector  Johann  Gottlieb  Biedermann.  Dieser  beschloB  im  Jahre  174S 

zur  Erinnerungsfeier  des  vor  100  Jahren  geschlossenen  westph&li- 

schen  Friedens  durch  die  Freiberger  Schiller  ein  Singspiel  auffllhren 

zu  lassen.  Ein  blinder  Dichter  Namens  Enderlein  machte  den  Text: 

»Das  nach  schweren  Kriegen  durch  einen  allgenieinen  Frieden  er- 

freute  Deutschland«.  Act  I:  >Da«  Elend  des  dreiBigjahrigen Kr4eges«, 

Act  II:  »Die  anscheinende  Hoftnung  znm  Frieden.  nebst  denen  vor- 

gefallenen  Hindernissen«<.  Act  III:  »Der  vollig  geschlossene  Friede«, 

Act  IV:  »Der  zum  allgemeinen  Nutzen  und  Vergnllgen  aussehlagende 

Friede«.  Die  Musik  war  von  Doles,  welcher,  wie  Biedermann  vor 

dem  gedruckten  Texte  bemerkte ,  seine  Arbeit  so  eingerichtet  hatte, 

>»daB  sowohl  gellbte  als  zilrtliche  Ohren  dadurch  gereizt  werden«. 

Das  Stuck  war  keine  eigentliche  Oper  im  damaligen  Verstande.  son- 

dern  ein  Singspiel  mit  gesprochenem  Dialog ,  wie  sie  in  der  ersten 

Halfte  des  18.  Jahrhnnderts  in  sUchsischen  Schulen  mehrfach  auf- 

geftthrt  und  in  ihrer  Bedeutung  fur  die  Geschichte  der  deutschen 

Oper  noch  nicht  hinlanglich  gewtlrdigt  worden  sind.  Der  Rath  hatte 

die  Btthne  erbauen  lassen  und  dem  Unternehmen  auch  sonst  alien 

moglichen  Vorschub  geleistet.  Am  14.  October  und  folgenden  Tagen, 

Xachmittags  4  Uhr  fand  im  Kaufhause  die  Auffuhrung  statt1™,,.  Die 

Theilnahme  war  groB,  auch  aus  der  Umgegend  strbmten  die  Men- 

schen  zu,  den  Hauptbeifall  aber  erhielt  die  Musik.   Es  mochte  Bie- 

I08j  S.  Marpurg,  Kritische  Briefe  1,  8."  139. 
109  Ein  Exemplar  des  gedruckten  und  von  Biedermann  mit  einero  Vor- 

berichte  vereehenen  Textes ,  2  Bogen  in  Polio ,  bewahrt  die  Bibliothek  des 

Freiberger  Alterthuinsvereines.  —  Cbrigens  8.  Beytriige  zur  Historie  und  Auf- 
nabme  des  Theaters.  Stuttgart,  1750.  S.  590. 

SmTA,  J.  S.  Bach.  II.  47 
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dermaun  unbequem  sein,  daB  hierdurch  daft  Ansehen  des  Cantors 

und  sein  EinflnB  auf  die  Schiller  sich  bedeutend  steigerte .  und  so- 

mit  die  Musik  die  Wissenschaften  zn  beeintrachtigen  drohte.  Aueh 

munkelte  man  von  allerhand  Unzukbmmlichkeiten ,  die  Rich  bei  Be- 

rechnung  der  Einnahmen  und  Honorirung  des  Coniponisten  ereignet 

haben  sollten.  Kurz.  der  vielerorten  schon  erlebte  Zwist  zwischen 

Rector  und  Cantor  wurde  auch  in  Freiberg  zur  Thatsache.  Bieder- 

mann  gab  seiner  Gereiztheit  in  dem  nachstcn  Schulprogramni  voni 

12.  Mai  1749  einen  nur  allzu  deutlichen  Ausdruck.  Der  Grund- 

gedanke  des  lateinischen  Programms.  welchen  er  gestlttzt  auf  cine 

Stellc  aus  der  Mostellaria  des  Plautus  [Musice  herclc  agitis  aetatem, 

Ha  ut  vos  decet,  Act  III,  Sc.  2,  v.  40  ausftlhrt.  daB  namlich  eine 

tibermaBige  Pflege  der  Musik  die  Jugend  leicht  zu  eiuem  ztlgellosen 

Leben  verfllhre.  war  richtig  und  unverfiinglich.  Wenn  er  aber, 

grade  nachdcm  wenige  Monate  zuvor  die  Musik  in  der  Freiberger 

Schule  einen  ehrlichen.  ihm  aber  unwillkoininenen  Triumph  gefeieit 

hatte,  einige  schlechte  Subjecte,  die  der  Musik  ergebeu  gewesen 

seien .  zur  Warnung  voi-fUhrte .  wenn  er  darauf  hinwies .  daB  Horaz 

die  Musiker  in  eine  Classe  mit  Bajaderen.  Quacksalbem  und  Bettel- 

priestem  setze,  daB  die  Christen  alter  Zeit  die  Musiker  von  ihren 

trommen  Vcrsammlungen  fern  hielten  und  jahrlich  nur  einmal  zum 

Abeudmahl  zulieBen .  so  konnte  sich  hierdurch  mit  Kecht  der  gauze 

Musikerstand  beleidigt  fllblen.  Und  so  geschah  es  auch.  Genannte 

und  Ungenannte  fielen  Uber  Biedermann  her,  Mattheson  allein  mit 

fUnf  Scliriften.  Andre  wieder  suchten  ihn  zu  vertheidigcn.  Es  ent- 

brannte  ein  heftiger  litterarischer  Krieg.  der  erst  1751  sein  Eude 

erreichte :  Biedermann  muBte  zur  Strafe  seiner  Taktlosigkeit  viele 

grandiose  Kriinkungen  erdulden. 

Als  Bach  die  Vorgiinge  in  Freiberg  erfuhr  und  Biedermamui 

Programm  las.  brachen  alte  VVunden  bei  ihm  auf:  hatte  er  doch 

mit  seinem  Rector  ahnliche  Dinge  erlebt.  Er  schickte  das  Programm 

an  SchrOter  in  Nordhausen.  ein  Mitglied  der  musikalischen  Societat. 

und  bat  ihn  es  zu  recensiren  und  zu  widerlegen ,  da  er  in  Leipzig 

und  Umgegend  niemanden  finden  kbnne.  der  dazu  geschickter  ware. 

Schriiter  willfahrte.  sandte  Bach  die  Recension  zn  und  UberlicB 

ihm.  dieselbe  in  einer  periodischen  Sclirift  zum  Abdruck  zu  bringen. 

Sie  entsprach  Bachs  WUnschen  und  er  schrieb  am  10.  December 
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1719  an  Einicke  in  Frankenhausen :  »Die  schrbterische  Recension 

ist  wohl  ahgefaBt.  und  nach  meinem  gout,  wird  auch  naehstens  ge- 

drnekt  zum  Vorschein  kommen  .  .  .  Herra  Matthesons  Mithridat  hat 

eine  sehr.starke  Operation  verursachet.  wie  mir  glaubwttrdig  Mge- 

sehrieben  worden.   Sollten  nocli  einige  Refutations,  wie  ich  ver- 

muthc,  nachfolgen.  so  zweifle  nicht,  es  werde  des  Auctmis  Dreck- 

ohr  gereiniget .  nnd  znr  Anhorung  der  Musik  geschickter  gemacht 

werden«.    Die  Besorgung  zum  Dnick  aber  ttbertrug  er  einem  an- 

dern ,  der  eigenmaehtiger  Weisc  einige  Anderungen  vornahra .  Zu- 

sUtze  machte  nnd  den  Ton  des  maBig  und  wttrdig  gchaltenen 

Sehriftstttckes  vcrschiirfte.   In  der  vcriinderten  Fassung  wurde  Bie- 

dermann  zu  verstehen  gegeben,  daB  er  in  der  heidnischen  Litteratur 

bewanderter  sei.  als  ira  Worte  Gottes.  daber  auch  die  Schrift,  wie- 

derum  gcgen  Schroters  Absicht  den  Titel  »Christliche  Beurtheilnugc. 

erhielt.   Sehrbter  war  Uber  die  Behandlnng.  die  seine  Recension  er- 

litten  hatte ,  inelir  als  billig  empfindlich ,  und  ersuchte  Einicke  am 

9.  April  1750  schriftlich,  Bach  davon  Mittheilnng  zu  machen.  Am 

20.  Mai  1750  antwortete  Bach  an  Einicke:  "An  Herrn  Schrbtern 

bitte  mein  Compliment  zu  machen,  bis  daB  ich  selber  im  Htande  bin 

zu  schreiben.  da  ich  mich  alsdenn.  der  Veranderung  seiner  Recen- 

sion wegen,  entschuldigen  will,  weil  ich  gar  keine  Schuld  daran 

habe :  sondern  solche  einzig  demjenigen .  der  den  Druck  besorget 

hat.  zu  imputiren  ist«.   Schrtfter  wollte  sich  hiennit  nicht  zufrieden 

geben  nnd  verlangte  unter  anderm  eine  oflfentlich'j  ErklUrung  Bachs. 
Aber  der  Tod  machte  in  seiner  Weise  der  Sache  ein  Ende.  Ganz 

oline  sein  Verschulden  war  auch  der  gute  Einicke  noch  in  den  Streit 

hineingezogen.  Ein  Vertheidiger  Biedermanns  hielt  ihn  tltr  den  Ver- 

tasser  der  »Christlichen  Beurtheilnng<<  und  nannte  ihn  »einen  gewissen 

Cantor  zu  F.  irankenhausen!.  der  vorher  ein  schlcchtes  Dorfschul- 

meisterlein  zu  H.ohlstedt!  gewesen  ware«.  Das  veranlaBte  ihn  denn, 

Mattheson  gegentibcr  den  ganzen  Sachverhalt  aufzudecken 110 . 

110  Matthesuu,  Sieben  Gespriiche  der  Weisheit  und  Musik.  Hamburg. 

1751.  S.  1S1  ff.  —  Ausfiihrliches  berichten  liber  den  Streit  im  allgemeiniu 

Adiung,  Auleitung  zu  der  luusikalischcu  Gelahrthcit.  S.  TO  if.;  Mnrpurg. 

Kritiscke  Briefe.  I,  S.  253;  neuerdings  Lindner,  Zur  Tonkunst.  8.  64  ff.  — 

Die  "Christliche  Beurtheilung*  hat  Bitter,  J.  8.  Bach  D,  8.  340  ff.  vollstiindig 
abdruckeu  lassen. 
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Die  Veranlassung  einer  Recension  (lurch  Sehrbter  war  aber 

nieht  das  einzige,  was  Bach  gegen  Biedemiann  that.  Er  suchte  die 

Cantate  »Der  Streit  zwischen  Phttbns  and  Pan«  wieder  hervor,  die  er 

18  Jahre  frtlher  zur  satirischen  Abwehr  gegen  die  TadJer  seiner 

Musik  eoniponirt  hatte ,  und  brachte  sic  aufs  neue  zur  AuffUhrung. 

Es  schcint ,  dafi  die  AuffUhrung  in  einem  der  studentischen  Musik- 

vereine  stattgefundeu  hat .  obgleich  Bach  in  directer  Beziehung  zu 

ihnen  nicht  mehr  stand.  Scit  dem  12.  MHrz  1749  studirte  in  Leip- 

zig  Johann  Michael  Schmidt  aus  Meiningen,  der  einige  Jahre  spiiter 

ein  sinniges  und  mit  groBera  Beifall  aufgenomiuenes  Buch ,  genannt 

Musiro-Thcologia,  herausgab  •»).  In  diesem  Buche  wird  Bachs  ver- 

schiedene  Male  bewundernd  gedacht ;  an  einer  Stelle  aber  (S.  263) 

heillt  es.  das  Hauptstreben  des  Componisten  solle  sein ,  den  auszu- 

drtlckenden  GeiuUthszustand  und  die  daher  flieBenden  Handlungen 

wohl  vorzustellen  und  der  Natur  nachzuahmen.  Je  mehr  man  die 

Nachahniung  in  seinen  Stucken  erkenne,  desto  mehr  VergnUgen 

brachten  sie.  Aus  dieser  Betrachtung  seien  der  musikalisehe  Ka- 

lender,  »das  Bachische  Gespriichspiel".  die  Leyer,  der  Kuckuck,  die 

Nachtigall ,  das  Posthoru  und  andre  Sachcn  hervorgekommen.  Mit 

den  Ubrigen  Namen  werden  offenbar  heitere  Cantaten  bezeiehnet,  die 

damals  popular  waren.  uns  jetzt  aber  unbekannt  geworden  sind.  Das 

»Gespriichspiel«  kann  nur  eine  weltliche  Cantate  Bachs  sein.  An  eine 

der  dramatischen  Gelegenheitsmusiken  darf  man  in  dem  Zusammen- 

hange.  in  welchem  es  hier  genannt  wird .  nicht  denken.  Es  bliebe 

also  die  Wahl  zwischen  der  Caffee  -  Cantate  und  »Phobus  und  Pan«. 

Da  aber  die  Rede  von  scharfer  Charakterisirung  und  von  Nach- 

ahmung der  Natur  ist.  was  beides  im  weitesten  Verstande  in  der  letz- 

teren  Cantate  sich  findet,  so  wird  man  um  so  weniger  zweifeln,  daB 

diese  gemeint  ist,  als  wirklich  ein  geschriebenes  Textbuch  derselben 

mit  der  Jahreszahl  1749  vorliegt.  Michael  Schmidt  dllrfte  also  die 

Cantate  mitgesungen ,  oder  doch  bei  ihrer  AuffUhrung  gegenwUrtig 

gewesen  sein. 

Das  genannte  Textbuch  enthiilt  auBerdem  eine  Stelle ,  die  den 

111  31  US  ICO  -  THE  OLOGIA,  Oder  Erbanliche  Anwendung  Musikali- 

scher  Wahrheiten;  Bayreuth  und  Uof.  17o4.  —  Vrgl.  Marpurg,  Historisch- 
Kritische  Beytrage.  I,  S.  346  ff. 
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Zweck  der  wiederholten  AutTlihrung  deutlich  verriitli.    Im  letzteo 

Kecitativ  hat  Picandcr  nrsprttnglich  gedichtet: 

Ergreife,  Phiibus.  nun  die  Leyer  wieder, 
Ea  ist  uichts  lieblichers  als  deine  Liedcr. 

Daraus  ist  nun  gemacht  worden. 

Verdopple,  Phobus,  nun  Musik  uud  Lieder, 
Tub  auch  Hortensius  und  ein  Orbil  darwider. 

Tnd  dann  endgltltig: 

Verdopple.  Phobus,  nuu  Musik  und  Liedor, 

Tobt  gleich  Birolius  und  ein  Horteus  darwider. 

Orbilius  ist  der  bekanntc  Horazische  Schulmeister  ,l2j,  Birolius  eine 

durch  I'mstclluug  der  Buchstabeu  gewonnene  Form,  bei  welcher 

das  Bestreben  auf  deu  Namen  Biedermann  anzuspielen  unverkenn- 

bar  scheint.  Auch  die  mit  Hortens  gemeinte  Persbnlichkeit  glaubc 

ieh  zu  erkennen.  Quintus  Hortensius  war  ein  Zcitgenosse  Ciceros 

und  als  Heduer  der  einzig  ebenbttrtige.  Beide  galtcn  als  Vcrtreter 

der  classischen  lateinischen  Diction.  Der  Mann,  welcher  diese  unter 

den  Gelehrten  Deutschlands  iin  lb.  Jahrhundert  wiederherstellte, 

war  Eniesti,  welcher  auch  1737  eine  Gesammtausgabe  der  Schriften 

Ciceros  veranstaltet  hatte.  Ihn  mit  dem  Namen  Hortensius  zu  bc- 

ehren  lag  in  diesem  Falle  urn  so  miner,  als  man  schon  fllr  Bieder- 

mann den  Namen  einer  Personlichkeit  der  romischen  Litteratur  als 

passend  erfunden  hatte.  Der  Rector  zu  Freiberg  und  der  Rector  zu 

Leipzig  bilden  bier  ein  Paar,  das  der  Satire  der  Bachschen  Cantate 

zur  Zielscheibe  dieuen  sollte  m  .  Bachs  Verbitterung  gegen  Ernesti 

zeigt  sich  dadurch  als  eine  unausrottbar  eingewurzelte.  Biedennann 

blieb  es  librigens  keinesfalls  unbekannt.  in  welchem  Sinne  Bach 

gegen  ihn  vorging.  Von  einer  der  polemischen  Schriften.  ttber  deren 

112,  Horaz,  Episteln  II.  1.  v.  70  und  71. 

113)  Weun  Delin  in  der  S.  179.  Aninerk.  erwiihnten  Ahhandlung  sagt.  daG 

eiuige  unter  deui  Hortensius  einen  gewissen  Gartner  verstehen  wollen  d»*r 
Bach  gelegentlich  den  Vorwurf  maehte,  daB  er  die  Thomancr  zu  viel  mit  Musik 

beschiiftige,  so  weiB  ich  nicht,  worauf  sich  diese  Vennuthung  grlindet.  Karl 

Christian  Gartner,  der  spiitere  Herausgeber  der  Bremer  Beitriige.  war  aller- 
dings  ein  geboreuer  Freiberger  und  lebte  auch  zeitweilig  in  Leipzig,  aber  nur 

bis  171").  und  daB  er  fiberhaupt  zu  Bach  je  in  Beziehung  getreten  wiire,  ist 
unbekannt. 
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intellectuellen  I  rhehcrer  eine  unbegrttndete  Vermuth ung  hatte,  sagt 

er,  sic  sei  "ana  dem  stinkenden  Bach  der  Dummheit  uud  Ltigen  ge- 

flOB8en«  m).  Bis  zu  solehen  Artigkeiten  hatte  man  sieh  allmahlig 

gesteigert.  Naeh  seinem  Programm  konute  man  Biedcrmann  der 

Verachtung  der  Musik  allerdings  nicht  zeihen.  Aber  die  Vorge- 

schichtc  desselben  war  jedenfalls  in  Leipzig  durch  Doles  sehr  genan 

bekannt  geworden ,  nnd  sic  brachte  den  Rector  in  ein  ungllnstiges 

Licht.  Die  Leidenschat'tlichkeit,  mit  welcher  der  alte  Tonmeister 
die  Ehre  seiner  gcliebten  Kunst  rein  zu  halten  sieh  bemllht ,  erhiilt 

etwas  rllhrendcs,  wenn  man  bemerkt,  wie  er  noch  in  einer  andern 

Composition,  die  er  in  dieser  Zeit  bei  drei  verschiedenen  Gelegen- 

heiten  auftuhrte,  begeistert  ihr  Lob  singt.   Ich  meiue  die  Cantate 

O  holder  Tag.  envllnsehte  Zeit-,  welcher  bei  ihrer  Wiederholnng 

ein  Text  aussehlieRlieh  zum  Lobe  der  Musik  uutergelegt  worden 

ist.  In  ihm  heiBt  cs  unter  andenn  :  tWiewohl .  geliebtc  Musica ,  So 

angenehm  dcin  Spiel  So  vielen  Ohren  ist.  So  bist  du  doch  betrubt 

Vm\  stehest  in  Gcdanken  da:  Denn  es  sind  ihrer  viel,  Denen  du  ver- 

achtlich  bist.  Mich  dllnkt.  ich  bore  deine  Klagen  Selbst  also  sageu: 

Schweigt.  ihr  Fliiteu,  schweigt  ihr  Tone,  Klingt  ihr  mir  doch  selbst 

nicht  schbne :  Geht  ihr  armenLieder  bin.  Weil  ich  so  verlassen  bin'. 

Doch  f'asse  dieh.  Dein  Glanz  ist  noch  nicht  ganz  verschwunden 

Und  in  den  Bann  gethan< 1,5  .  — 

Alle  dicse  Vorgiiuge  erscheinen  in  zweiiacher  Hinsicht  be- 

deutsam.  Sie  bekundcn  Bachs  litterarische  Intercssen  uud  lassen 

auch  einen  Charaktcrzug  scharf  hervortreten.  In  Bachs  Natur 

lebte  —  wir  wiesen  schon  einmal  daranf  bin11";  —  eine  gewisse 

Streitfreudigkeit.  die  ihn  in  dieser  Beziehung  als  einen  Geistesver- 

wandtcn  der  lutherischen  Orthodoxie  erscheinen  liiBt.  wie  sie  sieh 

beispielsweise  in  dem  MilhlhHuser  Pastor  Eilmar  verkiirperte.  AVer 

unsern  Auseinandersetzungen  ttber  Bachs  Compositionen  gefolgt  ist. 

wird  in  ihnen  dcnselben  Zug  mehrf'ach  bemerkt  haben.  Ich  erinnere 

hier  nur  an  die  Caritaten"  "Christ  lag  in  Todesbanden«  und  »Es  erhub 

sieh  ein  Streit«,  an  den  Doppelchor  »Nun  ist  das  Heil  und  die  Kraft«. 

Freilich  unterscheidet  er  sieh  von  den  Orthodoxen  wieder  dureh  die 

114  S.  Lindner,  at.  a.  0.  S.  S5. 

115:  S.  S.  U»»;  dieses  Bandes. 

llf,  S.  S.  47<>  diesos  Bandes. 
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tiefe  Innigkeit  wines  Empfindens  und ,  wenn  nur  die  reehte  Stelle 

seines  Gemttthes  getroffen  wird.  eine  rtthrende  Naivetat.  Kin  voller 

deutseher  Mann .  Reeke  nnd  Kind  in  einer  Person ,  wild  und  doch 

wieder  hingebend  weieh :  unter  den  deutsehen  Thenlogen  kann  ihm 

ganz  doeh  nnr  Lnther  vergliehen  werden.  Aneh  die  Hartnaekigkeit. 

mit  welcher  er  sein  Recht  verfoeht  and  von  der  wir  Beispiele  genug 

anznftihren  hatten.  gehort  als  wesentlicher  Zug  in  dieses  Bild.  Reiz- 

bar  wie  diejenige  aller  Kttnstler  konnte  seine  kriiftige  Natur  wohl 

in  nnbandigem  Zorne  losbreehen.  Der  Organist  der  Thomaskirche, 

Grabner  oder  Corner .  soil  es  bei  einer  Probe  einmal  auf  der  Orgel 

versehen  haben.  Da  riB  (ieh  Baeh  in  Wntb  die  Perrtteke  ab.  schlen- 

derte  sie  dem  Missethater  an  den  Kopf  und  donnerte:  <>Er  hatte 

lieber  sollen  ein  Schnhflieker  werden  !«117]  Einen  ungehorsamen 

Sehttler  mitten  im  Gottesdienst  mit  Ulrmcn  vom  Chor  zu  treiben. 

ihn  Abends  gar  noch  vom  Speisetische  knrzer  Hand  zn  verjagen. 

daranf  kam  es  gelegentlieh  nieht  an.  Da  er  so  seiner  Lehrerwttrde 

wohl  manehmal  etwas  vergab.  wnrde  es  ihm  natllrlich  schwer.  die 

Kotte  der  Thomaner  jederzeit  zu  bHndigen.  Aber  diese  Sehwachen 

konnten  bei  denen ,  die  ihn  naher  kannten ,  doeh  die  hohe  Meinnng 

von  dem  redlichen  Ernst  seiner  Natur  nieht  vermindern.  Bllrgen 

hiertUr  sind  seine  EinzelschUler.  die  ausnahmslos  mit  unbegrflnzter 

Verehrung  an  ihm  hingen.  »Von  seinem  moralischen  Charakter-, 

heiBt  es  im  Nekrolog,  »mogen  diejenigen  reden,  die  seines  Umgangs 

und  seiner  Freundschaft  genossen  haben .  und  Zengen  seiner  Red- 

lichkeit  gegen  Gott  und  den  NUchsten  gewesen  sind"1"). 

Baeh  besaB  ein  berechtigtes  hohes  SelbstgefUhl .  das  muBte 

unter  andern  der  Leipziger  Rath  mehr  als  einmal  erfahren.  Aber 

er  war  wie  alle  groBen  Naturen  frei  von  Eitelkeit  und  mensehlich 

nachsiehtig  gegen  andre.  Die  Sehttler  sollten  sich  nur  seinen  FleiB 

zum  Muster  nehmen ,  ttber  die  grbBere  oder  geringere  Naturbega- 

bung  reehtete  er  nieht  mit  ihnen.  Lob  lieB  er  sich  nur  bis  zu  einem 

gewissen  Grade  gefallen.  Als  einmal  jemand  seine  bewunderungs- 

117  Dicse  Gesehichte  berichtet  Hilgenfeldt  S.  172.  Ich  kann  ihre  Quelle 

nieht  naehweisen.  Hilgenfeldt  pflegte  aber  in  seine  Compilation  nichts  auf- 
zunehraen.  woflir  er  nieht  einen  glaubwlirdigen  Oewahrsniann  hatte. 

11<>   Nekrolog.  S.  173. 
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wilrdige  Fertigkeit  auf  dcr  Orgel  mil  vielen  Lobsprllchen  erhob. 

sagte  er  ganz  gelassen:  *Das  ist  eben  nichts  bewunderuugswiir- 

diges.  man  darf  nur  die  rechten  Taaten  zu  rechter  Zeit  treffeii.  so 

spielt  das  Instrument  selbst«  m\   Ebenso  war  es  ihm  fremd.  mit 

seinen  Leistungcn  affectirt  oder  bocbinlithig  zurtiekzuhalten.  Er 

spielte  bereitwillig  und  gem  vor .  oder  musicirte  gemeinsain  mit  an- 

dern.  Als  eine  Eigenthllmliehkeit  bemerkte  man  es  an  ihm.  daB  er. 

der  Meistcr  der  freieu  Fantasie ,  doeh  nicht  mit  etwas  cigenem  zu 

beginnen  liebte.   Gern  lieB  er  sich  zuvor  eine  ihm  fremde  Compo- 

sition vorlegen  und  spielte  diese  vom  Blattc .  dann  erst  ging  er  zur 

eigenen  Fantasie  liber ,  gleich  als  ob  er  ei*es  UuBeren  Anlasses  be- 

durft  hlitte .  urn  die  Schwingen  seiner  Erfindungsgabe  zn  entfalten. 

Die  hiertiber  erhaltenen  Zeugnisse  sind  merkwllrdig  genug.  am 

wortlich  mitgetheilt  zu  werden.   ttie  rtlhren  von  einem  gewissen 

T.  L.  l'itschel  her,  der  Ende  tier  dreiBiger  Jahrc  des  Jahrhuuderts 

in  Leipzig  Theologie  studirte.  1740  Magister  wurde  und  1743  dort 

27  Jahre  alt  starb.   Er  gehiirte  zu  Gottscheds  Anhangero .  und  ver- 

offentliehte  in  dem  Orgaue  der  Gottschedianer  »Belnstigungen  des 

Verstandes  und  Witzes«  ein  Schrciben  an  eineu  Freuud  »von  Be- 

suchuug  des  offentlichen  Gottesdienstes«.  Hier  sagt  er:  »Sie  wissen. 

der  berllhmte  Mann ,  weleher  in  unserer  fttadt  das  griiBte  Lob  der 

Musik .  und  die  Bewunderung  der  Kenner  hat ,  konnnt ,  wie  man 

sagct,  nieht  eher  in  den  Stand,  (lurch  die  Vermisehuaig  seiner  Time 

andere  in  Entzllekung  zu  setzen .  als  bis  er  etwas  vom  Blattc  ge- 

spielt,  und  seine  Einbildungskraft  in  Bewegung  gesetzt  hat«.  I'nd 
sparer  noch  einmal :  »Der  geschickte  Maun .  dessen  ich  Erwalmung 

gethan  habe.    hat  ordentlich  etwas  schlechteres  vom  Blattc  zu 

spielen.  als  seine  eigenen  Eintalle  sind.   Und  dennoch  sind  diese 

seine  bessereu  Eintalle  Folgen  jener  schlechteren« 120  .   Mit  dieser 

Eigenthllmliehkeit  ist  es  wohl  in  Yerbindung  zu  bringen .  daB  Bach 

sieh  auch  in  der  Composition  gern  durch  Gelegenheiteu  klinstleri- 

sche  Motive  zuftlhren  lieB.  wovon  ja  seine  Gesaugswerkc  so  viel- 

taltig  ZengniB  ablegcn. 

1 19  Dieac  charakteristische  Anekdote  ilberliefert  Kuliler.  Hi*t«riu  Schr- 

amm LipHtensium.  Beiblatt  211  S.  94. 

12U  Johauu  Joachim  Schwabe]  Belustifninjfen  des  Vor»taudes  uud 

Witzes.  Erster  Baud.  Leipzig  1741.  S.  49!»  und  501. 
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Fremde  Musik  spielte  er  audi  deshalb .  weil  es  ihm  von  Inter- 

esse  war,  dasjenige  was  andre  produeirt  hatten.  kennen  zu  lerneu. 

Ebenso  lieti  er  sich  gern  fremde  Compositionen  vormusiciren.  Was 

ihn  besonders  anzog ,  sclirieb  er  sich  ab  and  nicht  bios  in  frllberer 

Zeit,  wo  er  sich  noch  in  aufsteigender  Entwicklung  befand ,  sondern 

anch  zur  Zeit  seiner  hochsten  eigenen  Reife.  Vocalcompositionen 

Lottis.  Caldaras,  Ludwig  unclBernhard  Bachs,  Hiindels,  Telemanns. 

Keiscrs.  anch  Clavierstttcke  von  Grigny.  Dieupart.  ja  selbst  von 

Hnrlebusch  existiren  in  seiner  Handsehrift  noch  heute.  Nicht  kleiu 

wird  anch  die  Sammlung  gedruckter  und  von  andern  geschriebener 

Musikalien  geweseu  sein,  die  er  besaB.  Leider  wurden  sie  von  den 

Sohnen  nach  seinem  Tode  so  rasch  Uber  die  Seite  gebracht,  daB  sic 

niclit  in  das  Inventar  seines  Nachlasses  aufgenomraen  sind.  Wie 

weit  zurttck  aber  sein  Iuteresse  sicli  erstrccktc,  beweisen  Elias  Am- 

nierbachs  Orgel  oder  Instrument  Tabulating  von  1571  und  Fresco- 

baldis  Fiori  tnusicali  von  1635,  Werke.  die  sich  beide  in  seiner 

Bibliothek  bel'unden  haben,2,  :  daB  er  audi  Bllcher  Uber  Musik 

sammelte.  ist  oben  schon  bemerkt.  Wenn  er  auswiirts  irgendwo 

uber  Sonntag  verweilte,  pflegte  er  cler  Kirchenmusik  mit  besonderer 

Aufmerksamkeit  zu  folgen,  Kam  in  derselben  eine  Fuge  vor,  und 

er  hatte  etwa  einen  seiner  Stfhnc  bei  sich ,  so  sagte  er  nach  den 

ersten  Themaeintritten  stets  vorher .  was  cler  C'omponist  von  rcchts- 

wegeu  mit  dem  Thema  weiter  machen  inlisse  und  was  er  mbglicher- 

weise  machen  kbnne.  Kam  es  dann  so  wie  er  gesagt  hatte,  so  f recite 

er  sich  unci  stieB  den  Sohn  an122).  Die  Veranlassung  zu  tadeln  war 

begreiflicherweise  viel  haufiger  vorhanden  als  zu  loben.  Seine  S6hne 

wuBten  aber  zu  rUhmen ,  wie  mild  sein  I'rtheil  anch  in  solchen  Fal- 

len stets  gcwesen  sei,  unci  in  harten  Ausdrlicken  Uber  ein  Work 

eines  Kunstgenosseu  zu  sprechen  babe  er  sich  nie  erlaubt.  auBer 

gegentlber  scinen  Schlllcrn.  welchen  er  reine,  strenge  Wahrheit 

8chuldig  zu  sein  glaubte.  Hurlebusch  aus  Braunschweig,  ein  un- 

ruhiger ,  eitler  Wanclervirtuose .  stellte  sich  einmal  in  Leipzig  bei 

ihm  ein  .  nicht  urn  ihn  spiclen  zu  hciren .  sondern  urn  sich  selbst 

121  8.  Becker,  SysteinatiKcli •chronolOftoche  Daretellung  der  musikali- 

scheu  Litteratur.    Leipzig.  Friese.  1886.  Sp.        —  Band  I,  S.  418. 
122  Forkel.  S.  4<»  f. 
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htiren  zu  lassen.  Bach  erzeigte  ihm  den  Gefallen  auch  mit  aller 

Geduld.  Heim  Abschied  schenkte  Hnrlebusch  den  aitesten  Stthnen 

eine  gedruckte  Sammlung  seiner  Claviercompositionen ,  mit  der  Er- 

mahnung  sie  recht  fieiBig  zu  studiren.  DaB  Friedemann  and  Ema- 

nuel schon  ganz  andern  Sachen  gewachsen  waren .  wuBte  Bach 

sehr  wohl.  er  lachelte  aber  nnr  still  in  sich  hinein  and  wurde  gegen 

Hnrlebusch  nicht  im  mindesten  anfrenndlicher.  Seine  eigne  Ueber- 

legenheit  liber  andre  Mnsiker  heransforderad  an  den  Hut  zu  stecken. 

war  ihm  durchaus  zuwider.  Von  seinem  Wettstreite  mit  Marehand. 

der  Uber  Deutschland  hinaus  das  grOBte  Aafsehen  gemaeht  hatte, 

sprach  er  nie  freiwillig.  Sehon  zn  seinen  Lebzeiten  bildeten  sich 

allerhand  Mythen  liber  ihn.  Man  erzahlte  sich  z.  B..  daB  er  bis- 

weilen ,  als  armer  Dorfschulmeister  verkleidet,  in  eine  Kirche  ge- 

komnien  sei .  und  den  Organisten  gebeten  hal)e ,  ihm  seinen  Platz 

einznrUumen.  Daun  habe  er  das  Staunen  der  Anw.esenden  und  des 

Organisten  genossen .  der  erklart  habe .  das  sei  entweder  Bach  oder 

der  Teufel.  Er  wollte  von  solchen  Geschichten ,  kamen  sie  ihm  zn 

Ohren.  nie  etwas  wissen  m  . 

Er  lebte  in  Musik.  wo  er  ging  and  stand.  Eine  Erziihlnng .  die 

wenigstens  in  ihrem  Kern  nicht  wohl  erfunden  sein  kann.  mag  hier- 

fltr  den  Beweis  liefern.  Er  wnrde  oft  von  ge wissen  Bettlern  ange- 

gangen,  in  deren  sich  steigernden  Klagettfnen  er  eine  Folge  von 

musikalischen  Intcrvallen  entdeckt  zu  haben  glanbte.  Dann  that  er 

anfanglich,  als  wollte  er  ihnen  etwas  geben  und  fande  nichts:  nun 

hob  sich  die  Klage  zu  eindringlichster  Htfhe.  Daranf  gab  er  ihnen 

einige  Male  auBerst  wenig?  in  Folge  dessen  wurde  den  Intcrvallen 

etwas  von  ihrcr  Schilrfe  genommen.  Endlich  gab  er  ihnen  unge- 

wohnlich  viel .  wodurch  dann  zu  seinem  Ergotzen  eine  vollstandige 

Auflosung  und  ein  vollkommen  befriedigender  SehloB  herbeigeftlbrt 

wurde  m). 

Bachs  Grundcharakter  war  llbrigens  ein  ernster,  und  daher 

auch  sein  Anftreten  bei  aller  Hoflichkeit  und  Znvorkommenheit ,  die 

er  seinen  Mitmenschen  bewies ,  ein  wllrdcvoller  und  respcctgcbie- 

tender.    Kann  man  den  Bildcrn  trauen.  die  von  ihm  erhalten 

123  Forkel,  8.  45  f. 

124  Roichanlt.  Musikalischer  Almanacli.  Berlin,  I  TUG.  Hogen  L  2  und 
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sind 125 1  so  unterstlltzte  diesen  Eindruck  auch  seine  auBere  Ersehei- 

nung.  Nach  ihnen  war  er  von  kraftiger ,  btirgerlich  breitschultriger 

Gestalt,  hatte  ein  voiles  aber  energisches  Gesicht.  bedeutende  Stirn, 

starke.  ktthngeschwungene  Augenbrauen  und  zwischen  ihnen  einen 

Zug  von  strengem,  ja  finsterem  Wesen.  Uagegen  scheint  in  Mund 

und  Nase  bequeme  GutmUthigkeit  ausgepragt.  Die  Augen  sind  leb- 

haft .  doch  wissen  wir ,  daB  Bach  von  Jugend  auf  etwas  kurzsichtig 

war '») . ' Sein  ganzes  Wesen  ruhte  auf  einer  Froramigkeit.  die  nicht  in 

inneren  Kampfen  errungen.  sondern  angeboren  und  natlirlich  war. 

Er  Melt  es  mit  dem  Glauben  seiner  VUter.  Theologische  und  Er- 

bauungsbUcker  las  er  gern;  seine  Bibliothek  umfaBte  deren  bei 

seinem  Tode  SI  Bande127  .  Die  Autoren  derselben  zeugen  klar  fiir 

Bachs  religiose  Ansichten.  Allen  voran  ist  Luther  zn  nennen,  dessen 

Werke  Bach  sogar  in  zwei  Ausgaben  besessen  zn  haben  Bcheint,2t> : 

die  Tmehreden  und  eine  Haus-Postille  sind  besonders  vorhanden. 

Die  Mehrzahl  der  Ubrigen  Werke  stammt  von  altlutherischen  Theo- 

logen  des  16.  und  17.  Jahrhunderts.  Calovius.  der  mit  drei  Biinden 

in  Folio  vertreten  ist  geb.  161*2.  gest.  als  Professor  zu  Wittenberg 

1680  ,  war  einer  der  geharniscktesten  Streittheologen  und  leiden- 

125  Oelbilder  gab  es  vier.  darunter  zwei  von  deni  sachsischen  HofniAler 

Hausmann.  Eines  dersclben  besitzt  die  Thomasschule  zu  Leipzig;  es  ist  mit 

dem  Canon  versehen .  welchen  Bach  der  musikalischen  Societiit  eiureiehte 

dessen  Auflosung  s.  bei  Hilgenfeldt.  Xotenbeilage  Nr.  :<  .  Das  andro  der 

Hausmannschen  Bilder  gehiirte  spiiter  Emanuel  Bach.  Ein  drittes  Oelbild  be- 

saC  Kittel,  ein  viertes  die  Prinzcssin  Amalie;  letzteres  wird  ni)eh  jetzt  auf  der 

Amalienbibliothek  des  Joachimsthalacheu  Gymnasiums  zu  Berlin  aufbeuahrt. 

12H   Xekrnhtg.  S.  IG7. 

127  S.  die  AnhaugB,  XVI  mitgetheilten  Hinterlassensehaftsacten  Den 

Hiuweis  auf  dieso  werthvolle  archivalische  Quelle  verdanke  ich  meinem 

Freunde  Herrn  Dr.  Wustmann  zu  Leipzig,  wclcher  dieselbe  bei  seinen  For- 

schungen  im  Arehiv  des  dortigen  Bozirksgerichts  entdeckte. 

\2b  Die  siebenbandige  wird  die  Wittenberger  vou  1  •'»:*{»  flf.,  die  achtbiiu- 
dige  die  Jenaer  von  1550  ff.  gewesen  sein.  —  Im  Inventar  steht  nach  den 

•Tischreden-  Ejiudem  Stamen  Conrilii  Tridentini.  Ilier  liegt  ein  Schreib- 

fehler  vor:  das  genannte  Buch  ist  vein  Martinu*  Chemnitxittt,  geb.  1522,  von 

1547 — 1553  in  KUnigsberg,  dann  in  Wittenberg  und  Braunschweig,  seit  15ii8  in 

Rostock.  Von  demselben  Verfasser  werdon  auch  die  beiden  folgenden  BUcher 

sein.  Ich  habe  das  VerzeichuiB  natlirlich  so  abdrucken  lasseu.  wie  ich  es  ge- 
schrieben  fand. 
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schaftlichsten  Yorkainpfer  der  Orthodoxie. .  Sanfter  geartet  ist  der 

Rostocker  Superintendent  und  Professor  Heinrieh  MUller  gestorben 

1675  ,  von  dessen  Werken  Bach  eine  bedeutende  Anzahl  besaB12''. 

Unter  ihnen  sind  die  »Geistlichen  ErquickstundciiM  und  die  »Himm- 

lische  Liebesflammc"  (ursprttnglich  unter  dem  Titel  "Himmliseher 

Liebcs-KuB .  oder  Uebung  des  waliren  Christenthums .  flieBend  aus 

der  Erfahmng  gbttlicher  Liebe«  auch  unserer  Zeit  noch  wohl  be- 

kannt.  Die  Srltola  Pietatis  des  Johannes  Gerhard  von  Jena  gestor- 

ben  1637,.,  welcher  Gelehrsamkeit .  mannhaften  Muth  und  innige 

Frfimmigkeit  in  einer  Weise  vcreinigte.  die  Baehs  Charakter  beson- 

ders  zusagen  innBte.  entliHlt  in  fttnf  BUchern  Abhandlungen  Ubcr 

die  Pflichten  des  Christen.  Auch  seines  Lehrers  und  Freundes 

Johann  Arads,  der  1621  als  Gcneralsuperintendent  zu  Celle  starb. 

weit  verbreitetes  Buch  vora  »wahren  Christenthunio  nannte  Bach  scin 

eigen.  Mit  einer  Menge  von  Werken  findet  sich  ferner  August 

Pfeift'er  vor,  ein  gesehatzter  Leipziger  Professor  und  Prediger  des 
1 7.Jahrhunderts.  der  von  1 6*5 1  mehre  JahreArchidiaconusderTliomas- 

kirche  war.  Die  Bttcher  »EvangelischeChristeusehule«.  »Anticalviiiis- 

mus«  und  »Antinielaucholicus«  envecken  uns  ein  besonderes  Interesse, 

weil  ihre  Titel  auch  vorn  in  Anna  Magdalenas  ClavierbUchlein  aus 

dem  Jahre  1722  eingezeichnet  sind.  Diese  Einzeiehnungen  sind  also 

keine  freien  Spielereien  Bachs.  sondern  enthttllen  sich  als  eine  Be- 

zugnahme  auf  ihra  liebgewordcue  BUchcr.  deren  Inhalt  das  Clavier- 

bUchlein gleichsam  ins  Musikalische  Ubersetzt  darbieten  sollte  ,w  . 

Xeben  den  Denkmalen  orthodox-lutherischer  Gesinnung  hnden 

wir  indessen  auch  einige  Werke  mystischer  Tendenz.  Von  beson- 
denn  Interesse  ist  das  Vorhandensein  der  aus  der  niirtelalterlicheu 

Mystik  hervorgegangenen  Predigten  des  Doininicaner-Mbnches  Tau- 

ler.   Speners  Ausgabe  von  1703,  welche  Quarttorniat  hat.  kanu 

129)  Die  Folio-Ausgabe  von  »Evangclische  SehluB  Rett  und  Krafft-Kern- 
erschien  1734  zu  Frankfurt  a.  M..  kann  also  von  Bach  erst  in  seineu  spjiteren 

Lebensjahren  aupescbafft  sein.  Unter  »Schaden  .Josephs*  ist  geiueiut  »Kvan- 
geliBches  Praeservativ  wider  den  Schadeu  Josephs  in  alien  dreyen  Standen, 

herausgezogen  aus  denen  Souu-  und  Fest-Tags-Evangelieu".  Ersehieu  in  neiier 

Ausgabe  in  4.  zu  Erfurt  1741.  Der  Schaden  "Josephs  ist  die  HorTart,  a. 
Aiuos  i»,  6. 

I30J  Hiernaeh  ist  Band  I.  S.  T5f»  zu  beriehtigen.  — 
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nicht  die  gewesen  sein,  welcke  Bach  besaB :  das  Exemplar  war  wohl 

alt  und  zerlesen ,  da  es  bei  der  Inventarisation  nur  auf  4  gr.  ge- 

schRtzt  wurde.  Von  Matthaus  Meyfart ,  dem  Verfasser  des  Liedes 

Jerusalem ,  du  hochgebaute  vStadt«  findet  sicb  die  Schrift  aus  dem 

Jahre  1636  »Christliche  Erinnerung  von  den  aus  den  hohen  Schulen 

in  Deutschland  entwichenen  Ordnungen  und  ehrbaren  Sitten«.  Die 

Pietisten  sind  durch  Spener  und  Francke  mit  je  einem  Werke  ver- 

treten.  jener  mit  dem  »Gerechten  Eifer  wider  das  Antichristliche 

Papstthuma  .  dieser  mit  einer  Haus-Postille 132  .  Es  wird  hierdurch 

wieder  bewiesen,  daB  Bach  trotz  seiner  alt-lutherischen  Gesinnung 

doch  kein  fanatischer  Parteiganger  der  Orthodoxie  war,  sondern 

eincnhbhcren  unparteiischen  Standpunkt  einnahm  lMj .  Johann  Jakob 

Rambach.  dessen  Schriften  Bach  liebte1*4),  kannzu  den  eigentlichen 

Pietisten  nicht  gerechnet  werden.  Die  •>  Betrachtung  der  Thrilnen 

und  Seufzer  Jesu  Christi«  erschien  1 725  und  enthalt  zwei  Predigten 

zum  10.  und  12.  Trinitatis-Sonntage.  Unter  der  einen  jener  andern 

»Betrachtungcn« ,  welche  das  VerzeichniB  noch  aufweist ,  sind  die 

Bctrachtungen  liber  den  Rath  Gottes  von  der  Seligkeit  der  Menschen« 

gemeint.  Das  Buch  erschien  1737  nach  dem  Tode  des  Verfas- 

aers'35  . 

Ein  merkwllrdiges  Buch  ist  der  Judaismus  des  Hamburger 

131  Aus  seinen  Schriften  zusainmengetragcn  von  Johann  Georg  Pritjps. 

Frankfurt  a.  M.  1714.  Enthalt  acht  Predigten,  zwei  Gebete  und  ein  "Christ- 

HchesGliickwunsch-und  Ermunterungs-Schreibenan  einen  Tentschen  Printzen.* 

132,  Wahrscheinlich  die  »Kurtzen  Sonn-  und  Fest-Tags-Predigten«.  die 
zuerst  IT  IS  erschienen. 

131  Vrgl.  Band  I.  S.  304. 

134  Vrgl.  S.  177  dieses  Bandes. 

135  Einige  der  im  Verzeichnifi  angezeigten  Werke  habe  ich  nicht  con- 

Btatireu  kiinnen.  »Scheubleri  GoId-Grube«  ist  wohl  die  Aurifoditui  thenlogica 

oder  »Glaubens,-Sitten-  und  Trostlehre«  von  Christoph  Seheibler,  geb.  1589  zu 

Annsfeld  ira  Waldeckiscben .'  gest.  1053  als  Superintendent  zu  Dortmund. 
Johann  Gottlob  Pfeiffer  gab  1727  in  Leipzig  das  Buch  in  Folio  neu  heraus. 

Nikolaus  Stenger  lt>09— 10S0  ,  ein  Erfurter  Theolog,  schrieb  eine  Postilla 

evanyelica  und  eine  Postilla  credendorum  et  fuciendorum  ;  eine  von  beiden  wird 

also  wohl  die  im  VerzeichniB  befindliche  sein.  Aegidius  Hunnius,  von  welchem 

die  'Reinigkeit  der  Glaubenslehre«  angefllhrt  wird,  war  ein  WUrtemberger  und 

starb  1»}()3  als  Professor  der  Theologie  in  Wittenberg. 
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Pastors  Johann  Mttller"6).  Der  AnlaB  zu  demselben.  sagt  der 

Veriasser  in  der  Vorrede,  sei  der  Zustand  der  Kirche  geweseu, 

an  welcher  er  angestellt  sei.  »Es  wohnen  in  dieser  Stadt  viel 

Jttden,  Hispanischer  und  Tentscher  Nation ,  welche  tliglich  fUr  un- 

sern  Augen  heroin  gehen ,  mit  Christen  viel  conversiren,  auch  der 

Religion  halber  sich  mit  ihnen  bereden  ...  Es  kommen  auch  un- 

sere  Zuhbrer  zu  uns.  und  fragen  urn  Rath,  wie  man  den  Juden  ihre 

Einwlirfe  beantworten  und  was  man  ihnen  im  tiiglichen  Gesprache 

fUrhalten  solle.  denen  wir  amtshalber  Bericht  und  Antwort  zu  geben 

schuidig  seyn.  Weil  auch  etliche  Jtlden  sehr  triumphiren.  als  ob  sie 

groBe  Geheimnisse  batten  wider  unsre  christliche  Lehre,  insonder- 

heit  wider  das  Neue  Testament,  in  vertraulichem  Gesprache  mit 

guten  Freunden  dem  christlichen  Predigtamt  Hohn  sprecheu,  und  sich 

bedUnken  lassen.  daB  ihres  gleichen  an  Verstand  in  Religionssachen 

nicht  sei .  als  habe  ich  mich  bemUhet.  solche  Geheimnisse  zu  erfor- 

schen  und  ans  Tageslicht  zu  bringeri,  damit  ihre  Thorheit  und  Blind- 

heit  je  mehr  und  mehr  bekannt  werden  mbchte :  Welches  alles  ich 

in  diesem  Buche  zusammengetragen .  und  auf  vieler  frommen  Chri- 

sten Begehren  und  eifriges  Vermahnen  an  Tag  gel>en  wollen<.  Auf 

1490  Seiten  in  Quart  hat  Milller  seinen  Plan  ausgefuhrt.  DaB  aber 

Bach  sich  mit  solcher  Lecture  beschaftigte ,  zcigt  wie  ihm  als  ech- 

tem  Protestanten  sein  Christenglaube  Gegenstand  des  Nachdenkens 

war  und  er  das  BedllriniB  hatte ,  ihn  gelcgeutlich  mit  stichhaltigeu 

G?Unden  verthcidigen  zu  koimen. 

Bachs  Bibelkunde  muB  ein  jcder,  der  seine  Kirchencautaten 

studirt.  als  eiue  cbenso  griindliche  anerkennen,  wie  seine  KenntniB 

des  Kirchenliedes.  Wie  er  sich  aber  auch  die  biblische  Geschichte 

lebendig  und  anschaulich  zu  machen  suchte.  zeigt  Buntings  Pintin- 

Itinerarium  sacrae  sertpfurae  ,37, .  In  diesem  Reise-Buche<  sind 

alle  Reisen  der  Patriarchen.  Richter,  Kbnige.  Propheten.  Ftirsten 

und  Vblker.  sowie  Josephs  und  der  Jungfrau  Maria,  der  Weisen  aus 

dem  Morgenlande.  Christi  und  seiner  Apostcl  verfolgt  und  nach 

136  Judaimnus  oder  JUdenthnnib,  Das  ist  AuBflihrlicher  Bericht  von  dM 

JiidiBchen  Yolokes  Unglauben,  Blindhcit  und  Verstockunjr.  Hamburg,  1*>44. 

137  Erschien  1579.  wurde  bHufig  aufgelegt.  im  Jahre  1T1S  von  Lenckfeld, 

auch  1752  noch.  Heinrich  Biiuting,  1545  zu  Hannover  geboren,  war  Superin- 
tendent zu  Goslar.  und  starb  1608  in  Hannover. 
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deutschen  Meilen  ausgerechnet :  anBerdem  enthftlt  es  Beschreibun- 

gen  aller  Lander.  StUdte.  Gewasser.  Berge  und  Thaler,  die  in  der 

Bibel  vorkommen.  Mag  man  tiber  den  wisscnschaftlichen  Werth 

dieses  Buches  urtheilen  wie  man  will :  immerhin  ist  es  ein  ZeugniB. 

daB  Bach  die  Bibel  nicht  nur  als  Fundgrube  lyrischcr  Poesie  und 

dogmatische  Gmndlage  seines  Christenthums  betrachtete ,  sondera 

daB  er  sich  in  ihrer  Welt  nach  alien  Seiten  bin  heimisch  zu  machen 

sachte.  Dasselbe  bezeugt  sein  Jtesitz  von  Josephns'  Geschichte  des 
jtidischen  Volks. 

Religittse  Dichtnng  fand  sich .  auBer  dem  umfassenden,  acht- 

bandigen  Gesangbuche  von  Paul  Wagner13*',  in  seincm  Nachlasse 
nicht  mehr  vor,  als  zur  Inventarisirung  desselben  geschritten  wurde. 

Audi  in  dieser  Beziehung  nittssen  einige  der  Erben  vorher  aufge- 

raumt  haben.  Von  Neumeister  sind  zwei  iSamnilungen  mit  je  52  Pre- 

digten  aus  denJahren  1721  und  1729  angemerkt.  Ganzsicher  waren 

anch  dessen  geistliche  Dichtungen.  ebenso  wie  diejenigen  Francks. 

Kambachs  und  Picanders  in  Bachs  Besitz.  Was  er  sonst  noch  der- 

artiges  gehabt  haben  mag,  davon  ist  uns  die  Kunde  cben  so  wohl 

entzogen  worden,  wie  Uber  den  etwaigen  Bestand  seiner  Bibliothek 

weltlicher  Litteratur.  — 

Als  Bach  in  die  Cantorwohnung  am  Thomaskirchhofe  zu  Leip- 

zig im  Jahre  1723  mit  seiner  zwciten  Gattin  einzog,  folgten  ihm  vier 

Kinder  erster  Ehe  m>.  Aus  zweiter  Ehe  sind  ihm  noch  sieben  Tbch- 

ter  und  sechs  SShne  geboren  worden.  Doch  nur  drei  TiJchter  und 

drei  Sohne  sollten  den  Vater  Hberleben.  Von  den  Ubrigen  wurden 

drei  nur  wenige  Tagc  alt,  die  andeni  sah  der  Vaterim  8arge  liegen. 

als  sie  eben  begonnen  hattcn  zu  einer  regeren  Theilnahme  am  Leben 

sich  zu  entfalten.  Die  Mythcnbildung  ist  audi  Uber  Bachs  Familien- 

leben  hergewuchert.  Er  soil  einen  blbdsinnigen  Sohn  David  beses- 

sen  haben.  der.  »in  der  Musik  ganz  nnunterrichtet.  durch  seine  zwar 

verworrenen,  doch  innigen  Ausdrucks  volleu,  melancholischen  Phan- 

tasien  auf  dem  Claviere  die  Zuhorer  oft  bis  zu  Thriinen  hingerisseu 

habe.  Man  wollte  sogar  wissen,  daB  er  14  bis  15  Jahre  alt  gestor- 

ben  sei1401.  Diesen  David  hat  es  nie  gegeben,  auch  ist  kein  Kind 

138  S.  S.  109  dieses  Baudes.         139  S.  Band  I,  S.  620. 

14U  Rochlitz.  Fur  Freunde  der  Tonkunst.  IV,  S.  182      AuH.  .  Ihm  ist 

es  dann  bis  In  die  neueste  Zeit  naehgeschrieben  worden. 
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Bachs  in  dieseni  Alter  gestorben  m) .  Jedenfalls  hat  Gottfried  Hein- 

rich.  der  erste  Sohn  swelter  Ehe.  zur  Entstehuug  tier  Fatal  Veran- 

lassung  geboten.  Er  war  naeli  Emanuel*  Lrtheil  ein  groBes  Genie, 

das  aber  nicht  entwickelt  wurde.  In  den  Gerichtsverhandlungen 

Uber  Bachs  NaehlaB  wird  er  »blode«  genannt  nnd  als  nicht  verfu- 

gungsfahig  erkanut.  Er  starb  ira  Februar  1763  zu  Xaumburg,  wo- 

hin  ihn  sein  Sch wager  Altnikol.  wie  es  scheint.  sehon  vor  dem  Tode 

dcs  Vaters,  genonimeu  hatte 

Von  seinem  innig  gepflegten  Familieuleben .  den  Hausconcer- 

ten.  welche  er  mit  seineu  Sohneu .  seiner  Gattin  und  Hltesten  Toe  li- 

ter auszufUhren  liebte,  bat  Bach  nns  selbst  Kunde  gegeben 141  .  Ftir 

die  Erzichung  der  Kinder  sorgte  er  gewissenhaft.  Ein  Hauptgrund, 

sich  zur  L'bersiedlung  von  Cothen  nach  Leipzig  zu  entschieBen.  war 
fUr  ihn  die  Aussicht  auf  die  besseren  Bildungsraittel .  welche  die 

I'niversitatsstadt  hot.  Wilhelm  Friedemann .  semen  Liebling.  lieB 
er  schon  am  22.  Dec.  1723  flir  die  Immatriculation  vormerken14' . 

Dieser  sowie  sein  j lingerer  Bruder  Emanuel  haben  sich  ancb,  nach 

guter  damaliger  Sitte,  eine  vollstandige  akademische  Bildung  ange- 

eignet.  Es  lag  ursprilnglich  nicht  in  des  Vaters  Absicht,  daft  auch 

Emanuel  den  Musikerberuf  wahle :  als  aber  sein  groBes  Talent  ihn 

dennoch  hineindriingtc,  lieB  er  es  sich  wohl  gefalleu.  Dem  musika- 

lischen  Treiben  der  Sonne  folgte  er  zeitlebens  mit  liebevoller  Theil- 

nahme.  Er  vertrieb  ihre  Compositionen  wie  er  die  seinigeu  durch 

sie  vertreiben  lieB  »» .  verlegte  mit  ihnenbeidemselben  Verleger140  . 

8chrieb  was  ihm  von  ihren  Sacheu  besonders  gefiel  auch  wohl  eigen- 

handig  ab  ,4«  .  Friedemanns  Weise  stand  ihm  naher  als  Emanuels : 

141  S.  Anhnng  B,  XV.  Dreizohn  Kinder  zweiter  Ehe,  wie  sie  dort  naeh- 

gewiesen  werden,  giebt  auch  der  Nekrolog  S.  ITo  an.  Die  Genealogie  des 

Bachschen  Ueschlechtes  weifi  ebenfalls  von  einem  David  niehts. 

142  S.  S.  83  f.  dieses  Bandeg.         143  Vfgl.  8.  M  dieses  Baudes. 

144)  Friedemanns  Claviersonate  von  1744  »in  Verlag  zu  habeu  1.  bey  dem 

AtUore  in  Dresden,  2.  bey  dessen  Herrn  Vater  in  Leipzig  uud  3.  dessen  Bruder 

in  Berlin.*  —  Sebastians  sechs  dreistimmige  Chorale  »sind  zu  haben  in  Leipzig 

bey  llerr  Cnpcllineistcr  Bachen,  bey  dessen  Herrn  Sohnen  in  Berlin  und  Halle, 

uud  bey  dem  Verleger  zu  Zella.« 

14.-)(  Balthasar  Schmidt  in  Nilrnberg. 
140]  So  Friedemanns  Orgeleoncert  in  Dmoll.  Die  Handschrift  ist  auf  der 

koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin. 
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bei  seiner  groBen  Liebe  zu  diesem  altesten  Sohne  llbersah  er  es  viel- 

leieht.  daB  derselbe  sehon  wiihrend  des  Vaters  Lebzeiten  Gefahr  lief, 

nur  dessen  Carricatur  zu  werden.  Eraanuels  kleinere  Tonfonnen 

haben  ibre  Wurzel  freilich  audi  in  Sebastians  Werken.  Der  zwei- 

theilige  erste  Sonatensatz,  mit  dessen  Ausbildung  dieser  der  Vorgan- 

ger  Haydns  wurde,  steckt  z.  B.  in  den  zweitheiligen  Praeludien  des 

Wohltemperirten  Claviers,  in  weitcren  UmriBzeichnungen  bieten  ihn 

anch  viele  Arien  Sebastians,  deren  erster  Theil  niclit  in  der  Haupt- 

tonart  schlieBt.  Ehe  noch  Emanuel  mit  den  bekannten  sechsClavier- 

sonatcn  von  1742  hervortrat,  hatte  scbon  Krebs  in  seinen  Praeam- 

buleu  von  1740  ganz  dieselbe  Form  gewahlt.  Indessen  Emanuels 

Neigung  zumPopuliiren,  Leichtanmuthigen  entfernte  ihn  docb  weiter 

von  des  Vaters  fiahnen.  Gait  es  den  Kindern  ihre  Lebenswege  zu 

ebnen,  so  seheute  Bach  keiue  Millie.  Als  der  dritte  Sohn  erster  Ehe, 

Bernhard,  2(1  Jahre  alt  war  und  grade  die  Organistenstelle  an  der 

Marienkirche  in  Mllhlhausen  frei  wurde.  bemlihte  sich  Bach,  dem 

Sohne  das  Amt  in  der  Stadt  zu  verschaflen ,  wo  er  selbst  28  Jahre 

zuvor  gewirkt  hatte.  Der  Brief,  welchen  er  in  dieser  Sache  nach 

Mllhlhausen  schrieb,  ist  erhalten : 

wHochedelgebohrner  Vest  und  Hochgelahrter 

Besonders  Hochgeehrtester  Herr  Senior 

Hochgeschatzter  Gonner 

Es  soil  dem  Verlaut  nach  vor  kurtzem  der  Stadt  Organist  zu 

MlihlhauBen  Herr  Hetzehenn  daselbst  verstorben,  und  deBen  Stelle 

bifi  dato  noch  nicht  ersetzet  seyn.  Nachdem  nun  mein  jUngster 

Sohn  Johann  Gottfried  Bernhard  Bach  sich  zeither  so  halil  in  der 

Music  geraachet .  daB  ich  gewiB  daftlr  halte  wie  er  zu  bestreitung 

dieses  vacant  gewordenen  Stadt  Organisten  Dienstes  vollkommen 

geschickt  und  vermbgend  sey.  Als  ersuche  Ew:  Hochedelgeb. 

in  schuldigster  Ehrerbietung ,  Sie  belieben  zu  Erlangung  mehr  ge- 

meldten  Dienstes  meinen  Sohne  Dero  vielgeltende  Intercession  zu 

schencken,  und  mich  dadurch  bittseclig,  meinen  Sohn  aber  zugleich 

glUcklich  zu  machen.  damit  ich  hicrbey  noch  Dero  alt  Faveur  wie 

vor,  also  anch  ietzo  mich  zu  vergewiBern  Ursache  finden  und  da- 

gegen  versichern  konne,  daB  mit  iinveriinderter  Ergebenheit  allstets 

verhan-e. 
Siitta,  J.  9.  Bach,  II. 
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Ew.  Hochedelgeb. 

Meines  be  Bonders  Hochgeehrtesten  Herrn  Senioris 
Leipzig 

den  2.  Maji 

1735  gantz  ergebenster  Diener 

'«  Joh.  Sebatt.  Bach 

voraaU  Organht.  zu  D  Bla*. 

in  Mlilhausen. 

(Adresse:] 

Dem  Hochedelgeb.  Vest  und  Hochge- 

labrten  Herrn.  Herrn  Tobia  Rothschieren.  vornehmen  Jure  Comulto 

nnd  Hochausehnl.  MitGliede.  wie  aucb  hoch»«Tt7irteu  Seniori  E 

HochEdl.  und  Hochweisen  Rath*,  bey  der  Kayserl.  freyeu  Reichs- 
Htadt  Mtthlhausen in 

Mtthlhausen.. 

Nieht  ohne  Erfolg  erinnerte  Bacb  an  die  wohlwollende  Ge- 

sinnung .  welche  ibm  der  Ratb  der  Stadt  seiner  Zeit  bezeigt  batte. 

Bemhard  wurde  gewahlt .  bat  die  Stelle  jedoch  nach  kurzer  Zeit 

wieder  aufeegebcn,  urn  sich  einem  wissenschaftlichen  Berufe  zuzu- 

weuden.  Er  ging  nacb  Jena,  deni  Wobnorte  Nikolaus  Bachs .  de« 

wttrdigen  Seniors  der  Familie.  1738  war  er  schon  da  und  studirte 

Rechtswissenschaft.  Im  folgenden  Jahre  aber  ergriff  ibn  ein  hitziges 

Fieber  und  raffte  ibn  am  27.  Mai  dabin  .  Es  waren  nun.  auBer 

(Gottfried  Heinrich,  nur  mehr  vier  SOhne  vorbanden,  auf  welche  der 

Vater  seine  Hoffnungen  setzen  konnte.  Er  erlebte  es  nocb.  daB  Jo- 

bann  Christoph  Friedrich  geb.  1732  in  jungen  Jabren  alsKammer- 

musicus  beim  Grafen  von  der  Lippe  in  BUckeburg  angestellt  wurde. 

Als  der  Instrumentenmacher  Hoffmann  dem  befreuudeten  Meister 

117  Nur  die  Unterschrift  autograph. 

14$;  Siegel :  Rosette  mit  Krone  dariiber.  — 
Rathaarehiv  zu  MUhlhausen  i.  Th.  Actenfascikel  mit  der  Aufschrift 

•  Organista  D.  Blasij  de  Anno  1604  usque  1G77.«    S.  47. 

149;  Walther,  Handschriftliche  Zusiitze  zuin  Lexicon:  »lebet  jetio  {1738, 

in  Jena;  woaelbst  er  den  30.  May  1739  am  hitzigen  Fieber  ver»torben.«  Da* 

Datum  ist  fa  Inch ;  die  Jenaer  Kircheuregister  aagen:  »Am  27.  Mai  1739  atarb 

Herr  Gottfried  Bernhard  Bach,  der  Rechtsgelahrtheit  Beflissener  aus  Leipzig  " 
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ein  Clavier  seiner  Arbeit  testamentarisch  vermacht  hatte .  uberlieB 

diescr  es  dem  Sonne,  wohl  nm  ihn  flir  seine  neue  Stellung  auszustat- 

ten150).  In  dem  kleiner  gewordenen  huuslichen  Kreise  scheint  sich 

der  Benjamin  derFamilie,  Johann  Christian  fgeb.  1735},  dessen  groBe 

Begabung  frtth  bemerkt  worden  sein  wird,  einer  besonders  zart- 

lichen  Zuneignng  des  alten  Vaters  erfreut  zu  haben.  Er  schenkte 

ihm  drei  Claviere  mit  Pedal  auf  einmal  —  eine  so  ungewbhnliche 

Bevorzugung ,  daB  nach  dem  Tode  Bachs  die .  Kinder  erster  Ehe 

sie  beanstanden  wollten  '*'). 

Die  Tbchter  blieben  unvermahlt  bis  auf  Elisabeth  Juliane  Frie- 

derike  geb.  1726).  welche  am  20.  Januar  1749  Altnikols  Gattin 

wurde.  DaB  die  jungen  Leute  sich  ihren  Hausstand  grttnden  konnten, 

braehte  wiederum  der  Vater  zuwege.  Der  Rath  von  Naumburg  hatte 

174b  behnfs  Keparirung  der  dortigen  Orgel  Bachs  SachkenntuiB  in 

Anspruch  genommen.  Seitdem  war  die  Organistenstelle  daselbst 

offen  geworden.  Als  Bach  dies  erfuhr.  bewarb  er  sich  urn  dieselbe 

fllr  AJtnikol  unverzliglich .  und  ohne  diesen  vorhcr  zu  fragen.  Er 

empfahl  ihn  warm,  seinen  »ehemaligen  lieben  Ecolter«.  der  »bereits 

ein  Orgelwerk  geraume  Zeit  (in  Niederwiesa)  unter  HUnden  gehabt. 

und  Wissenschaft.  solches  gut  zu  spielen  und  zu  dirigiren  besitze*. 

der  auch  von  »ganz  bcsonderer  Geschicklichkeit  in  der  Composition, 

im  Singen  und  auf  der  Violine«  sei.  Altnikol  wurde  denn  auch  am 

30.  Juli  174S  fur  die  Stelle  ausersehen  ,&2).  Der  erste  Enkel ,  der 

aus  dem  Ehebnnde  von  Bachs  Tochtcr  entsproB  (4.  Oct.  1749  . 

wurde  Johann  Sebastian  genannt1™  . 

Die  einzige  Hochzeit,  welche  in  seinem  Hause  ausgerichtet  wurde. 

war  natllrlich  fltr  Bachs  Familiensinn  ein  besonders  wichtiges  Ereig- 

niB.  Es  leuchtet  davon  etwas  hervor  aus  dem  letzteren  von  zwei 

Briefen.  die  er  Ende  des  Jahres  1748  an  seinen  Vetter  Elias  Bach  in 

loir  S.  Ahhang  B,  XVI  gegen  Ende. 

15 1 j  8.  Annans  B,  XVI  unter  §.  8. 

152  Die  auf  diese  Vorgange  sich  beziehenden  beiden  Briefe  Bachs  von« 

21.  und  31.  Juli  1748  vollstandig  hier  mitzutbeilen,  Bchien  unniithig,  da  sie 
ueue  Seiten  von  Bachs  Wesen  nicht  hervortreten  lassen.  Sie  wurden  nach  den 

Originalen  veroffentlicht  von  Friedrich  Brauer  in  der  Musik-Zeitschrift  Euterpe 

Leipzig,  Merseburger  .  Jahrgang  1804.    S.  41  f. 

153,  Geburts-Rcgister  der  Wenceslaus-Kirche  zu  Naumburg. 

48« 
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Schweinfurt  schrieb.  Diese  Briefe  erbffnen  audi  sonst  einen  Blick 

in  Bachs  hausviiterliche  und  wirthschaftliche  Gesinnung.  Der  erste 

bezieht  sich  zumeist  auf  eine  musikalische  Angelegcnhcit : 

•Leipzig,  d.  6.  Octobr 
1748. 

Hoch-Wohl-Edler 

llochgeehrter  Herr  Vetter 

Ieh  werde  wegen  KUrtze  der  Zeit  mit  wenigem  viel  sagen, 

wenn  so  wohl  zur  gesegneten  Wein-Lese  als  bald  zu  erwartciidem 

Ehe  Seegen  Gottes  Gnade  und  Beystand  herzlich  apprecire.  Mit 

dem  verlangten  exemplar  der  PreuBischen  Fuge  kan  voritzo  nicht 

dienen.  indeui  justement  der  Verlag  helite  co/wwmt/vtf  worden  :  (sinde- 

mahl 154  nur  100  habe  abdrucken  laBen,  wovon  die  meisten  an  gute 

FreUnde  gratis  verthan  worden.  Werde  aber  zwischen  hier  und 

nellen  Jahres  MeBe  einige  wieder  abdrucken  laBen :  wenn  denn  der 

Herr  Vetter  noch  gesonnen  ein  exemplar  zu  haben,  dtlrffen  8ie  mir 

nur  mit  Gelegenheit  nebst  Einsendung  eines  Thalers  davon  post 

geben,  so  soil  das  verlangte  erfolgen.  SchlieBlich  nocbmahleu 

bestens  von  nns  alien  salutiret  beharre 

Ew.  HochWoblEdlen 

ergebener 
/.  S.  Bac/iu 

(links  am  Rande  quergeschrieben :]  »P.  S.  Mein  Sohn  in  Berlin  hat 

nun  schon  2  miinnliche  Erben,  der  erste  ist  ohngefehr  Um  die  Zeit 

gebohren,  da  wir  leider!  die  PreuBische  Invasion  batten155;  ;  der 

andere  ist  etwa  14  Tage  alt.« 

(Adresse:] 

»A  Monsieur 

Monsieur  J.  E.  Bach 

Chanteur  et  Inspecteur 

du  Gymnase 

a 

p  ̂ occasion.  Schiceitifourth* ,56) . 

154]  Die  Klammcr  ist  spiiter  nicht  geschlossen.  I55t  30.  Nov.  1745. 

156  Zwei  Quartblktter ;  der  Brief  fill  It  nur  eine  Seite.  Siegel  fast  nbge- 
britekelt.    Iin  Besitz  des  Herrn  Oberregierungsrath  Schiine  in  Berlin. 
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Elias  Bach  war  seit  seiner  Studienzeit  in  Leipzig  Sebastian  aucfa 

perstfnlich  nahe  getrcten  nud  von  Dank  und  Verchrung  gegen  ihn 

erfuilt.  Dieser  Empfinduug  gab  er  durch  ein  Gcschenk  Ausdruck, 

welches  die  Veranlassung  zu  Bachs  zweitem  Briefe  wnrde. 

^Leipzig,  d.  2.  Novembr. 
174S. 

Hoch  Edler 

Hochgcehrter  Herr  Vetter. 

DaB  Sie  nebst  Franen  Liebsten  sich  noch  wohl  befinden.  ver- 

sichert  mich  Dero  gestriges  Tages  erhaltene  angenehme  Znschrifft 

nebst  mit  geschickten  kostbaren  FaBlein  Mostes,  wofilr  hiennit* 

meiuen  schuldigen  Danck  abstatte.  Es  ist  aber  hbchlich  zu  be- 

dauem.  daB  das  FaBlein  entweder  durch  die  ErschUtterung  im 

FuhrWerck .  oder  sonst  Noth  gelitten :  weiln  nach  deBen  ErtJffnung 

im  [so !  hiesiges  Ohrtes  gewohnlicher  visirting,  es  fast  auf  den  3ten 

Theil  leer  und  nach  des  cisitatoris  Angebung  nicht  mehr  als  (>  Kan- 

nen  in  sich  gehalten  hat :  und  also  schade .  daB  von  dieser  edlen 

Gabe  Gottes  das  geringste  Tropfflein  hat  sollen  verschlittet  werdcn. 

^Yie  nun  zu  erhaltenem  reichen  Seegen  dem  Herrn  Vetter  herzlichen 

yratulirv ;  als  mufi  hingegen  pro  nunc  mein  Unvermtigen  bekennen, 

Uni  nicht  im  Stande  zu  seyn.  mich  rccUement  revengiren  zu  konnen. 

Jedoch  quod  differtur  non  uuffertur.  und  hoffe  occasion  zu  bekommen 

in  etwas  mcinc  Schuld  abtragen  zu  konnen.  Es  ist  freylich  zu  be- 

dauern.  daB  die  Entfernung  unserer  beydeu  StUdte  nicht  erlaubet 

persShnlichcn  Besuch  cinander  abzustatten:  Ich  wlirde  mir  sonst 

die  Freyheit  nehmen.  den  Herni  Vetter  zu  meiner  Tochter  Liefigen 

EhrenTage.  so  kllnfftig  Monti f  Januar.  1749.  mit  dem  neuen  Orga- 

nisten  in  Naumburg,  Herrn  Altnickol.  vor  sich  gehen  wird.  dienst- 

lich  zu  invitiren.  Da  aber  schon  gemeldete  Entlegenheit.  auch  uu- 

beqveme  Jahres  Zeit  es  wohl  nicht  erlauben  dbrflfte  den  Herrn  Vetter 

persbhnlich  bey  uns  zu  sehen :  So  will  mir  doch  ausbitten,  in  Ab- 

wesenheit  mit  einem  christlichen  Wunsche  ihnen  zu  assistiren,  wor- 

mit  mich  denn  dem  Herrn  Vetter  bestens  empfehle,  und  nebst 

sclionster  BegrliBnng  an  Ihnen  von  uns  alien  beharre 

Ew.  HochEdlen 

gantz  ergebener  trelter  Vet- 

ter und  willigster  Diener 

Joh.  Seb:  Bach. 
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; links  am  Rande  quergeschrieben:]  P.  S.  M.  Z?trwbaum  ist  hereto 

vor  6  Wochen  beerdiget  worden. 

[auf  der  folgenden  Scite  :]  M. 

Ohnerachtet  der  Herr  Vetter  sich  geneigt  offeriren,  fernerhin 

mit  dergleichen  liqueur  zu  assiatiren;  So  muB  doch  wegen  Uber- 

maBiger  hiesiger  Abgaben  es  depreeiren ;  denn  da  die  Fracht  lb*  gr. 
der  Uberbringer  2  gr.  der  VitUator  2  gr.  die  Landacme  5  gr.  3  Pf. 

and  general  aecue  3  gr.  gekostet  hat.  als  kbnnen  der  Herr  Vetter 

selbsten  ermeBen ,  daB  mir  jedes  MaaB  fast  *>  gr.  zu  stehen  komt. 

'  welches  denn  vor  ein  Geschencke  alzu  kostbar  ist. 

[Adresne:] 
A  Monsieur 

Monsieur  J.  E.  Buvh 

Cltanteur  et  Insperteur 

des  (ri/fniMsianteS,  de 

hi  Viile  Imperial} <' 
(Johurg.  a 

Franque  Smilfdtk  Sell trrinfourU     ) . 

Bach  war,  wie  man  auch  aus  dieseu  Briefen  wieder  sieht.  haus- 

hUlterisch  und  genau.  Urn  diesen  Zug  seines  Charakterbildes  nicht 

en  hervortretend  werden  zu  lassen,  muB  dagegen  bemerkt  werden. 

daB  die  gastliche  Aufnahme,  die  ein  jeder.  von  nab  oder  fern,  in 

seinem  Hausc  fand.  allgeraein  bekannt  and  in  Folge  dessen  sein 

Hans  audi  fast  nie  von  Besuchern  leer  war  '»*) .  Aber  ohne  die  Eigen- 

schaft  der  Sparsamkeit  ware  es  ihm  bei  seiner  zahlreichen  Familie 

unmbglich  gewesen,  zu  jener,  weun  auch  einfachen,  so  doch  behag- 

lichen,  solid  ausgerttstcten  Hiiuslichkeit  zu  gelangen,  deren  er  sich 

in  Wirklichkeit  erfreute.  Das  Inventar  seines  Nachlasses  ennoglicht 

es,  sich  in  derselben  genau  zu  orientiren  ,M  .  Einen  gewissen  Luxus 

gestattete  sich  Bach  in  Instrumenten.  Claviere  allein  besaB  er  ftinf 

(oder  sechs,  wenn  man  das  <>  Spinettgen «  mit  ziihlen  will  ,  unein- 

gerechnet  die  vier  Claviere,  welche  er  scinen  jlingstcn  Sbhnen 

schenkte.  AuBerdem  hatte  er  eine  Laute,  zwei  Lautcnclaviere,  einc 

157,  Zwei  Quartblatter.  griiCtenthcib  beschrieben.    Siegel  abgebroehen. 

Jiu  Besitz  des  Herrn  Oberregierungsrath  Schone  iu  Berlin. 

158  Forkel.  S.  45.         15«»  8.  Aohsng  B,  XVI. 
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( iambe,  and  Violinen.  Bratschen  und  Violoncelle  in  so  groBer  Anxahl. 

daB  er  jede  einfaehere  ce^icertirende  Mnsik  damit  besetzen  konnte. 

[m  Ubrigen  bietet  das  Hauswesen  von  dem  mUBigen  Silbergerath  an 

bis  zn  den  schwarzledernen  Sttthlen  und  den  rait  Ansztigen  versehenen 

Schreibtisehe  des  arbeitsamenMeisters  das  Bild  bescheidenen  bttrger- 

liehcn  Wohlstandes.  Auch  kleine  Ersparnisse  sind  gemacht  worden. 

Der  altbachische  Zug,  Uberall  wo  es  noth  that  in  der  Familie  zu 

helfen .  offenbart  sich  darin ,  daB  er  diese  znm  Theil  an  Venvandte 

ausgelielien  hatte lfi0) .  — 

In  solchen  hiinslichen  VerhSltnissen,  menschliehe  Trllb'sal  fromra 
ertragend,  das  Glttck  deutsehen  Familienlebens  uiit  ernster  Heiter- 

keit  genieBend.  lebte  und  wirkte  Johann  Sebastian  Bach  dem  Tode 

entgegen.  In  seinem  kraftigen  KOrpcr  wohnte  ein  gesnnder.  bis  ins 

Alter  lebens-  und  schaffensfrischer  Geist.  Xur  eine  angeborne  Schwiiche 

der  Augen  war  durch  rastloses.  in  der  Jugend  oft  Nachte  hindurch  fort- 

gesetztes  Arbeiten  wahrend  der  letzten  Jahre  zu  einer  besehwerlichen 

Angenkrankheit  gesteigert.  Im  Winter  1 749  auf  1 750  entschloB  er 

*ich ,  auch  dera  Rath  einigcr  Freunde  folgend,  durch  einen  wohl- 

berufenen  englischen  Augenarzt.  der  grade  in  Leipzig  weilte,  eine 

Operation  vornehmen  zu  Iassen.  Sie  miBgllickte  einerstesund  auch 

ein  zweites  Mai.  so  daB  Bach  des  Gesichtes  nnnmehr  ganz  beraubt 

war.  Auch  hatte  die  rait  der  Operation  verbundene  allgeraeine  arzt- 

liche  Behandlung  einen  so  ttblen  Erfolg,  daB  seine  bis  dahin  uner- 

schiitterte  Gesundheit  einen  bedenkliehen  StoB  erhielt.  Am  18.  Jnli 

konnte  er  plbtzlieh  wieder  sehen  und  das  Licht  vertragen.  Aber  es 

war  der  letzte  GruB  des  Lebens.  Wenige  Stunden  darauf  rlihrte  ihn 

der  Sehlag,  dem  ein  hitziges  Fieber  folgte.  Er  starb  Dienstag  den 

2S.  Jnli  1750  Abends  nach  einem  Viertel  auf  neun  Uhr,fll  . 

Ura  das  Sterbebett  standen  neben  der  Gattin  und  den  Tochtern 

der  jiingste  Sohn  Christian,  der  Schwiegcrsohn  Altnikol  und  der 

letzte  Schliler  MUthel.  Mit  Altnikol  hatte  Bach  noch  wenige  Tage 

vor  seinem  Tode  gearbeitet.  Ein  Orgelchoral  aus  alter  Zeit  schwebte 

vor  seiner  sterbensbereiten  Seele,  dem  er  die  Vollendnng  geben 

wollte.    Er  dictirte  und  Altnikol  schrieb.    »Weun  wir  in  hochsten 

J  mi  Die  »Frau  Krebsin*  war  Anna  Ma^dalenas  Schwester. 

lt»l   Xekrolog,  S.  H>".  —  Spenereche  Zeititng  voni  6  August  1750. 
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Nothen  seine  hatte  er  deii  Choral  frllher  bezeichnet :  jetzt  schopfte  cr 

die  Stimmung  aus  eiueni  andern  Liede :  er  HeB  ilin  ttbcrschreibeu 

»Vor  deinen  Thron  tret  ich  hiemit«.  Johann  Michael  Schmidt,  jener 

j  unge  Theologe,  der  Bach  noch  in  seinem  letzten  Lebensjahre  be- 

wunderu  durfte,  meinte  spater :  was  auch  die  Verfechter  des  Materia- 

lismus  vorbrachten,  bei  diesem  einzigen  Beispiel  musse  es  alles  liber 

den  Haufeu  fallen162;. 

Die  Beerdigung  fand  Freitag  den  \i\ .  Juli  frllh  niorgeus  aut  dein 

Johanniskirchhofe  statt.  Wie  es  bei  Kirchen-  und  Schulbeamteu 

ublich  war,  geleitete  die  ganze  Schule  den  Todten  zu  Grabe.  Auch 

groBes  Geliiute  pflegte  in  solchen  Fallen  statt  zu  finden.  Der  3 1 .  Juli 

war  der  zweite  BuBtag  des  Jahres.  In  der  Kirche,  durch  welche 

wiihrend  27  Jahren  so  oft  Bachs  gewaltige  Tonstibnie  hiugerauscht 

waren,  verkundigte  der  Prediger  von  der  Kanzel :  »Es  ist  in  Gott 

sanft  und  seelig  entschlafcn  der  Wohledle  und  Hochachtbare  Herr 

Johann  Sebastian  Bach,  Seiner  Koniglichen  Majestiit  in  Polen  und 

ChurfUrstlichen  Durchlaucht  zu  Sachseu  Hofeomponist ,  wie  audi 

Hochfurstlich  Anhalt-Cothenscher  Capcllmeister  und  Cantor  an  der 

Schule  zu  Si.  Thomae  allhier  am  Thomas-Kirchhofe,  Dessen  ent- 

seelter  Leichnam  ist  heutiges  Tages  christlicliem  Gebrauche  nach 

zur  Erden  bestattet  worden  - ,r,  !) .    Sein  Grab  war  ihm  nahe  der 

1*>*2   Musicn-Theolutjia.    S.  HIT. 

163]  Deu  Abktindigungs-Zettel,  ein  querbeBchriebones  Quarthlatt,  fand  ich 
in  der  Hibliothek  des  Vereins  filr  die  Geschichte  Leipzigs.  Unter  den  oben 

rait^etheilten  Worten  befimlet  sich  noch  die  Notiz  :  -Ist  am  andren  BuB-Tage 

ala  den  31  Julii.  1 7.">0  abgokilndiget  worden.«  Zu  dom  Ausdruck  >andeni 
BuB-Tage«  bemerke  ich.  daB  (Jamais  alljahrlich  drei  BuBtage  in  Leipzig  be- 

gangcn  zu  wcrden  pflegten.  —  Im  Leichenbucli  Tom  XXVIII.  Fol.  'llMh  steht: 
«1750.  Frey  tag  den  31.  Jufii.  Ein  Mann  <iT.  Jahr.  Hr.  Johann  Sebastian 

Bach,  Cantor,  an  der  Thomas  Schule.  starb  j.  4.  K.  Nebeugeschrieben : 

wccid.  2  Thlr.  14  gr.«  Das  Lebensalter  ist  falscli  angegeben;  weun  die  Notiz 

»4.  K.[inder  «richtig  ist,  so  wiirde  daraus  wohl  hervorgehen,  dtO  Heinrich  beim 

Tode  des  Vaters  schon  in  Nauniburg  war.  Die  Leichengebiiliren,  welche  sich 

gewohulich  bei  ganzer  Schule  auf  ungetahr  20  Thaler  beliefen,  sind  bier  auf 

2  Thlr.  14  gr.  ermiiCigt ,  wie  das  bei  Kirchen-  und  Schulbeamteu  burner  der 

Fall  war.  Sie  sununirteu  sich  aus  diesen  Posten:  12  gr.  ins  Almosenaint,  »1  gr. 

den  Todteugraberu,  12  gr  dem  Leichenschreiber,  1  Thlr.  8  gr.  den  beiden 

Thlinnern.  —  Ein  auf  der  Leipziger  Stadtbibliothek  befindlicher  Zettel  meldet 

«Ein  Mann  l»T.  J.  Ilr.  Johann  Sebastian  Bach  Cnpelhneister,  und  Cantor,  der 

Digitized  by  Google 



—    701  - 

Jobanniskirehe  bereitet  worden.  Als  in  unserm  Jahrhundert  der 

Friedhof  weitcr  von  der  Kirche  abgedriingt  and  der  Platz  urn  die- 

selbe  dcm  StraBenverkehr  zugauglich  gemaeht  wurde.  hat  man  Bachs 

Grab  mit  den  (irabern  vieler  andrer  zerstiirt.  Genau  laBt  sich  daher 

die  Statte  nicht  melir  bestimnien.  wo  man  seine  Gebeine  zur  letzten 

Knhe  liinabsenkte  ";1  . 

Die  Trailer  Uber  Bachs  Tod  war  eine  allgemeine.  wo  es  ernste 

Musiker  und  Musikfreuude  gab.  Die  musikalische  Societiit  fcierte 

sein  Angedenken  durch  eiu  Trauergedicht  in  Cautatenform.  und 

Telemann  widmete  dem  gesebiedenen  Fteunde  ein  wohlgcmeintes 

5Sonnett,8V  .  Auch  Bachs  College  an  der  Thomasschirie ,  Magister 

Abraham  Kriegel,  gedaehte  seiner  in  einem  kurzen .  aber  warmen 

otfentlichen  Xachrut'e  ,Mi  .  Weniger  Bchien  der  Rath  zu  emphnden. 
was  die  Stadt  an  Bach  verloren  hatte.  In  den  Sitzungen  vom  7.  und 

S.  August  fielen  ironischc  und  anzllgliche  Bemerkungen :  >die  Schule 

brauche  einen  Cantor  und  keinen  Capellmeister«  und  Heir  Bach  ware 

zwar  eiu  groBer  Musicus.  aber  kein  Schulmann  gewcsen-. 

Ein  Testament  hatte  Bach  nicht  autgcsctzt.  Sein  NachlaB  ward, 

nachdem  ihn  die  altesten  Sohnc  urn  den  ganzen  Musikalicnbestand 

geschmiilert  batten,  gerichtlich  abgeschatzt;  danu  schlosscn  Wittwc 

Schule  zu  at:  Thomas,  auf  der  Thomas-Schule.  wurde  mit  dcm  Ceichenwagen 

begraben  deu  .'JOten  July  175n.»  Er  stammt  ebenfalls  aus  der  Leiehenschrei- 
berei.  Der  Leichenwagen  im  Go^eusatz  zur  Leicheukutsche  wurde  bei  so- 

lennen  Beerdigungen  gebraucht.  Weuu  mau  das  Datum  »:*0.  Juli«  uiclit  fiir 
einen  Sehreibfehler  halten  will,  so  lieBe  sich  wohl  annehmen.  die  Leiche  sei 

schou  am  Donnerstag  Abend  nach  dem  Leichenhau.se  des  Johnnniskirchhofs 

ilbergefUhrt. 

1<*»4  Die  anniihernde  Bettimmung  der  Grabstiitte  giebt  der  Xekrolog 

S.  17*2.  Keine  Auskunft  gewiihren  die  BegriibniBblicher  des  Johauniskirchhofs. 
Sie  wurden  wohl  nur  nachliissig  gefllhrt.  miiglich  ist  aber  auch,  daB  einzelne 

Blatter  jener  Listen,  die  erst  der jetzige  Inspector  lleyne  iu  dauerhafte  Biiude 

vereinigt  hat,  vorher  verloren  gcgangen  sinil.  II.  Heiulein  Der  Friedhof  zu 

Leipzig  in  seiner  jetzigcn  Gestalt.  Leipzig,  1844.  S.  2u2  auBert  sich.  als  ob 

er  ein  Bach  betreffendes  Blattgesehen  hatte,  dasihm  aber  unleserlich  gewesen 
ware. 

lt>5  Xekrolog,  S.  17:»  ff  —  Xeuertfffnetes  Historisches  CV*nW<iiten- Cabi- 
net.   1751,  S.  13. 

186)  Nlitzliche  Nachrichten  von  dencn  Bemiihungen  derer  Gelehrten,  und 

andern  Begebenheiten  in  Leipzig.    1750.  S. 
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und  Kinder  eiiien  Erbvergleieh.  Anna  Magdalena  libernahm  die  Vor- 

mundschaft  Uber  die  I'nmttndigen ,  bei  Ausmacbung  des  Erbtheils 
stand  ibr  Johann  Gottlieb  Gbrner.  dcr  zu  Lebzeiten  Baehs  sich 

nianchmal  angemaBt  batte.  sein  Rival  sein  zu  kbnnen.  hhifreieh  zur 

Seite.  Aucb  erbielt  Anna  Magdalena  das  Gnadengehalt  fitr  die  Quar- 

tale  Crueis  und  Luciae ,fi7  .  Dann  ging  die  Familie  naeh  alien  Rich- 

tungcn  auseinander.  Friedemann .  der  zugleich  Emanuels  Kechte 

vertrcteu  batte,  kebrte  naeh  Halle.  Friedricb  nach  BtickebuTg  znrllck ; 

Heinrich  land  bei  Altnikol  in  Naumburg  ein  dauerndesUnterkommen. 

den  l.yahrigen  Christian  nahni  Emanuel  einstweilcn  zu  sich  naeh 

Berlin.  Mit  groBen,  tbeilweise  sehr  groBen  Gaben  ausgestattet  ver- 

suehten  die  Sohne.  auf  den  Knhm  des  grbBeren  Vaters  gestlitzt,  nun- 

mchr  obne  dessen  crfahreneu  Beistand  in  der  Welt  ihrGlllek.  Ibren 

Lebenswe^en  weiter  nachzugehen .  ibre  Kunstleistungen  abzu- 

BChStzen,  liegt  nicht  im  Plane  dieses  Buebes.  Aber  sie  haben  es 

vermoeht,  daB  wenigstens  noeh  eine  Generation  hindurcb  der  Name 

Bach  in  der  deutschen  Kunstwelt  in  hellein  Glanzc  leuehtete. 

Anna  Magdalena,  mit  drei  Toehtern  zurllekgcbliebeu.  gerieth  in 

Armutb.  1752  erbielt  sie  eine  Geldunterstlltzung,  da  sie  bcdlirftig 

sei  und  aucb  einige  Musikalien  Uberreieht  habe.  Wollten  die  Sfilme 

ibr  nicht  helfeu  oder  konntcn  sie  es  nicht.  jedenfalls  wurde  ihre  Lage 

immer  bedrUngter.  sie  existirte  zuletzt  von  der  orTentlichen  Wohl- 

thHtigkeit.  Am  27.  Febrnar  1 760  starb  sie  in  einem  Hause  der  Hain- 

straBe  -  eine  Almosenfrau<«.  Ihrem  Surge  t'olgte  die  Viertelschule  wie 
bei  den  giinzlich  armeu  Leuten:  ihr  Grab  kennt  man  nicht.  So  IieB 

die  Stadt  die  kunstverstandige  Gattin  cines  ihrer  grbBten  Burger  zu 

Grande  gehen.  Die  zurlickgelassenen  drei  Tbchter  sahcn  eine  Zeit. 

welche  der  Musik  ihres  Vaters  fremd  und  fremder  wurde :  Katharina 

Dorothea  lebte  nocb  bis  zum  I  1.  Januar  1774  .  Johanna  Carolina  bis 

zum  IS.  August  17s) I.  Nur  dasjllngste  Kind  Kegina  Johanna  erlcbte 

es,  daB  Deutschland  wieder  anting  sich  ant  Sebastian  Bach  zu  besin- 

ncn.  Aucb  sie  litt  Noth  in  der  Einsamkeit:  ein  Verdienst  Rochlitzens 

ist  es.  durch  einen  offentlichen  Aufruf  ihr  endlich  nocb  einen  freund- 

licheren  Lebensabend  bereitet  zu  haben.  Sie  starb  am  14.  December 

1 S09,  als  die  letzte  der  Gescliwister. 

I»>7  Ertkezuug  Derer  Sehul-Dienste  in  beyden  Schulen  zu  St.  Thomae  und 
St.  Xicabii.    Vol.  III.  VII  B.  lis.  Fob  U. 
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Werdem  Lebenslaufe  eines  groBen  Mannes  bis  ans  Ende  naehge- 

gangen  1st,  dessen  Blick  soli  nicht  zu  lange  bei  dem  wehmllthigen  Bilde 

verweilen.  welches  der  Verfall  allcs  dessen,  was  er  auBerlich  gebaut 

und  zusammengehalten  hat,  immer  darstellt.  Es  ist  der  geringste 

Theil  seines  Schaffens.  was  so  zu  Grunde  geht.  Freilich  wirkte  der 

schbpferisohe  Geist  Bachs  auch  in  der  Kunstwelt  der  nachsten  Gene- 

rationen  matter  fort,  als  solches  sich  wohl  bei  andren  groBen 

Genien  beobachten  laBt.  Und  grade  Baehs  Sohne  waren  es,  die  uns 

die  nachlassende  Kraft  eines  mehrhundertjahrigen  Aufstrebens 

fllhlbar  machen.  welche  in  ihren  Nachkoramen  endlich  ganz  erstarb. 

Aber  daflir  hat  seit  bald  hundert  Jahren  das  ganze  deutsche  Volk 

sich  zum  Erben  seiner  Schbpfungen  erklHrt.  Es  hat  den  Zusammen- 

hang  mit  ihm  nnd  in  ihm  mit  fast  vergessenen  Jahrhunderten  seiner 

eignen  Musik-Geschiehte  wieder  gefnnden.  Was  er  geschaffen  hat 

als  htfchster  Vollender  einer  Kunstrichtung  echtnationaler  Art,  die  zu 

den  Zeiten  der  Reformation  hinabreicht  und  an  sie  anknllpft.  ist  wie 

eine  edle  Saat,  die  endlich  aufgeht ,  um  sich  in  immer  reicheren 

Garben  erndten  zu  lassen.  Fortan  wird  es  nnmttglich  sein.  Bach 

wieder  zu  vergessen .  so  lange  Uberhaupt  noch  deutsches  Wesen  ist» 

In  den  Thaten  nachwachsender  Kttnstler  hat  er  bereits  angefangen 

seine  Renaissance  zu  erleben.  Aber  auch  wir  andern  haben  die 

Pflicht.  ein  jeder  an  seinem  Theile  daran  zu  arbeiten.  daB  das  Wesen 

des  GroBen  immer  weiteren  Kreisen  seines  Volkes  verstandlich  und 

vertraut  werde. 



Anhang  A  und  B. 
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Kritische  AusfQhrungen. 

1 .  [8.  9.]  Die  Kathsacten  »Ersctzung  Dcrer  Schul-Dienste  in  beyden 
Schulen  Zu  St.  Thomae  und  St.  Nicola*  Vol.  II.  VII.  B.  11  7«,  sowie  die 

unmittelbar  nach  der  Einftlhrung  gemachten  Aufzeichnungen .  welche 

sich  unter  den  Leipziger  Consistorialacten  in  «Actu  die  Besetzung  des 

Cantoramts  bei  der  8chule  zu  St.  Thom&  zu  Leipzig  bet.«  L.  127.  he- 

iindcn,  nennen  als  EinfQhrungstag  den  1.  Juni.  Deyling  aber  gicbt  in 

einem  4  Wocben  spator  geschriebenen  Briefe.  welcber  ebenfalls  in  dem 

letztgenannten  Actenconvolut  entbaltcn  ist.  den  31.  Mai  als  Tag  der  Ein- 
ftlbrung  an.  Dieses  Datum  ist  unzweifelbaft  das  rielitige.  Der  31.  Mai 

fiel  in i  Jabre  1723  auf  Montag  und  Bacli  wurde  docb  wobl  am  Beginn  der 

Schulwoche  eingeftihrt.  nachdem  er  am  Tage  voiiier  seine  erste  Kircben- 
musik  dirigirt  batte  ;  s.  S.  1S1  dieses  Bandes. 

2.  (S.  3.V;  In  der  angefiibrten  8telle  des  »Critischon  Musikus«  wird 

Gflrners  Name  nicbt  genannt.  Es  heiBt  dort  nur:  »Der  Herr  »  »  ist  an 

einer  gewissen  Kirchc  Director. «  Aucb  der  Name  des  Ortes  wird  ver- 
schwiegen.  DaB  aber  Leipzig  geraeint  ist,  gebt  aus  S.  62hervor:  bier 

befindet  sicb  n&mlicb  jene  Kritik  der  Kilnstlerscbaft  eines  groBen  Clavier- 
und  Orgelspielers,  »des  Vomehmsten  unter  den  Musikanton«  der  bowuBten 

Stadt ,  die  zu  dem  Streite  zwischen  Scbeibe  und  Birnbaum  Veraulassung 

wurde ,  und  Scbeibe  bat  es  im  Verlaufe  desselben  nicbt  verbeblt,  daB  er 

in  der  That  Seb.  Bach  gemeint  babe.  Da  die  Stelle  im  Jabre  1737  ge- 

schrieben  ist ,  so  hat  man  unter  dem  "Director  an  einer  gewissen  Kircbe« 

entweder  (Jorner  zu  verstehen,  oder  Gerlacb .  den  damaligcu  Organisten 

der  Neuen  Kircho.  DaB  ersteres  das  rielitige  ist.  beweist  8.  61.  Der 

hier  kritisirte  Bruder  ist  .Tohann  Valentin  Gfirner ,  bekannt  als  Componist 

der  Hagedornscben  Oden  und  Lieder.  Scheibe  hegte  von  ihm  als  Ktinst- 
ler  und  Mensch  eine  wo  miiglich  noch  gcringerc  Meinung .  als  von  seinem 

Bruder,  vgl.  S.  335  f.,  593,  015,  707.  1046.  In  der  Beurtheilung  von 

Valentin  Corners  Charakter  mag  er  Recbt  haben ,  aber  rundweg  als 

« elenden  Componisten «  kann  man  den  Verfasser  vieler  wabrhaft  vorzflg- 

licber  Licdmelodien  nicbt  bezeichnen  (s.  Lindner.  Gescbichte  des  deut- 
schen  Liedes  im  XVIII.  Jahrhundert.  Leipzig.  1871.  8.  37  ftV 
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3.  S.51  u.  409  f.  Ueber  die  Collegia  musiva  in  Leipzig  heifit  es  in 

>  Das  jetzt  lebentle  und  /fon'rende  Leipzig.  Leipzig,  hey  Joh.  Theodori  Boetii 
seel.  Kindern.  1723.«  S.  50  :  nDer  ordinairen  Collegiorum  Musicorum  sind 

zwey  :  1  wird  unter  Direction  Herrn  George  Balthasar  Schottens,  Organi- 

*/ens  in  der  neuen  Kirehen .  bey  Herrn  Gottfried  Zimmermann,  Sommers- 
Zeit  Mittwochs,  auf  der  Wind  -  Mflhl  -  Oasse.  im  Garten,  von  4  bis  6  Uhr. 

nnd  Winters  -  Zeit  Freytags  im  C<ri/fir- Hause.  auf  der  Cather-StraBe.  von 
S  bis  10  riir  gehalten.  2  Wird  audi  eines  Mittwochs  von  S  bis  10  Uhr. 

unter  Direction  Herrn  Joh.  Gottl.  Giirners,  Orgamstunn  bey  der  St.  Niclas- 

Kirche.  in  Herrn  Schellhafers  Hause  auf  der  Closter-Gasse  gehalten. ■ 

Fast  Ubereinstimniend  lautet  eine  Xotiz  in  » Das  jetzt  lebende  und 

jetzt  Jtorirendc  Leipzig.  I7:J2.«  S.  57  .  ausgenommen  daB  unter  I)  statt 

Schott  Bach  als  Director  genannt  wird ,  Corner  als  Organist  an  der  Tho- 

maskirehe  figurirt  und  sein  Uebungsabend  statt  auf  Mittwoch  auf  Donners- 

tag  angegeben  wird. 

Derselbe  Leipziger  Adresskalender  von  1730,  S.  58  f.  bringt  fast 

wortlich  dieselbe  Xotiz.  nur  daB  unter  2  nodi  hinzugeffigt  ist :  »ingleiehen 

audi  Winters-Zeit,  Montags.  von  S.  bifi  I  0.  Uhr.  auf  Herrn  Enoch  Kichters 

CaJf'te-H&UM'  am  Marckte  in  Herr  D.  Altners  Hause  gehalten. « 
Der  im  October  17X0  ausgegebene  erste  Theil  der  Mizlerschen  Musi- 

kalischen  Bibliothek  enthfilt  auf  S.  03  f.  folgende  -Xachricht  von  den 

Musikalischen  C'oncerten  zu  Leipzig.  Die  bey  den  offentlichen  Musikali- 
schen Concerten  .  oder  ZusammenkilnfTte .  so  bier  wochentlich  gehalten 

werden ,  sind  noch  in  bestandigen  Flor.  Eines  dirigirt  der  Hochftirstl. 

Weissenfelsische  Capell-Meister  und  Mnsik-Direcktor  in  der  Thomas  und 

Nikcls- Kirehen  allhier.  Herr  Joh ann  Sebastian  Bach,  und  wird 

ausser  der  Messe  alle  Wochen  einmahl,  auf  dem  Zimmermannischen  Caffe- 

HauB  in  der  Gather -Strasse  Freytag  Abends  von  S  biB  10  Uhr,  in  der 
Messe  aber  die  Woche  zwevmahl.  Dienstags  und  Frevtags  zu  eben  der  Zeit 

gehalten.  Das  andere  dirigirt  Herr  J o  h a  n  n  Gottlieb  G  ii  r  n  e  r  .  Musik- 
Direcktor  in  der  Pauliner  Kirche.  und  Organist  in  der  Thomas  Kirche. 

Es  wird  gleichfals  alle  Wochen  einmahl  auf  dem  Schellhaferischen  Saal 

in  der  Closter-Gasse.  Donnerstag  Abends  von  S  biB  10,  in  der  Messe  aber 

die  Woche  zwevmahl.  nemlich  Montags  und  Donnerstags,  nm  eben  diese 

Zeit  gehalten.  Die  Glieder.  so  diese  Musikalischen  Concerten  ausmachen. 

bestehen  mehrentheils  aus  den  allhier  Herrn  Studirendcn.  und  sind  tamer 

gute  Musici  unter  ihnen.  so  daB  Offters,  wie  bekandt .  nach  dor  Zeit  be- 

rtihmte  Virtuosen  aus  ihnen  erwachsen.  Es  ist  jedeni  Musico  vergonnet. 
sich  in  diesen  Musikalischen  Concerten  offentlich  h'iren  zu  lassen  .  und 

sind  auch  mehrentheils  solche  ZuhOrer  vorhandeii .  die  den  Werth  eines 

geschickten  Musici  zu  beurtheilen  wissen.« 

Das  -jetzt  lebende  und  florirende  Leipzig-  von  17  10  sagt  S.  09  .  -Der 

Ordinairvn  C ullegiorum  Musicorum  sind  Dreye.  1.)  Wird  eines  unter  Di- 
rection des  Hn.  Organiztcn  bey  der  Neuen  Kirche  Herr  Gerlachen  bey 

Herr  Enoch  Kiehtern,  in  zukuntft  auf  der  Catharinen  Strasse  Sommers-Zeit 
in  seinem  Garten  auf  der  hinter  GaBe  Mittwochs  von  4.  bis  0.  Uhren.  nnd 
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Winters  Zeit  Freytags  im  CafFee-Hause  Abends  von  S.bis  10.  Uhr  gehal- 

ten.  2.  Wild  aueh  eines  Donnerstags  von  6.  bis  10.  Uhr  nnter  Direction 

Herr  Johann  Gottlieb  Gtfrners  Organistens  bey  der  St.  Thomas Kirehc  im 

Kchellhafferischen  Hause  auf  der  Closter  GaBe  gehalten.  3.)  Wird  aueh 
Donnerst.  eines  von  5.  bis  S.  Uhr  unter  Directum  der  Ilerren  Kaufleute 

Olid  anderer  Personen  in  drey  Schwanen  im  Brtihle  gehalten ,  allwo  sieh 

die  grosten  Maitres,  wenn  sie  hieher  kommen,  horen  lasscn,  deren  Jh  - 

(fueitz  ansehnlich.  aueh  mit  groCer  attention  bewundert  wird.« 

Das  Adressbuch  von  1747  weist  dieselben  drei  Collegia  musicu  auf, 

aber  fUr  Gerlach  ist  jetzt  »IIerr  Trier«  Dirigent  des  unter  1)  genannten 

Vereins  geworden.  Dieses  ist  Johann  Trier  aus  Themar,  der  sieh 

naeh  Bachs  Tode  um  das  Thomas -Cantorat  bewarb  und  spfiter  Organist 

in  Zittau  wurde.  Weitere  Jahrgilnge  des  Adressbuehs  fehlen ,  aber  man 

ersieht  aus  den  oben  zusanimengestellten  Notizen  doch.  d:>B  es  der  Tele- 

mannsehe  Musikverein  war,  welcher  aus  Schotts  llanden  in  dicjenigen 

Bachs,  von  diesem  auf  Gerlaeh  und  von  Gerlach  endlich  auf  Trier  Mer- 

ging. DaB  es  zwei  jtlngere  Bach  nahestehende  Musiker  waren,  welche 

die  Direction  desselben  naeh  einander  Hbernahmen  ,  lUBt  vermuthen,  daB 

Bach  noch  immer  einen  gewissen  EinfluB  auf  denselben  ausubte  und  sieh 

nur  deshalb  personlich  von  ihm  zurtickgezogeii  hatte ,  weil  er  bemerken 

muBte,  daB  der  Verein  seine  frtihere  Bedeutung  gegentiber  den  neuen 

damals  wirksam  werdenden  Bestrebungen  nicht  mehr  zu  behaupten  ver- 
mochte. 

Bei  den  Kirchenmusiken  der  Neuen  Kirche  wirkten  seit  Schotts  Zei- 

ten  fttnf  vom  Bathe  bestellte  Instrumentisten  mit.  Im  Jahre  I" 'Mi  wurde 
in  Folge  einer  Vorstellung  Gerlachs  noch  ein  sechster  Musiker  engagirt. 

Seit  173S  erhiclten  vier  Studenten,  welche  den  Singechor  bildeten .  ein 

•  jahrliches  llonornr  von  12  Thalern.  17  11  wurden  noch  zwei  Violinisten 
mit  jilhrlich  vier  Thalern  angestellt ,  die  aber  aueh  zeitweilig  als  Sftnger 

Verwendung  fanden.  1744  endlich  wurden  jilhrlich  acht  Thaler  ftir  zwei 

Personen  bewilligt,  welche  den  Strcichbass  und  die  Orgel  spielen  sollten. 

Somit  bestand  das  in  der  Neuen  Kirche  musicirende  und  vom  Rath  be- 

soldete  Corps  nunmehr  aus  14  Pfcrsonen  ,  und  zwar  1  Sangern  und  10 

Spielern.  Dicse  Mittbeilungen  sind  den  Rechnnngen  der  Neuen  Kirche 
entnommen. 

4.  S.  1 12  u.  1  13.)  DaB  um  dieseZeit  cine  derartigeVerilnderung  mit 

der  Thomas-Orgel  vorgenommen  sein  nittsse,  hat  hcrcits  W.  Rust  aus  andern 

Indicien  seharfsichtig  geschlossen  (s.  B.-G.  XXII,  Vorwort  S.  XIV  .  In 

der  ftltesten  Partitur  der  Matthiiuspassion,  wie  sie  in  Kirnbergers  Hand- 

schrift  vorliegt.  findet  sieh  namlich  noch  keine  doppelte  Orgelstimme ;  in 

der  Rathswahl-Cantate  » Wir  danken  dir  Gott«  ist  dagegen  einc  obligate 

und  cine  accompagnirendc  Orgel  verwendet.  Jenes  Werk  wurde  1729, 

dieses  17 HI  zum  ersfen  Male  anfgeflihrt.  Nun  steht  freilich  in  den  Rech- 

nnngen der  Thomaskirchc  von  LiehlmeB  1730  —  ebendahin  1731.  8.  36 

nur  folgendes:  »50  Thlr.  Dem  Orgelmacher ,  Johann  Scheiben  vor  die 

si'itta.  j.  a.  Btcfa,  ii  49 
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beschehene  Reparatvr  an  der  Orgel  laut  Zettel ,  und  des  Organisten  Gar- 

ners Attentat. o  Namhaft  gemacht  wird  also  hior  das  Rflckpositiv  nicht. 

und  was  mit  ihm  vorgenommen  wurde ,  war  in  Wirklichkeit  keine  Repa- 
ratur.  Indessen  muss  man  es  mit  dem  Rechnungsfflhrer  in  stilistischer 

Ilinsicht  nicht  so  genau  nehmen.  Ueber  die  im  Jahre  1721  vollendete 

groBc  Restauration  der  Thoniasorgel  schreibt  er:  i217.  fl.  3  ggr.  oder 

190.  Thlr.  seind  Job.  Scheiben  ferner —  nach  den  aufs  neue  mit  ihm  ge- 

macbten  Contract,  zusammen  390.  Thlr.  —  vor  die  gantze  und  vflllige 

Rvparatur  der  groBen  Orgel,  nebst  4.  neuen  BlafiBalgen  und  400.  neue  zur 

Mixtur  gehOrigen  Pfeiffen  bezahlet  worden.«  Diese  »400  neue  zur  Mixtur 

gchorige  Pfeifemc  schlieBen  aber  eine  selbstftndigo  Sesquialtera  far  das 

Rflckpositiv  ein.  welches  —  worauf  ebenfalls  Rust  zuerst  aufmerksam  ge- 

macbt  hat  —  eine  Sesquialtera  im  Jahre  1070  nocb  nicht  besafi,  w&hrend 
Bach  fur  die  Matthauspassion  den  Gebrauch  dieses  Registers  iin  Rflckpositiv 

vorschreibt.  Ein  erfahroner  Orgelbauer,  mit  dem  icb  dieser  Angelegen- 

beit  wegen  Rflcksprache  nahm,  bestatigtc.  dafi  fttr  den  Preis  von  50  Tba- 

lern  die  in  Rede  stehende  Verandcrnng  in  jenen  Zeiten  recht  wohl  habe 

hergestellt  werden  kdnnen.  Allerdings  nur  mit  einer  Manual  -  Tastatur . 

hatten  auch  Pedal  -Register  fflr  das  Rflckpositiv  separirt  werden  sollen. 

wie  Scheibe  das  1722  an  der  Orgel  der  Neuen  Kirche,  die  auch  ein  selb- 

standiges  Rflckpositiv  hatte,  ausfflhrte,  so  ware  die  Sache  theurer  gekom- 
men.  Aber  so  stimmt  es  auch  durchaus  mit  dem  Gebrauche ,  den 

Bach  spater  von  dem  Rflckpositive  machte.  Um  die  Thomasorgcl  endlich 

muB  es  sich  bier  jedenfalls  gehaudelt  haben,  denn  die  Nikolai-Orgel  be- 
saB  kein  allein  zu  spielendes  Rflckpositiv.  und  es  ist  in  den  Rechnungen 

auch  keine  Spur  davon  zu  finden,  daB  ihr  Rflckpositiv  zu  Bacbs  Zeit  fiir 

eiue  solche  Behandlung  hergerichtet  sei. 

5.  S.  117.}  Im  Vorwort  zu  B.-G.  I,  S.  XIV  ist  Moritz  Hauptmann 

von  der  Ansicht  ausgegangen.  daB  die  Nikolai -Orgel  im  Kammerton  ge- 

standen  habe,  und  hat  daraus  geschlossen,  daB  von  den  doppelten  Con- 
tinnostimmen,  welche  zu  den  Bachschen  Cantaten  hanfig  vorhanden  sind. 

die  nicht  transponirte  in  der  Nikolai-,  die  transponirte  in  der  Thomas- 
Kirche  gebraucht  sei.  Er  konnte  diese  Ansicht  darauf  stfltzeu,  daB  die 

Orgel  der  Nikolai-Kircbe,  welche  im  Jahre  1S02  durch  eine  neue  ersetzt 

worden  ist,  in  der  That  die  Kammertunstimmung  hatte.  Aber  diese  Orgel 

war  nicht  dieselbe ,  welche  zu  Bachs  Zeit  in  der  Nikolai -Kirche  stand. 

Vielmehr  wurde  die  alte  Orgel ,  deren  Disposition  im  Text  gegeben  ist, 

im  Jahr  1793  durch  eine  neue  ersetzt,  welche  die  Gebrflder  Trarapeli 

aus  Adorf  fflr  7000  Thaler  erbauten.  Sie  muB  schlecht  gearbeitet 

gewesen  sein,  da  man  sie  schon  nach  kaum  70  Jahren  wieder  abtrug. 

DaB  aber  die  alte  Orgel  im  Kammerton  gestanden  habe ,  ist  durch  nichts 

beweisbar.  Im  17.  Jahrhundert  war  der  Chorton  noch  ganz  allgemein. 

die  Orgel  hatte  also  erst  durch  die  Reparatur  von  1725  auf  den  Kammer- 
ton gebracht  sein  mflssen.  Aber  auch  damals  war  diese  Stimmung  noch 

sehr  wenig  gebrauchlich,  und  es  ist  fest  anzunehmen,  daB,  wenn  sie  1725 
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kergestellt  worden  ware,  dieses  sich  irgendwo  angemerkt  finden  wttrde. 

Vielleicht  die  erste  Orgel  mit  Kammcrton  in  Sachsen  baute  Silbermann 

1741  zu  Zittau,  und  ihre  Stiramung  gait  als  eine  Merkwtlrdigkeit  s. 

Sammlung  einiger  Nachrichten  voii  bertthmten  Orgel-Wercken  in  Teutsch- 

land.  BreBlau,  1757,  S.  103;.  Auch  war  garkein  Grund  vorhanden,  die 

Stimmung  der  Nikolai  -  Orgel  zu  vcrandern  und  sic  somit  in  einen  ganz 

unfruchtbaren  Gegensatz  zur  Thomas  -  Orgel  zu  bringen,  mit  welcher 

aie  zu  Zeiten  einunddieselben  Kirchenstflcke  abwechselnd  zu  begleiten 

katte :  bei  der  Schwierigkeit.  welche  die  zur  Tieferstimmung  erforderliche 

Verlangerung  der  Pfeifen,  namentlich  in  alteren  Orgeln  mit  sich  bringt, 

kdnnte  das  nur  eine  thOrichte  Vergeudung  von  Geld  und  Mtlhe  genannt 

werden.  Wenn  bei  der  concertmaBigen  Kirchenmusik  der  Chorton  irgend- 

wie  als  ein  Uebelstand  empfunden  ware .  so  hatte  man  ihn  in  der  Neuen 

Kirehe  sicher  nicht  geduldet.  Aber  auch  diese  Orgel.  die  1704  erbaut 

wurde,  hatte  ihn  und  behielt  ihn  auch  nach  der  grofien  Reparatur ,  die 

Scheibe  ftlr  den  Preis  von  500  Thalern  1722  mit  ihr  vornahm  fs.  Rech- 

nungen  der  Neuen  Kirche  von- LichtineB  1721  bis  ebendahin  1722  und 
die  einliegenden .  Contracte  und  Gutachten  enthaltenden  Actenstiickc  . 

Die  Disposition  dieser  Orgel  stent  ubrigens  bei  Niedt,  Musikalischer  Hand- 

leitung  Anderer  Theil.  2.  Auflage.  Hamburg  1721,  S.  189. 

G.  S.  1 3S.  Christian  Carl  Rolles  Neuo  Wahrnehmungen  zur  Auf- 

nahme  und  weitereu  Ausbreitung  der  Musik.  Berlin,  bey  Arnold  Wever. 

1784.  S.  sind  Direr  Zeit  sehr  abfallig  beurtheilt  >.  Gerber,  L.  11,  Sp. 

:U4j  und  bald  wieder  vergessen  worden.  Allerdings  ist  die  Ausdrucks- 

weise  unbeholf en  und  dunkel ,  die  Darstellung  zusainmenhangslos  und 

wirr.  Trotzdein  enthalt  das  Biichlein ,  wenn  man  sich  durch  seine  unge- 

nieBbare  Form  nicht  abschrecken  laBt ,  gute  praktische  Bemerkungen 

und  ist  fttr  deu  vorliegenden  Zweck  eine  werthvolle  Quelle.  Der  Ver- 

fasser,  Cantor  an  der  Jerusalems-  und  Neuen  Kirche  zu  Berlin .  war  der 

Sobn  Christian  Friedrich  Rolles  (s.  Band  I,  S.  514]  und  Johann  Heinrich 

Holies,  desOratoriencoinponisten,  altcrer  Bruder,  gehSrte  also  einer  geach- 

teten  Musikerfamilie  an ;  aufierdem  stand  er  in  Beziehungen  zur  Bach- 

schen  Schule.  Die  im  Text  mitgetheilte  Stelle  wird  ausdrucklich  als  An- 
sicht  Bachscher  Schiller  und  andrer  bedeutender  Musiker  der  Zeit 

bezeichnet ,  denn  im  InhaltsverzcichuiB  heiBt  es  mit  Beziehung  auf  sie :  * 

»von  einigen  berUhmten  Ton-SetzkUnstlern,  welche  auBer  ihren  theatra- 

lischen  Arbeiten.  auch  in  Kirchensachen  sich  ausgczeichnet ;  zum  Ehren- 

Gediichtnisse,  durch  Auft'ilhrung  einiger  Lebens  -  Umstande  ftlr  dieselben 
aufgeriehtet.  Die  bemerkten  sind:  ein  Agricola ,  Graun .  Hassc .  Kirn- 

berger,  Nichelmann,  Telemann;  ferner  einige  aus  den  Familien  derer. 

welche  in  Anverwandschaft  die  Namen  theils  Bach ,  theils  Rolle  fuhren.« 

7.  8.  154  f.i  Kuhnaus  Woihnachtscantate  »Nicht  nur  allein  am 

frohen  Morgen«,  fttr  Chor.  2  Violinen.  Viola.  Bass.  2  Oboen.  2  Horner, 

Pauken  und  Continuo  gesetzt  und  in  Partitur  nnd  Stimtncn  auf  der  Leip- 

ziger  8tadtbibliothek  befindlich.  steht  in  Adur.  In  diese  Tonart  sind 

19- 
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sowohl  der  bezifferte  Continuo  als  sammtliche  Streichinstrumente  gesetzt. 

Violinen  und  Oboen  sollen  aus  denselben  Stimmen  spielen ,  welche  die 

Vorzeichnung        «  j»  fe-    aufweisen.  D.  h.  die  Oboen  spielten  im  G- 

Schlttsael  ohnc  Vorzeichnung,  also  ana  C  dur,  welches  in  der  Tief-Kam- 

merton-Stimmung  wie  H  dur  klang,  Streichinstrumente  mit  der  Orgel  da- 

gegen  aus  A  dur  in  der  Chortonstimmung ,  welches  nun  ebenfalls  wie 

H  dur  klang.  Bei  den  Cantaten  »Erschrick  mein  Herz  vor  dir«,  »lch  hebe 

meine  Augen  auf«,  »Und  ob  die  Feinde  Tag  und  Naeht«,  welche.  wie  auch 

die  unten  genannte,  gleichfalls  auf  der  Stadtbibliothek  zu  Leipzig  aufbe- 
wahrt  werden ,  stehen  die  Orgelstimraen  ebenfalls  in  der  Original  tonart. 

mufiten  folglich  die  Geigen  in  den  Chorton  gestimmt  sein.  Dies  ist  nicht 

der  Fall  bei  der  Cantate  »Welt  ade ,  ich  bin  deiu  mude« ;  hier  steht  der 

Continuo  in  G,  die  Streichinstrumente  in  A,  die  Floten  und  Oboen  in  B : 

aber  man  sieht  aus  diescr  Einrichtung  wieder .  daB  die  Holzblaser  tiefe 

Kammerton-Stimmung  batten.  Die  Cantate  Bachs  »Hdchst  erwttnschtes 

Frendenfesta,  urspriinglich  znr  Einweihung  der  Orgel  in  Stormthal  ge- 
schrieben ,  steht  in  B  dur.  A  Is  Bach  sie  zum  Trinitatisfeste  in  Leipzig 
auffilhrte.  stauden  auch  ihm  nur  Oboen  im  tiefen  Kammerton  zu  Gebote : 

seine  eigenhandige  Bemerkung  Uber  den  Oboestimmen :  >  tief  Cammer- 
thon«  beweist  os.  Das  von  diesen  geblasene  B  klang  also  wie  A,  demnach 

mufite  die  Stimme  der  im  Chorton  stehenden  Orgel  nach  Gdur  rficken, 

wie  auch  geschehen  ist.  DaB  in  Wirklichkeit  diese  Gdur-Stimme  fflr  eine 

Leipziger  Auffuhrung  angefertigt  ist.  beweist  die  Uber  dem  zweiten  Theile 

stehende  Notiz  :  »  Parte  2*"  sub  Contmu»iot)r« .  Sammtliche  Streichinstru- 

mente muBten  nun.  urn  aus  den  einmal  vorhandenen  in  Bdur  ausgeschrie- 

benen  Stimmen  gespiclt-  werden  zu  kdnnen ,  einen  halben  Ton  herunter 

gestimmt  werden,  eine  Manipulation,,  die  Bach  durch  die  tlber  dieseu 

Stimmen  ebenfalls  befindliehe  Bemerkung  -  tief  Cammerthon«  vorschreil)t. 

Als  er  spflter  dieselbe  Cantate  nochmals  auffflhrte.  waren  Oboen  im  hohen 

Kammerton  vorhanden .  deshalb  schrieb  er  nun  eine  neue  Generalbass- 

stimme  sorgfftltigst  in  As  dur,  und  die  Streichinstrumente  konnten  in  ihrer 

gewohnlichen  Stimmung  bleiben.  Diese  neue  Stimme  ist  ttbrigens  dadurch 

merkwnrdig,  daB  sie  nur  bei  zwei  Kecitativen  Bezifferung  zeigt,  meistens 

'  aber  dieselbe  durch  Ueberschreibung  einer  Sing-  oder  Instrumentalstimme 
ersetzt  und  bei  zwei  Stilckcn  wedcr  das  eine  noch  das  andre  aufweist. 

Sie  konnte  auch  als  Directionestimme  gedient  haben  ,  zumal  die  Cantate 

in  ihr  verktlrzt  und  in  ihren  einzclnen  Theilen  umge.stellt  erscheint.  Was 

endlich  die  Stimmung  der  Trompeten  betrifft  vergl.  liber  sie  Band  I. 

S.  Anmerk.  ,  so  moge  zur  Begrtlndung  des  im  Text  Gesagten  hier 

eine  handschriftliche  Notiz  mitgetheilt  werden ,  die  vor  einer  auf  der 

kiiniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  befindlichen  Pfingst- Cantate  Kuhnaus 

»Daran  erkennen  wir,  daB  wir  in  ihm  verbleiben«)  zu  lesen  ist.  Sie  lautet . 

rtliXB.  Dieses  Stttck  geht  in  dem  Chorton  in  den  Violen  |sind  alle 

Streichinstrumente  gemeint  ,  Singstiramen  und  dem  General  Bass  aus 
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dein  B.  2  Sind  die  Trompeten  ex  C  5  geschrieben.  Muft  also  auff  der 

Trompete  ein  Aufsatz  bey  dem  Mundstticke  gesetzt  werden,  daB  die  Trom- 
peten einen  Ton  niedriger  biBin  den  Cammerton  klingen.  so  mflssen  auch 

die  Panken  ein  Ton  tieffer  gestimmt  werden  in  den  Cammerton  hernnter. 

M  Die  Hantbois  und  Hansons  mflssen  Cammerton  stimmen  nnd  sind  diese 

Parteien  im  auBschreiben  schon  einen  Ton  holier  trawpommt ,  daB  auf 
diese  Art  alles  also  amW/ret.« 

8.  8.  161.]  Gesner  lafit  Bach  wflhrend  des  Dirigirens  entweder 

Clavier  oder  Orgel  spielen,  was  sich  mit  den  thatsftchlichen  Verhflltnissen 

ganz  wohl  in  Einklang  bringen  lilfit,  weun  man  letztcres  auf  die  Trak- 
tirung  des  Kttckpositivs  bezieht.  Die  Erwahnung  des  Pedalspiels  will 

freilieb  nicht  passen ,  da  das  Kttckpositiv  kein  Pedal  hatte.  Aber  sich 

Bach  an  der  groficn  Orgel  sitzend  und  also  den  Generalbass  spielend  vor- 

zustellen  ist  wicder  mit  Gesners  Ubriger  Darstellung  nicht  zu  vereinigen 
und  auch  an  sich  kaum  denkbar:  wer  30  bis  40  Musiker  zu  leiten .  und 

(lurch  Handbewegungcn,  Takttreten .  Kopfnicken  .  Tonangebeu  in  Ord- 
nung  zu  halten  hat .  kann  ihnen  nicht  fortgesctzt  den  Rflcken  zukehren. 

Gesners  Beschreibung  paBt  auch  mehr  auf  Solo-Orgelspiel ;  es  ist  wohl 

begreiflich ,  daB  er  an  Bachs  groBartige  Orgelspiol  -  Lcistungen  grade 

dann  dachte .  als  er  ein  Beispiel  dafilr  anfuhren  wollte .  wie  man  ver- 
schiedcne  Beschilftigungeii  gleichzeitig  vollbriugen  konne .  und  daB  er 

dadurch  bewogen  die  Genauigkeit  in  der  Zeichnung  des  Gesammtbildes 

auBer  Acht  lieB.  So  hat  auch  Adlung  die  Sache  aufgefaBt,  der  Anleitung 

8.  <>«J0)  wo  er  von  Bachs  GroBe  als  Orgelspieler  redet ,  ajimerkungs- 
weise  hinzufflgt :  »Was  der  bertihmte  Gesner  in  GOttingen  von  Bachen 

schreibt,  welcher  ihn  in  Weimar  genung  horen  konncn,  findet  man  eben 

daselbst  nftmlich  in  Bellermanns  Pamassus  Mumntml  3.  41  Not.  p.« 

Die  Erwahnung  Weimars  ist  hier  jim  so  bemerkenswerther .  als  Gesner 
selbst  von  seinem  Zusammensein  mit  Bach  in  Leipzig  spricht .  denn  in 

Weimar  war  Bach  eben  vorzugsweise  Organist.  DaB  Bach  seit  1730 

inanchmal  am  Ktlckpositiv  accompagnirt  haben  wild,  hat  Bust  B.-G. 
XXII ,  8.  XIV  ff.  schon  auseinandergesetzt .  einigen  andrcn  an  jener 

Stelle  niedergelegten  Ansichten  kann  ich  nicht  beistimmen,  da  sie  sich,  wie 

aus  der  von  mir  gegebenen  Darstellung  der  Verhliltnisse  hervorgeht,  auf 

unrichtige  Thatsachen  stfltzen.  —  Noch  muB  an  dieser  Stelle  auf  den 

frtlher  schon  Band  I.  8.  712  und  S30)  angeftihrten  Ausspruch  Kittels 

znrflckgekommen  werden.  daB,  wenn  Seb.  Bach  cine  Kirchenmusik  auf- 
fflhrte.  allemal  einer  von  seinen  filhigsten  Schfllern  habe  auf  dem  Fltigel 

aceompagniren  mflssen.  Fitr  den  im  Texte  verfolgten  Zweck  ist  diese 

Notiz  unbratichbar ,  weil .  wie  bereits  frtlher  gesagt .  Kittels  Schildcrung 

nur  von  den  l*roben  gemeint  sein  kann.  von  allem  andern  abgesehen  schon 
deshalb,  weil,  als  Kittel  bei  Bach  studirte,  das  Cembalo  in  der  Thomas-Kirche 

abgeschafft  war.  Er  schrieb  obiges  mehr  als  50  Jahre  spilter  :  es  ist  nicht 

wunderbar ,  wenn  seine  Erinnerung  ihn  fehl  gehen  lieB.  Aber  in  jener 

eingeschrttnkten  Bedentung  ist  die  Notitz  immerhin  interessant :  sie  be- 
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weist ,  daB  Bach  in  don  Probon  stehend  taktirte  und  einem  Schiller  das 

Geueralbassspiel  tibcrtrug.  Das  Local  fUr  diese  Proben  hiltte  dor  Schul- 
saal  sein  mttssen.  Indessen  befand  sich  dort  wahrend  Bachs  Zeit  kein 

Cembalo.  Da*  Inventar  der  im  Besitz  der  Thomasschulo  befindlichen 

Instrumouto,  welches  den  Jahrea  -  Rechnungen  dieser  Anstalt  jedesmal 

bcigegeben  iat,  lautet  wahrend  der  Jahre  1723  bis  1 750  so  : 
• 

>»An  Musicah'schen  Imtnnucnten 

1  Regal,  so  alt  und  ganz  eingegangen. 

1.  di to  ao.  lG'JG.  angeschaffet. 
1 .  ViiMm  do.  1711. 

1  Violou  ob.  1735.  in  der  Auction  erstanden.  Lfehlt  natiirlich  in  den  Jahren 
vorher.) 

2  Violons  tie  liraz 

2  J'ioliuen  do.  1700.  repariret. 
1.  Positiv  in  die  Hiihe  stehend  von  4.  Kegistern  und  Tremtdunten,  gelb  mit 

Golde  augestrichen  o«.  16S5.  angeschafft. 

I  Positiv  in  Form  eines  Thrcsorrs  mit  4,  Handhaben.  welches  ein  gftdacktW 
von  S.  Fufi  Thon  hat. 

1.  Dergleichen  von  4.  Fufi 

1.  Principal  von  2.  FnB,  ist  oV>.  1720  angeschaffet  worden,  urn  bey  denen 

Haufi  Trauungen  zu  gebrauchen. " 

Da  nun,  von  Kittels  ZeuguiB  ganz  abgesehen ,  die  Proben.  welche 

aufier  der  in  der  Kirche  am  Sonnabeud  stattfindenden  Hauptprobe  abge- 
halten  wurden.  schwerlich  nur  unter  Beglcitung  eines  Positivs  vor  sich 

gehen  konnten.  namentlieh  wenn  Bachs  verwickelte  eigne  Compositionen 

einstudirt  wurden.  so  folgt ,  daB  das  Local  derselben  Bachs  eigne  ̂ Yoh- 

nung  gewesen  sein  mufi.  in  welcher  mehre  FlUgel  t'llr  alle  Bediirfnisse der  Einstudirendon  zu  Gebote  standen. 

9.  S.  lS4.j  Die  autographe  Partitur  der  Cantate  »Du  wahrei  Gott 

und  Davids  Sohn«  zeigt  als  Wasserzeichen  des  Papiers  den  wilden  Mann 
mit  der  Tanne.  Dieses  Zeichen  kommt  weder  in  dem  zu  Weimar  noch  zu 

Leipzig  von  Bach  gebrauchten  Papiere  vor.  Dagegen  findet  es  sich  im 

Autograph  der  Cantate  » Durchlauchtger  Leopold  "  s.  Bd.  I,  S.  821]  und 

in  demjenigen  eincr  andern ,  erst  unliingst  i\\  Tage  gekommenen  cOthe- 
nischen  Gelegenheitsmusik  » Mit  Gnaden  hckronu  der  Himmel  die  Zeiten  i 

s.  Nr.  51  dieses  Anhangs'  ;  es  ist  also  ein  Merkmal  der  CiHhener  Zeit. 
Nun  beachte  man  Folgendes :  I  j  In  Cothen  selbst  hatte  Bach  keine  Ge- 
legenheit.  Kirchencantaten  aufzuftlhren :  was  or  derartiges  dort  componirte, 

war  fUr  auswitrts  bestimmt.  2  Bach  wollte  am  Sonntage  Estomihi  1723  in 

Leipzig  seine  Probe  ablegen.  3  Er  hat  die  Partitur  von  »Du  wahrer  Gott" 

mit  Hinblick  auf  einen  besonders  wiehtigen  Zweck  ungewdhnlich  sorgfaltig 

und  schOn  geschrieben  ,  aber  er  hat  sie  nicht  ganz  vollendet :  der  Schlufi- 
chor  fehlt.  DaB  es  nicht  Bachs  anfangliehe  Absicht  gewesen  ist.  mit  dem 

Esdur-f'hor  zu  scblieBen.  so  daB  der  SchluBchoral  erst  einer  spateren 
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Idee  sein  Dasein  zu  verdanken  hatte,  geht  daraus  bervor.  dafi  hinter  deni 

Esdur-Chor  das  endtibliche  S.  D.  fr.  sich  nicht  findet.  Aufierdem  witrde 

der  im  KecitatiV  durch  die  Instrument©  eingeftthrte  Choral  in  der  Luft 

schweben ,  wenn  nicht  anf  ein  endliches  Auftreten  desselben  im  Chor  von 

Anfang  an  gerechuet  worden  ware;  auch  wird  erst  durch  den  in  die 

C-Tonart  ausmttndenden  Choralchor  der  durch  die  einzelnen  8atze  der 

Cantate  dargestellte  Tonartenkreis  geschlossen.  4)  Aus  der  Beschaffen- 

heit  der  Original stimmen  ergiebt  sich .  daft  nur  ein  Theil  der  Stimmen  in 

Ctfthen ,  ein  andrer  Theil  dagegen  in  dem  Zeitraume  der  ersten  Leipziger 

Jahre  angefertigt  worden  ist.  5;  Die  Texte  der  in  Rede  stehenden  Can- 
tate und  der  schlieBlich  als  Probestflck  benutzten  »Jesns  nahm  zu  sich  die 

Zwiilfe« ,  welcher  letzteren  Entstehungsjahr  wir  aus  bester  Quelle  wissen, 

sind  auge'nscheinlich  von  demselben  Poeten  verfaBt.  Beide  werden  durch 
dieselbe  tastende  Unsicherheit  im  Gebrauch  der  Versmafie  gekennzeichnet. 

Die  Schreibart  soli  madrigalisch  sein  ,  verfallt  aber  nach  einigen  Anlaufen 

dazu  immer  wieder  in  den  unmusikalischen ,  aber  dem  Verfasser  offenbar 

gelaufigen  Alexandriner.  Die  SchlOsse  aus  diesen  Propositionen  ergeben 

sich  fast  von  selbst.  Als  Bach  die  ursprttnglich  zum  ProbestUck  bestimmte 

Cantate  »  Du  wahrer  Gott  a  bis  auf  den  SchluBchor  ins  Reine  geschrieben 

hatte,  anderte  er  seine  Absicht,  componirte  ein  neues  Stttck  und  legte  das 

erste  flir  eine  passendere  Gelegenheit  znriiek.  Als  ihm  diese  in  Leipzig 

gekoramen  schien.  completirte  er  die  Stimmen  und  fiihrte  es  auf ;  sicher- 

lich  zum  Estomihi-Sonntag  1724,  denn  der  Grund  weshalb  er  es  zuerst 

zurUckgehalten  hatt^  fiel  nun  fort  und  das  Werk  war  wahrlich  bedeutend 

genug.  um  nicht  langer  unbenutzt  im  Pulte  liegen  zu  bleiben.  Ich  be- 
merkc  noch,  daft  schon  W.Rust.  wenngleich  zum  Theil  auf  andere  Grtlnde 

gesttttzt,  zu  einem  wesentlich  gleichen  Rcsultate  gekommen  ist;  s.  B.-G. 

V,  >,  Vorwort  S.  XXI. 

Zu  der  Cantate  » Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwolfe«  existiren  zwei  Ori- 

ginalpartituren,  beide  anf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  befindlich. 

Die  eine  ist  durchgehends  autograph,  und  die  fast  vollstandige  Abwesen- 

heit  aller  Conecturen ,  sowie  die  im  ersten  Chor  mit  Ljneal  gezogenen 

Taktstriche ,  kennzeichnen  sie  als  Reins chri ft.  Wann  sic  gefertigt  ist, 

laftt  sich  nicht  mit  Sicherheit  sagen  ;  auf  das  Wasserzeichen  des  Papiers, 

einen  Schild  mit  gekieuzten  Schwertern,  kann  eine  sicheie  Annahme  Uber 

ihre  Entstehung  kaum  gegrtindet  werden,  obgleich  es  in  diesem  Falle  nicht 

unwahrscheinlich  ist ,  daB  dadurch  ebenfalls  auf  Cdthen  gedeutet  wird 

vgl.  Bd.  I,  8.  S33  f.  und  Nr.  30  und  10  dieses  Anhangs ).  Die  zweite 

Partitur  ist  von  Anna  Magdalena  Bach  hergestellt,  8ebastian  Bach  hat  nur 

einiges  hineingeschrieben ,  z.  B.  eine  ganze  Textzeile  unten  anf  Seite  7, 

ferner  die  sorgftltige  Bezifferung,  welche  bis  Takt  4  2  der  er.sten  Arie  geht. 

Nach  Angabe  des  Wasserzeichens  entstand  die  Partitur  im  Anfange  der 

Leipziger  Zeit.  Der  Kopf  derselben  tragt,  ebenfalls  von  Anna  Magdalenas 

Hand,  die  Worte:    »NB.  Dies  ist  das  Probestflck  in  Leipzig". 

Fttr  die  Herstellung  einer  Chronologie  nnter  Bachs  Cantaten  sind  die 

Wasserzeichen  im  Papier  der  Originalmaniucripte  fast  die  wichtigsten 
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Anhaltepunkte.  Eine  durchgefuhrte  Untersuchung  und  Vergleichung  der- 
selben  ergiebt  namlich .  daB  in  den  Manuscripten  gewisse  wenige  und  von 
einander  scbarf  untcrschicdcne  Zcichon  immer  wiedorkehren .  Hieraus 

geht  bervor ,  daB  Bacb  zu  verschiedenen  Zeiten  je  eine  bestimmte  Sorte 

von  Papier  massenhaft  gebrauchte ,  und  daB  demnacb  diejenigen  Manu- 
scripts ,  welchen  ein  und  dasselbe  Wasserzeichen  gemeinsam  ist ,  ancb  in 

dieselbe  Zeitperiode  fallen.  Gauz  untrtlglich  fUr  jeden  einzelnen  Fall  ist 

natttrlicb  dieses  Anzeicben  nicbt.  aber  bei  dem  Zustande,  in  welcbem  sicb 

die  Chronologie  der  Bach'schen  Werke  befindet,  ist  schon  immer  viel  ge- 
wonncn.  wenn  es  gelingt,  die  Masse  der  Cantaten  in  gesonderten  Gruppen 

auf  verschiedene  Lebensperioden  des  Componisten  zu  vertheilen.  1st 

dieses  geschehen  so  kOunen  andere  Mittel  zur  genaueren  Bestimmung  der 

Entstehungstermine,  wo  sicb  solche  llberhaupt  auftreiben  lassen,"  aucb  er- 
folgreicber  angowandt  werden.  Icb  boffe  nun,  daB  mir  eine  solcbt- 

gruppen weisc  Sonderung  gelungen  ist,  und  werde  zunilcbst  Uber  die  erste 

Gruppe  der  Leipziger  Zeit  micb  weiter  auslassen.  Ich  scbicke  voraus,  daB. 
urn  mil  Bestimratbfitdie  betreffenden  Zeichen  erkennen  und  wiedererkennen 

zu  koniu'n .  man  hundertc  von  Manuscripten  untersucht  und  zu  verschie- 
dencn  Zeiten  untersucht  haben  muB .  weil  mancbe ,  die  beim  ersten  Male 

uudeutlicb  oder  sonst  unverwerthbar  erschienen,  durch  inzwischen  ge- 

macbte  ncue  Beobachtungen  oft  klar  und  bedeutungsvoll  werden. 

Die  erste  Zeitperiode  erstreckt  sicb  von  1723  bis  ausschlieBlich 

October  1727  ;  ihr  Markstein  ist  die  in  diesem  Monat  geschriebene  Parti- 

tur  der  Trauerode  auf  die  Konigin  Christiane  Eberbardine.  Die  VVasser- 
zeichen  der  in  diese  Periode  fallenden  Manuscripte  sind  auf  dem  einen 

Blatte  des  Bogens 

c 

auf  dem  anderen  ein 

Halbmond.  Diese  Zeiehen  werden  von  folgenden  Originalmanuscripten 

getragen: 
1.  Argre  dicb,  o  Seele,  nicbt 

2.  Christen  iitzet  diesen  Tag 

3.  Christ  lag  in  Todesbanden 
4.  Dazu  ist  erschienen  der  Sohn  Gottes 

5.  Die  Himmel  erzahlen  die  Ebre  Gottes 

6.  Du  Hirte  Israels 

7 .  Du  sollst  Gott  deinen  Herren  lieben 

S .  Du  wahrer  Gott  und  Davidssohn 

9.  Ein  ungefarbt  Gemtithe 

1 0 .  Erforscbe  micb  Gott 

1 1 .  Erfreute  Zeit  ira  neuen  Bunde 

12.  Erwdnscbtes  Freudenlicht 

13.  Halt  im  GedacbtniB  Jesum  Christ 

1 4 .  Herr  gehe  nicbt  ins  Gericht 
15.  Herr  wie  du  willt 
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1H.  Herz  und  Mund  untl  That  und  Leben  (Cmarbeitung  fttr  Leipzig: 

17.  Himmelskiinig  sei  willkommen  Tmarbeitung  fttr  Leipzig; 
IS.  Hflchstcrwunschtes  Freudenfest 

1 9 .  Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwfilfe 

20.  Jesus  schlaft,  was  darf  ich  hoffen? 

2 1 .  Ihr  Mcnschen  riihmet 

22.  Leiehtgesinnte  Flattergeister 

23.  Lobe  den  Herrn,  meine  Seele  zum  12.  Trinitatis-Sonntag' 

24.  Magnificat  in  Esdur  Ddur) 
25.  Mein  liebster  Jesus  ist  verloren 

26.  Nimm  was  dein  ist  und  gehe  bin 

27.  0  Ewigkeit  du  Donncrwort  Fdur) 

2S.  0  heilges  Geist-  und  Wasserbad 
29.  und  30.  Sanctm  in  Cdur  und  Ddur 

31.  Schauet  doch  und  sehet 

32.  Sehau  lieber  Gott,  wie  meine  Feind 

33.  Sehet.  welch  eine  Liebe 

31.  Siehe  zu.  daB  deine  Gottesfurcht  nicht  Henchelei  sei 

35.  8ie  werden  aus  Saba  alle  kommen 

3«i.  Sie  werden  euch  in  den  Banu  thun  Gmollt 

37.  Singet  dem  Ilerru  ein  neues  Lied 

3S.  Wachet.  betet  i Umarbeitung  f(lr  Leipzig 

39.  Weinen,  Klagen 

lu.  Wahrlich.  wahrlich.  ich  sage  ench 

4  1 .  Wo  gehst  du  bin  1 

Urn  die  Brauchbarkeit  des  neuen  kritischen  Instruments  zu  prttfeo 

Hill  sogleich  gezeigt  werden.  h/i  welchen  dieser  Compositionen  noch  andere 

Merkmale  vorhanden  sind.  die  sie  in  die  Periode  1723 — 1727  verweisen. 

Von  ftlnten  unter  ihneu  erfahren  wir  auf  anderem  Wege  das  Entstehungs- 

jahr  genau.  Die  Originalpartituren  von  »Argre  dich  o  Seele  nicht «  und 

>  Die  Ilimmel  erzfthlen  die  Ehre  Gottes«  tragen  die  Jahreszahl  1723,.  die- 

jenige  von  »Mein  liebster  Jesus  ist  verloren«  die  Jahreszahl  1724.  Die 

Cantate  "Ilfichst  envUnschtes  Freudenfest«  wnrdo  lant  eigenh&ndiger  Be- 

merkung  des  Componisten  in  der  Partitur  nnd  eines  den  Stimmen  beilie- 
genden  Textes  zur  Einweihung  der  neuen  Orgel  in  St5rmthal  bei  Leipzig 

componirt.  Nach  Ausweis  der  dortigen  Kirchenrechnungen  fand  dieser 
Act  am  2.  November  1723  statt.  Die  Cantate  o  Jesus  nahm  zu  sich  die 

Zw/Jlfe  <  wurde  zu  Estomihi  1 723  in  Leipzig  autgefllhrt,  wie  die  Notiz  Anna 

Magdalena  Bachs  erweist.  DaB  ferner  ein  Theil  der  Originalstimmen  zu 

-  Du  wahrer  Gotta  aus  dem  Jahre  I  724  stammt,  ist  oben  wahrscheinlich  ge- 

macht.  Der  Text  der  Cantate  Ein  ungeflirbt  Gemttthe «  rUhrt  von  Xeu- 

meister  her.  wurde  1711  gedichtet  und  findet  sich  in  den  Ftinffachen  Kir- 

chenandachten  S.  33  1  ff.  Der  Text  der  Cantate  » 0  heilges  Geist-  und 
Wasserbad  t  ist  von  Franek,  stammt  aus  dem  Jahre  1715  und  steht  in  desseu 

»Evangelischem  Andachts-Opffer < .  Es  ist  nattlrlieh.  daB  Bach  in  der  ersten 

Leipziger  Zeit,  wo  er  mit  Picander  noch  nicht  in  engerer  Verbindung  stand 
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mid  eineu  ihm  zusagenden  Textverfertiger  am  Orte  selbst  nicbt  immer 

sogleich  aufzutreiben  wufite,  auf  altere  ihm  bekannte  Dicbtungen  zurtlck- 
griff.  Sicher  beweisbar  ist  dieses  Verfahren  in  zwei  andern  Fallen.  Der 

Text  zur  Cantate  >Argre  dicb  o  Seele  nicht«,  welche  die  Jahreszahl  1723 

tragt ,  ist  ebenfalls  von  Frauck ;  derjenige  zur  Cantate  ■  Ihr  die  ihr  euch 

nach  Christo  nennet<  desgleichen,  und  in  Nr.  12  diese^  Anhangs  wird  be- 

wiesen  werden,  daC  auch  die  letztere  1723  oder  sptttestens  1721  compo- 
nirt  sein  muB.  Somit  erscheint  es  auch  unter  diesem  Gesichtspunkte  als 

wahrscheinlich,  daB  die  Cantaten  'Ein  ungefarbt  Gemtithe«  nnd  »0  heilges 

Geist-  und  Wasserbadu  in  der  ersten  Leipziger  Zeit  entstanden  sind.  Vou 

den  oben  angefdhrten  4  1  Compositionen  sind  also  S  schon  jetzt  in  Folge 

andrer  Merkmale  in  die  Zrit  vor  1  727  zu  verweisen,  und  es  wird  sich  das 

gleicbe  noeh  bei  einer  Keihe  andrer  Cantaten  herausstellen.  Diese  Merk- 
male sind  ftufierlieher  Art.  Es  existiren  deren  aber  auch  innere  in  zieni- 

lieher  Ftllle  :  da  dieselben  zugleieli  zur  Charakterisirung  der  betreflenden 

Compositionen  gehdren.  beschrSnke  ich  mich  daraut*  sie  im  Texte  ihresorts 
darzulegen.  Auch  wird  das  Ge.-agte  wohl  schon  hinreichen  zu  beweisen, 
daB  man  in  der  That  ein  Recht  hat ,  die  Entstehung  von  Manuscripten. 

welche  Ubereinstimmende  Papierzeichen  haben  ,  ungefahr  in  diestlbe  Zcit 
zu  setzen. 

10.  S.  1 S  3 .  i  W.  Rust  hat.  um  die  Zusammengehorigkeit  beider 

Cantaten  wahrscheinlich  zu  machen  .  mit  Recht  auch  auf  die  tlbereinstim- 

mende  complicirtere  Notirung  der  Oboe  d'amore  hingewiesen  B.-G.  XVIII, 
Vorwort  S.  XIll  .  Es  ist  ftir  dieses  Instrument  sowohl  der  G-Schlussel 

auf  der  zweiten.  als  auch  der  C-Sehltissel  auf  der  ersten  Linie  vorgezeich- 

net.  Die  Oboe  d'amore  stand  eine  kleine  Terz  tiefer.  als  die  gewohnliche 
Oboe.  Cmoll  also  klang  wieAmoll,  Gmoll  wie  Emoll.  Bach  braucht 
dieses  Instniment  hier  zum  ersten  Male  .  und  urn  bei  der  abweichenden 

Stimmung  desselben  sich  das  Lesen  derPartitur  beqnemer  zu  machen,  hat 

er  den  C-SchWlssel  mit  vorgezeielmet ,  was  er  in  spftteren  Fallen  nicht 
mehr  that.  Ganz  deutlich  crkennt  man  die  Absicht  aus  dem  instmmen- 

talen  Mittelsttlck  der  Cantate  »Die  Himmel  erzfthlen  «.  wo.  wenn  die  Oboe- 

stimme  im  C-Schlussel  richtig  verzeichnct  werden  sollte.  ein  Kreuz  neben 

demselben  hatte  notirt  werden  mttssen.  Das  ist  nicht  geschehen  ;  es  ge- 

ntigte  Bach,  sich  der  seltenen  Stimmung  tiberhaupt  nnr  zu  erinnern. 

Uebrigens  waren  solche  doppelte  Notirungen  grade  bei  den  Oboen  nicht 

selten  jvergl.  Nr.  7  dieses  Anhanges  und  Bd.  1.  S.  705  und  konnten, 

wie  in  dem  vorliegenden  Falle.  noch  den  Nebenzweck  haben.  die  Ausfuh- 

rung  der  Partie  dureh  eiue  gewohnliche  Oboe  oder  eine  Violine  .  wenn 
eben  eine  Oboe  damore  nicht  zur  Hand  war,  zu  erleichtern.  Ob  Bach 

auch  diesen  Zweck  verfolgt  hat .  lilBt  sich  nicht  entscheiden ,  da  die  be- 

treffenden Orchester-Stimuien  fehlen.  Wilren  die  Stimmen  zu  der  Cantate 

•  Die  Elenden  sollen  essen«  nicht  ganz  verloren  gegangen  .  so  wUrde  sich 

vielleicht  auch  eher  bestimmen  lasseu.  was  das  am  Anfange  dieser  Partitur 

unter  der  ersten  Zeile  des  Instrumentalbasses  befindliche  *col  a<comp.«  be- 
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deuton  soli.  War  es  eine  Notiz  fflr  den  Ausschreiber  der  Generalbass- 

Stimme,  da  die  Partitur  selbst  keine  Beziiferung  anfweist,  die  Bezifferung 

gem&B  den  Harmonic n  der  lnstrumente  binzuzufugen  ?  Oder  soil  es  etwas 

ahnliches  bedeuten  wie  colla  parte  und  beabsichtigte  demgem&B  Bacb  einen 

freieren  Vortrag  des  liitornells ,  wie  or  bei  den  Gangen  der  ersten  Oboe 

allerdings  denkbar  ist  ?  Die  Wasserzeichen  des  autographen  Manuscripts 

*ind  auf  der  einen  Seite  ein  W,  auf  der  andern  ein  Pferd. 

11.  S.  189.)  Wenn  die  Cantate  »Ein  ungefitrbt  G  emu  the  «  nieht 

1723  componirt  ware,  so  konnte  es.  da  es  sich  hier  urn  die  Zeit  zwiscben 

1723  nnd  1727  handelt  (s.  Nr.  9  dieses  Anbanges  .  nur  nocb  1726  oder 

1  727  geschehen  sein.  Denn  1724  fiel  auf  den  4.  Trinitatis-Sonntag  das 

Fest  Mariae  Heimsuchnng,  1725  das  Johannisfest ;  in  diesen  beiden  Jahren 

konnte  also  keine  gowdhnliche  Sonntagsmusik  vorkommen.  DaB  Bacb 

aber  so  spilt  nocb  ,  wo  er  schon  mit  Picander  in  naber  Verbindung  stand, 

einen  so  unbedeutenden  Neumeisterscben  Text  sicb  zur  Composition  aus- 

gesueht  baben  sollte .  ist  hdchst  unwahrscbeinlicb.  —  In  Neumeisters 

■  Neuen  geistlichen  Gedicbten«  s.  Bd.  I,  8.  469)  findet  sich  S.  10.*>  ein 
Text  auf  den  ersten  Pfingsttag :  » Gott  der  Hoffnung  erftllle  euch « ,  zu 

dem  eine  Bacbs  Namen  tragende  Composition  auf  der  Ainalienbibliothek  des 

Joachimsthalschen  Gymnasiums  zu  Berlin  existirt  Querfolioband  Nr.  43  . 

Diese  Composition  ist  ganz  unbacbisch  und  sicberlicb  unecht ;  sie  zeigt 

grofie  Stilvcrwandtschaft  mit  der  in  demselben  Bande  stehenden  Cautate 

>Herr  Christ  der  einge  Gottssohn«,  von  welcber  Bd.  I.  S.  S(»o  f.  gespro- 

cben  ist.  —  Es  scbeint ,  daB  Bach  aus  den  Ftlnffachen  Kirehenandaehten 

noch  den  dem  7.  Trinitatissonntage  gehorigen  Text  »Gesegnet  ist  die  Zu- 

versicht"  componirt  hat ;  von  der  Kxistenz  der  Musik  wissen  wir  einst- 

weilen  nur  durch  eine  Notiz  in  Breitkopfs  VerzeichniB  zur  Miehaelismesse 

1770,  8.  9,  nach  welcber  sie  ftlr  1  Singstimmen,  zwei  Floten,  zwei  Violi- 

nen,  Bratscbe  nnd  Bass  gesetzt  war. 

12.  8.  191.)  Die  Entstehnngszeit  dieser  Cantate  ergiebt  sich  aus 

einem  Merkmale  der  Stimme  fflr  die  zweite  Oboe ,  welche  Stimme  unter 

den  auf  der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  zugleich  mit  der  autographen 

Partitur  befiudlichen  Originalstimmen  vorliegt.  Am  Scblusse  dieser  Stimme 

Das  bedeutet ,  Wie  man  sieht ,  die  Buchstabcn  WFB,  und  ist  eine 

knabenhafte  Spiclerei  des  Schreibers  der  Stimme  ,  Wilhelm  Friedemaun 

Bacbs.  Die  Ueberschrift.  die  Bemerkungeu  .  »Aria  facets ,  >Recit  et  Aria 

tac«.  »1ierit  tote/*,  ferner  der  ViolinscblUssel  des  nun  beginnenden  StUckes, 

die  beiden  Been,  das£,  die  Ueberschrift:  »Aria  all  ton's  :  «,  untcn  auf  der 
8eite  das  mlti  und  endlich  unter  dem  Monogramm  nochmals  mit  grossen 

Buchstaben  II  Fine  —  dieses  alles  hat  Anna  Magdalena  Bach  geschricben, 

das  tibrige  aber  Friedemann  und  zwar  mit  durchaus  ungettbter .  steifer 

Kinderhandschrift.    Im  Sommer  1723  stand  Friedemann  in  seineiu  drei- 

steht :  //  Fine  und  darunter  dieses  Monogramm  : 
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zehnten  Lebeusjahre  :  es  ergiebt  sieh  aus  obigem  ,  dafi  die  musikverstan- 

dige  Mutter  ihm  die  Stimme  zurichtete.  welche  er  schreiben  wollte.  Viel- 
leicht  war  es  das  erste  Mai,  daB  er  sich  in  dieser  Weise  an  der  Arbeit  des 

Vntersbetheiligte;  augenscheinlich  nberwarerimStimmenausschreiben  noch 

ein  vollstandiger  Neuling ,  was  im  Jahre  1721  seliwerlich  mehr  der  Fall 

gcwesen  ist.  (Jeber  das  Wasserzeiehcn  des  Manuscripts  s.  Nr.  32  dieses 
Anliangs. 

1 3.  S.  1 92.  i  Die  erste  AuffUhrung  der  Umarbeitung  (s.  Nr.  9  dieses 

Anhangs]  muB  entweder  1723  oder  1725  stattgefunden  haben ,  denn 

aufier  diesen  Jaliren  kain  bis  1728  der  26.  Trinitatis-Sonntag  im  Kirchpn- 

jahre  nicht  wieder  vor.  Wenn  ich  mich  mehr  dem  Jahre  1723  zuneige, 

so  geschieht  es .  weil  ich  glaube ,  daB  Bach  den  verhftltnifimafiig  selten 

eintretenden  Sonntag  im  ersten  Jahre  seiner  Leipziger  Thatigkeit  nicht 

ohne  Aufftihrung  einer  eignen  Composition  vortlber  lieB .  um  so  weniger. 

als  der  kirchliche  Charakter  des  Tages  etwas  besitzt,  was  grade  seine 

Phantasie  lebhaft  erregen  muBte.  Die  Spuren  einer  zweiten  Auffdhrung 

der  Cmarbeitung  liegen  in  der  obligaten  Violoncellstimme  und  einer  der 

bezifferten  Orgeistimmen  in  B  vor.  Diese  Stimmen  tragen  das  Wasser- 

zeichen  M  A.  welches  ftlr  eine  um  1730  fallende  Gruppe  von  Cantaten  das 

diplomatische  Merkmal  bildet,  s.  Nr.  33  dieses  Anhangs.  Zwischen  1725 

und  1730  kam  der  26.  Trinitatis-Sonntag  nur  noch  1728  und  1731  vor: 

an  einem  dieser  beiden  Tage  muB  also  die  zweite  Anffflhrung  vor  sich  ?e- 

gangcn  sein. 

14.  8.  198.  DaB  Bach  im  ersten  Jahre  seiner  Leipziger  Thatigkeit 

wenigstens  zu  den  wichtigsten  Festen  die  Cantaten  uud  iibrigen  Figural- 

musiken  sammtlicli  selbst  componirte  .  darf  als  gewiB  angenommen  wer- 
den.  Wenn  es  tiberhaupt  Sitte  war,  daB  die  Cantoren  oder  Capellmeister 

den  Bedarf  des  Kirchenjahres  groBtentheils  aus  eignen  Mitteln  deckten. 

wenn  Manner  wie  Fascli  sogar  in  dem  ersten  Jahre  einer  neuen  Wirksam- 

keit  einen  doppelten  vollstandigen  Jahrgang.  also  uber  100  Cantaten  coiu- 

ponirten  s.  Gerber.  N.  L.  II.  Sp.  92'.  so  war  doch  Bach  gewiB  nicht  der 
Mann  .  der  hierin  hinter  andern  zurilckstehen  wollte.  AuBerdem  sagt  er 

mit  eignen  Worten  in  einem  von  15.  Aug.  17  36  datirten  Promemoria. 

welches  durch  seinen  Streit  mit  dem  Rector  Joliann  August  Ernesti  ver- 
anlaBt  worden  war .  daB  die  Cantaten ,  welche  er  piit  dem  ersten  Chore 

mache.  meistens  von  seiner  eignen  Composition  waren.  Es  kommt  also 

nur  darauf  an,  unter  den  erhaltenen  Fest  -  Cantaten  die  richtigen  zu 

treffen.  Bach  schrieb  fflnf  Jahrgilnge.  also  ftlr  jedes  Fest  wenigstens 

fiinf  Musiken.  Zum  ersten  Weihnachtstage  sind  deren  sogar  sechse  vor- 
handen  und  nach  ihren  Anfangen  bezeichnet  folgende : 

1    Christen  atzet  diesen  Tag 

2)  Ehre  sei  Gott  in  der  Hfihe 

3)  Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ 

4)  Jauchzet,  frohlocket,  auf  preiset  die  Tage 
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5]  Unser  Mnnd  sei  voll  Lachens 

6  Uns  ist  ein  Kind  geboren. 

6  ist  eine  frtihe  Arbeit  aus  der  weimarischen  Zeit  s.  Bd.  I,  S.  4  b  1  und 

kann  fllr  den  gegebenen  Fall  fiberhanpt  nicht  in  Betraeht  kommen ,  man 

mtlBte  denn  das  Unwahrscbeinlichstc  annelimen ,  daB  Bacb  fltr  die  erst- 

malige  Feier  eines  der  grtfBesten  Kircbenfeste  in  seiner  neuen  Stellung 

nichts  besseres  zn  tbnn  gewuBt  babe,  als  eine  nicht  eben  bedeutende 

Jugendarbeit  aufzuwjirnien.  2  ist  die  Composition  eines  zum  I.  Weib- 

nachtstage  172S  von  Pieander  gedichteten  Textes.  3)  trftgt  das  diploma- 
tische  Merkzeichen  der  zwischen  1735  und  175U  componirten  Werke 

s.  Nr.  56  dieses  Anhangs).  4  ,  zum  Weihnacbts-Oratorium  gehOrig,  ist 

laut  einer  Notiz  Ph.  Emanuel  Bachs  im  Jahre  1734  componirt.  ft  J  ent- 
hftlt  als  fUnften  Satz  ein  Duett  »Ehre  sei  Gott  in  der  Hflhe* .  welches  sich 

als  eine  erweiterte  Umarbeitung  des  zu  Bachs  groBem  lateinischeu  Magni- 

Jirat  gehflrigen  VirgaJes&e ^«rw»7erweist.  Dieses  wurde  fllr  die  Weihnachts- 
Vesper  zn  Leipzig  componirt :  die  Cantate  5)  kann  also  nicht  ftir  den 

ersten  Weihnachtstag  1723  geschrieben  sein .  da  sonst  die  Umarbeitung 

alter  sein  mtiBte ,  als  die  ursprllngliche  Gestalt.  Folglich  bleibt  nur  1 J 

librig.  Diesem  Itesultat  entspricht  das  Wasserzeichen  der  Originalstim- 

men  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs  ,  zu  seiner  weiteren  Betestigung  trftgt  der 

Umstand  bei ,  daB  die  Partie  der  Oboe  im  A  moll-Duett  bei  einer  spftteren 

Auffflhrung  von  Bach  der  obligaten  Orgel  zuertheilt  ist :  dieses  war  erst 

nach  der  1730  erfolgten  Ab&nderung  des  Rtlckpositivs  an  der  Thomas- 
orgel  moglich,  also  muB  die  Cantate  vor  diesem  Jahre  geschrieben  sein. 

Von  den  J/a//m/?™/-Compo8itionen  Bachs  besitzen  wir  nur  noch  eine, 
und  ob  es  fiberhaupt  mehr  als  zwei  gegeben  hat.  darf  man  wohl  bezweifeln. 

Die  diplomatisehen  Merkmale  der  Partitur  verweisen  sie  in  den  Zeitraum 

1723 — 1727  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs  .  Die  Wahrscheinlichkeit ,  daB 

sie  zu  Weihnachten  1723  und  nicht  erst  1724,  1725  oder  172b'  entstand, 
wird  dnrch  die  Anknflpfung  derselben  an  eine  Kuhnausche  Cantate  erhOht. 

15.  S.  2 1 4  Cantaten  auf  den  zweiten  Christtag  sind  nur  noch  vief 
ttbrig : 

1    Christum  wir  sollen  loben  schon 

2)  Dazu  ist  erschienen  der  Sohn  Gottes 

3)  Selig  ist  der  Mann,  der  die  Anfechtung  erdnldet 

4)  Und  es  waren  Hirten  in  derselbigen  Gegend  auf  dem  Felde. 

Von  ihnen  tragi  1 )  als  Wasserzeichen  den  Halbmond  ohne  ein  correspon- 

direndes  Zeichen  auf  der  andern  Bogenhftlfte :  das  diplomatische  Merkmal 

der  Periode  1735 —  1750  s.  Nr.  56  dieses  Anhangs).  4  gehort  zum 

Weihnachts-Oratorium  ,  f&llt  also  in  das  Jahr  1734.  Das  Wasserzeichen 

von  3)  ist  der  Schild  mit  gekreuzten  8chwertern ;  wenn  sich  llberhaupt 

hierauf  eine  Zeitbestimmung  grUnden  lftBt .  so  ist  es  jedenfalls  nicht  die 

der  ersten  anderthalb  Leipziger  Jahre.  wie  in  Nr.  30  dieses  Anhangs  ans- 
einandergesetzt  werden  soli.  Es  bleibt  also  2  in  Uebereinstimmnng  mit 

den  Papiermerkmalen  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs). 
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16.  8.  215.)  Die  gleiche  Zahl  von  Cantaten  .  wie  ftlr  den  zweiten, 

liegt  fflr  den  dritten  Christtag  vor: 

1)  Herrscher  des  Himmels  erhore  das  Lallen 

2 1  Ich  freue  mich  in  dir 

3)  Sehet,  welch  eine  Liebe 
4  Silfier  Trost,  mein  Jesus  kommt. 

1)  gehQrt  zum  Weihnachts-Oratoiium.  2  entstand  zu  gleicher  Zeit  mit 

dem  sechsstimmigen  Sanchu,  welches  Bach  hernach  der  Hmoll-Messe  ein- 

verleibte.  Dieses  Sanctus  ist  zwischen  1735  und  1737  componirt.  Gegen 

4}  spricht  das  diploraatische  Merkzeichen:  der  Schild  mit  gekreuzten 

Schwertern.  Ueber  3  s.  auBerdera  Nr.  9  dieses  Anhangs.  Eine  An- 

deutang,  dafi  Picander  der  Dichter  von  3  sein  kttnnte,  liegt  im  Text  des 

Alt-Recitativs.  Ziemlich  tlbereinstimmend  mit  diesem  heifit  es  bei  Pican- 

der zum  Sonntag  Quasimodogeniti  aus  dem  Jahre  1729  : 

Welt,  behalte  do  das  dcine. 
Dcnn  nicin  Jesus  bleibct  nieine ; 
Hub  ich  diesen  Schatz  in  nrir, 

.So  verlang  ich  nichts  mehr  hier, 
Flille,  Keichthum  und  Krbanncn 
Hab  ich  stets  in  Jesu  Armeji 

17.  S.  216.  Die  Neujahrs-Cantaten  der  fflnf  Jahrgange  sind  voll- 

slflndig  erhaltcn,  n&mlich  : 

1  Gott,  wie  dein  Name  so  ist  aach  dein  Kuhm 

2  Ilerr  Gott,  dich  loben  wir 

3  Jesu,  nun  sei  gepreiset 

4]  Lobe  den  Herrn,  meine  Seele 

5  Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied. 

Aufierdem  als  B]  die  zum  Weihnachts-Oratorinm  gehorige  »Fallt  mit 

Danken.  fallt  mit  Loben «.  Von  5]  glaubte  Rust,  dafi  nur  die  vier  Sing- 

stimmen  und  zwei  Violinen  vorhanden  w&ren,  vergl.  B.-G.  XII2.  Vorwort 
8.  V.  Indessen  liegt  auch  ein  bedeutender  Theil  der  autographen  Partitur 

vor  in  Gestalt  einer  bisher  ftlr  selbstandig  gehaltenen  Cantate  »Lobe  Zion 

deinen  Gott«,  welche  die  kdnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  anfbewahrt.  Dafi 

diese  nicht  vollstilndig  ist,  la  lit  schon  das  Fehlen  jeder  Ueberschrift,  ja 

selbst  des  stehenden  J.  J.  fiber  dem  Anfange  der  ersten  Seite  vermuthen, 

ferner  der  Umstand,  dafi  jetzt  die  Oantate  mit  einer  Arie  in  Adur  beginnt 
und  mit  einem  Choral  in  Ddur  schliefit.  endlich  dafi  zu  diesem  Choral, 

wahrend  im  tlbrigen  nur  Streichinstrnmente  begleiten ,  noch  drei  Oboen. 

drei  Trompeten  und  Pauken  mitwirken.  Die  Zusammengehdrigkeit  der 

Partitur  und  der  unvollstandigen  Stimme  zu  »Singet  dem  Herrn «  scheint 

schon  L.  Erk  Johann  Sebastian  Bachs  mehrstimmige  Choralgesange  und 

geistliche  Arien.  Zweiter  Theil.  S.  124  unter  Nr.  247]  erkannt  zu  haben. 

Sic  wird  evident  nicht  nur  durch  die  Congruenz  der  Tonart  und  die  in 

Partitur  und  Stimmen  gleichen  Wasserzeichen ,  sondern  besonders  auch 

durch  die  von  Picander  zum  ersten  Jubeltage  der  Augsbnrgischen  Confession 

(1730  gefertigte  Cantaten-Dichtung.    Diese  ist  durchaus  nur  eine  Urn- 
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dichtung  des  Testes  der  in  Rede  stehenden  Neujahrscantate.  Der  Ein- 

gangs-Bibelspruch  ist  geblieben,  die  Construction  des  zweiten  Satzes  gleich- 
! al Is ,  nnr  daB  die  zwischen  die  Choralzeilen  geschobenen  Recitative  theils 

etwaa  erweitert,  theils  etwas  verktlrzt  sind.  Genau  angepaBt  der  bereits 

vorhandenen  Musik  sind  die  Worte  zur  Arie  und  zum  Duett ,  wie  folgende 

Gegenttberstellung  augenscheinlich  macht : 

Arie  der  Neujahrs-Cantate. 

Lobe,  Zion,  deinen  Gott. 
Lobe  deineu  Gott  mit  Freuden ! 

Auf  erziilile  deasen  Ruhui, 
Der  in  seinem  Heili^thuni 
Feruerhin  dich  als  dein  Hirt 

Will  auf  yrlluen  Aueu  weiden. 

Arie  dor  Jubel- Cantata. 

Lobe,  Zion,  deinen  Gott, 
Lobe  herrlich  seinen  Natuen. 

Auf!  or/able,  denke  dran, 

Was  der  Herr  an  una  gethan, 
Darunj  bete  ftir  ihu  au, 

RUhme  seines  Wortes  Snaincn. 

Duett  der  Neujahrs-Cantate. 
Jesus  soil  mir  alle  win, 

Jesus  soli  mein  Anfang  bleiben. 
Jesus  ist  ineiu  Freudenschein, 

Jesu  will  ich  mich  verschreiben, 
Jesus  hilft  mir  (lurch  seiu  Blut. 

JeiRf  macht  mein  Eude  got. 

Duett  der  Jubel-Cantate. 

SVHj;  sind  v.  ir  ilurcli  daa  \\'»>rt Selig  sind  wit  (lurch  das  Glauben, 

Selig  sind  wir  hier  und  dort. . 
Seli^,  wenn  wir  treu  verbleiben, 

Selig,  wenn  wir  nicht  allein 
lliirer,  sonderu  Thater  sein. 

Es  kann  kein  Bedenken  erregen,  daB  der  lctzte  Text  in  Picanders  Gedich- 

ten  Aria  iiberschrieben  ist.  da  die  Bedeutung  dieses  Wortes  auch  bei  Bach 

sich  keineswegs  auf  ein  einstimmiges  Gesangstttck  beschrankt.  Der  SchluB- 

choral  in  der  Jubelcautate  ist  die  dritte  Strophe  des  Liedes  »Es  woll  uns 

Gott  genadig  sein«  und  auch  die  beiden  noch  flbrigen  Recitative  weichen  in 

ihrer  metrischen  Form  von  den  in  der  Neujahrs-Cantate  befindlichen  ab. 

Jedenfalls  aber  wird  aus  den  dargelegten  Verhaltnissen  nicht  nur  die  Zu- 

sammengehorigkeit  der  obengenannten  Handschriften .  sondern  auch  das 

ersichtlich ,  daB  in  ihren  wesentlichen  Theilen  die  Jubelcantate  » Singet  , 

dem  Herrn «  nicht ,  wie  bisher  angcnoraroen  wurde ,  als  verloren  zu  be- 

trachten  ist.  Selbst  der  SchluBchoral  dUrfte  in  der  Trinitatis  -  Cantate 

» Lobe  den  Herrn  meine  Secle  a  erhalten  sein ,  wordber  das  nahere  bei 

andrer  Gelegenheit  s.  Nr.  12  dieses  Anhangs  gesagt  werden  soil.  Es 

wlirde  demnach  nichts  wetter  fehlen  als  die  Recitative.  —  Was  nun  die 
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erste  Aufftlhrung  tier  Neujahrs-Cantate  >  Singet  dem  Herrn«  zuni  I.  Jan. 
1724  wahrscheinlieh  macht,  sind  vor  allem  ih re  diplomatischen  Merkmale 

s.  Nr.  9  dieses  Anhangs; ,  welche  sie  weder  rait  1 1  noch  2  noch  3)  ge- 

meinsam  hat.  1]  ist  auch  deshalb  unmoglieh,  weil  ihr  Text  von  Picander 

erst  ftlr  Neujahr  172!)  gedichtet  wurde.  3)  wird  durcb  seine  Wassei- 

'zeichen  in  die  Zeit  urn  173G  verwieseu  (s.  Nr.  5t>  dieses  Anbangs  .  2  hat 

als  Wasserzeichen  einen  Adler,  worauf  sicb  ein  SchluB  auf  die  Entstehungs- 
zeit  nicbt  grtlnden  laBt .  da  diese  Figur  in  Bachschen  Manuscripten  aus 

versehiedenen  Zeiten  sicb  findet.  Aber  in  einer  gpftter  hinzugesehriebenen 

Stimmc  filr  Violetta  sind  die  Buchstaben  M  A  zu  bemerken,  das  Merkzeichen 

filr  1727—1736  s.  Nr.  33  dieses  Anbangs  .  Folglich  ist  die  Moglichkeit 

nicht  ausgesehlossen,  daB  das  Werk  selbst  vor  1727  fallt,  also  in  dieselbe 

Zeitperiode  wie  5  ;  wenn  dieses  der  Fall  ist.  so  kimnte  es  auch  zum  Neu- 
jahr 1724  seine  erste  Aufftthrung  erlebt  haben,  und  wUrde  demnacb  5)  auf 

1725,  I72(i  oder  1727  zu  setzen  sein  ;s.  weiteres  hierttber  unter  Nr.  2U 

dieses  Anhangs] .  Indessen  die  groBere  Wahrseheinlichkeit  hat  es  doch 

immer.  daB  5)  mit  "Christen  atzet  diesen  Tag« ,  dem  V  dnr-Sancttts ,  dem 

Magnijira t,  » Dazu  ist  erschienen« .  »Sie  werden  aus  Saba  alle  kommen«. 
'Mein  liebster  Jesus  ist  verloren«,  »Erfreute  Zeit  ira  neuen  Buude«, 

»  Christ  lag  in  Todesbanden«  u.  s.  w.  —  alles  Werke,  die  dieselben  diplo- 

matischen Merkmale  tragen  —  einem  und  demselben  engen  Zeitabschnitte 

angehort.  In  welcher  Lebensperiode  Bachs  endlicb  4  unterzubringen  ist, 

dartlber  kann  ,  da  Originalmanuscripte  einstweilen  ganzlich  fehlen ,  nur 

nach  innern  Grtlnden  entschieden  werden.  Hier  wird  folgendes  genttgen. 

FUr  den  vierten  Abschnitt  von  4],  einc  Tenor-Arie,  lautct  der  Text : 

Tausendfacbes  UnglUck,  Schrecken. 
Triibsal,  Angst  und  schneller  Tod, 
Volker,  die  das  Land  bedecken, 

Sorgen  und  sonst  noch  mehr  Noth 
Sehcn  audrc  ViJlker  zwar, 

Aber  wir  ein  Segeusjahr. 

Es  wird  also  auf  groBe  gleichzeitige  Kriegsercignisse  Bezug  genommen. 

vou  denen  Sachsen  unberdhrt  blieb.    Dies  paBt  nicht  auf  den  Zeitranm 

von  1723 — 1730.  wahrend  dessen  ganz  Europa  im  Frieden  lebte. 

18.  8.  2 IS.  AuBer  der  Cantate  »>Sie  werden  aus  Saba  alle  kom- 

men«  sind  nur  noch  zwei  ftir  das  Epiphaniasfest  vorhanden :  -  Liebster 

Emanuel .  Herzog  der  Frommen «  und  <>  Herr ,  wenn  die  stolzen  Feinde 

schnaubenc  Die  letztere  bildet  den  sechsten  Theil  des  Weihnacbts- 

Oratoriums ,  die  Cantate  ■  Liebster  Emanuel «  gehort  aus  diplomatischen 

Grtlnden  in  die  Zeit  von  1735  an  (s.  Nr.  f>0  dieses  Anhangs ).  Wenn 

.  hier  und  da,  z.  B.  bei  Mosewius  Jobann  Sebastian  Bach  in  seinen  Kirchen- 

Cantaten  und  Choralgesangen  S.  21  eine  Epiphanias-Musik  »Die  K5nge 

aus  Saba  kamen  dar«  angeftlhrt  wird,  so  ist  daninter  die  Cantate  »Sie 

werden  aus  Saba  alle  kommen  ■  zu  verstehen,  deren  zweiter  Satz  in  einigen 

Abschriften  fitlschlich  vor  dem  ersten  steht.  Nicbt  nur  die  gleicbeu 

Wasserzeichen  s.  Nr.  9  dieses  Anbangs  ,  sondera  auch  die  im  Texte  an- 
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gegebenen  musikalischen  Uebereinstiramungen  ndthigen  dazu,  die  Compo- 

sitionen  »8ie  werden  aus  Saba«  und  "Christen  fttzet«  in  engste  zeitliche 

Vrerbindnng  zu  bringen.  Wurde  also  letztere  zum  ersten  Weihnachtstage 
1723  componirt,  so  die  erstere  ganz  gewiB  zum  Epiphaniasfeste  1724. 

10.    S.  220.)    Zn  Maria  Reinigung  hat  Bach  folgende  Cantaten 

geschrieben : 

1 1  Der  Friede  sei  mit  dir,  du  angstliches  Gewissen 

2)  Erfreute  Zeit  im  neuen  Bunde 

3]  Ich  habe  genug 

4)  Ich  habe  Lust 

5)  Ich  lasse  dich  nicht,  du  segnest  mich  denn 
6   Mit  Fried  und  Freud  ich  fahr  dahin. 

5;  gehiirt  in  das  Jahr  1727  ;  s.  hieruber  S.  243.  3)  betreffend  wird  weiter 

unten  der  Beweis  gefOhrt  werden ,  daft  sie  urn  1730  componirt  sein  mufi. 

6}  gehflrt  in  die  Periode  von  1735  an  (s.  Nr.  56  dieses  Anhangs^ .  Daft 

von  den  tlbrigen  Cantaten  es  die  zweite  sei,  welche  1724  zur  Anfftlhrung 

kam.  lilBt  sich  vollstandig  freilich  nicht  beweisen.  4  ist  verloren  gegan- 

gen  bis  auf  eine  Spur ,  die  sich  in  Breitkopfs  Verzeichnifi  zur  Michaelis- 

messe  1761 ,  8.  10,  findet,  wo  es  heiftt :  »Bachs ,  Joh.  Seb.  Capellm. 

und  Mnsikdirectors  in  Leipzig  Cantate :  In  Feat.  Purijicat.  Mariae. 

Ich  habe  Lust  zu  etc.  a  2  Oboi,  2  Violini,  Viola,  4  Vori,  Basso  ed  Organo. 

a  1  thl.  4  gr.«.  Absolutes  Vertrauen  verdient  diese  Angabe  nicht,  denn 

einige  Zeilen  weiter  sind  zwei  Cantaten  »Herr  Christ  der  einge  Gottssohn« 

und  «Gott  der  Hoffnung  erftille  euch«,  unter  Bachs  Namen  aufgefiihrt, 

welche  zweifellos  nicht  von  ihm  herstammen  (vgl.  Nr.  1 1  dieses  Anhangs  . 

AuCerdem  sagt  der  Herausgeber  J.  G.  J.  Breitkopf  im  Vorbericht  des  Ver- 

zeichnisses  selbst :  » Einen  grOfiern  Fehler  haben  die  geschriebenen  Musi- 

calien.  in  der  ofters,  theils  aus  Vorsatz,  theils  aus  Irrthnm,  falschen  An- 

gabe des  Verfassers.  So  wenig  ich  im  Stande  gewesen  bin ,  auch  durch 

HUlfe  meiner  Freunde ,  alle  diese  Unrichtigkeiten  zu'entdecken :  desto 
mehr  wird  es  mich  erfreuen ,  wenn  mir  die  Entdecknng  derselben  von 

Kennern  mitgetheilet  werden  wird«.  Jedoch  die  Unechtheit  der  Cantate 

"Ich  habe  Lust«  zu  beweisen.  dazu  fehlt  es  ebenfalls  an  Mitteln.  1  ist  zu 

Maria  Reinigung  und  zum  dritten  Ostertage  benutzt  worden.  In  der  Ge- 

stalt .  in  welcher  sie  vorliegt ,  paBt  sie  streng  genommen  fiir  keinen  der 

beiden  Tage.  Der  erste  Abschnitt,  ein  Bassrecitativ,  und  der  Schluftchoral 

»Hier  ist  das  rechte  Osterlamm«  beziehen  sich  nur  auf  Ostern  und  speciell 

das  Evangelium  des  dritten  Feiertages.  Die  Arie  dagegen  und  das  nach- 

folgende  Recitativ  machen  sich  ausschlieftlich  mit  Empfindungen  zu  schaffen, 

die  durch  das  Evangelium  des  Marienfestes  angeregt  werden.  Da  die  Arie 

das  einzige  frei  erfundene  Musiksttlck  der  Cantate  ist ,  welches  eine  feste 

Form  hat,  so  mnB  sie  der  altere  Bestandtheil,  die  Cantate  also  anfangs  ftlr 

das  Marienfest  bestimmt  gewesen  und  erst  spater  znm  Osterfest  liberarbei- 
tet  worden  sein.  Man  darf  aber  kaum  annehmen,  dafi  Arie,  Recitativ  und 

etwa  ein  ftlr  den  Tag  passender  andrer  Choral  ihren  ganzen  anfanglichen 

Si-itta,  J.  S.  Bach,  II.  50 
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Bestand  ausgemacht  haben.  Hier  liegen  Rfithsel  vor.  die  nur  mit  Httlfc 

der  Originalmanuscripte  zu  Idsen  sein  dttrften ;  solche  waren  bis  jetzt  nidi t 

zu  entdecken ,  es  sind  nur  spatere  Abschriften  bekannt.  Den  Text  der 
Arie  und  des  Recitativs  mdchte  icb  ftir  Francksche  Poesie  halten : 

Arte.  Welt  ade !  ich  bin  dein  uiilde, 
Salems  Mitten  stehn  mir  an, 
Wo  ich  Gott  in  Ruh  nnd  Friede 

Ewig  solig  schauen  kann. 
Da  bleib  ich,  da  bab  ich  Yergniigen  zu  wohnen. 

Da  prang  ich  gezieret  rait  hiramlischen  Kronen. 

Hecit.  Nun  Herr  rogiere  mcinen  Sinn, 
Dainit  ich  auf  der  Welt, 

Solaug  es  dir 

Mich  bier  zu  Iassen  n<»ch  gefallt. 
Ein  Kind  des  Friedens  bin. 
Und  lasse  uiich  zu  dir  a  us  tueinen  Leiden 
Wie  Simeon  in  Frieden  scheiden. 

Da  bleib  ich,  da  hab  ich  Vergniitfen  zu  wohneu, 

Da  prang  ich  gezieret  niit  himralischen  Kronen. 

Aucb  die  Musik  zu  diesen  Worten  ist  mir  von  jeher  weimarischen  Ur- 

sprungs  erschienen  und  wer  nur  die  erste  Arie  der  Cantate  »Komm,  du 

stifle  Todesstunde«  vergleicht,  wird  gewifl  dieser  Meinung  beipflicbteu. 

In  beiden  tritt  zu  dem  Sologesange  ein  stimmungsverwandter  einstimmiger 

Choral,  dort  »Wenn  ich  einnial  soli  scheiden«,  hier  »Welt  ade !  ich  bin  dein 

mttdeu  —  Worte ,  welche  durch  den  Arientext  gieicbsam  frei  reproducirt 
werden.  Auch  die  Combination  mit  den  Instrumentalstimmen  ist  eine 

ahnliche,  manche  Bewegungen  derselben  fast  ganz  ttbereinstimmend.  ttber- 
einstimmend  endlich  auch  die  Grundempfindung  des  Sttlckes.  Entstand 

aber  die  Cantate  in  Weimar,  so  wird  man  zogern  mttssen  anznnehmen,  daft 

sio  schon  17  24  wieder  aufgefiihrt  wurde,  da  Bach  die  erstmalige  Feier  des 

Tagea  Maria  Reinigung ,  weil  es  ein  Festtag  war ,  gewiB  lieber  mit  einer 

neuen  Musik  begirig,  ais  mit  der  WTiederholung  jener,  wenn  auch  gefflhls- 
tiefen.  so  doch  kleinen  und  anspruchslosen  Composition.  Keineriei  liinder- 
nifi  aber  steht  entgegen,  in  der  Cantate  2] ,  deren  Papierzeichen  sie  grade 

in  diese  Zeit  weist  (a.  Nr.  9  dieses  An  hangs  die  neucomponirte  Musik  zu 
erblicken. 

20.  (8.  221.)  Folgendes  sind  die  fttnf  Cantaten  Bachs  auf  den  ersten 
Ostertag: 

1 )  Christ  lag  in  Todesbanden 

2)  Denn  du  wirst  meine  Seele 

3)  Der  Himmel  lacht,  die  Erde  jubiliret 

4)  Ich  weiB,  daft  mein  Erldser  lebt 

5)  Kommt  eilet  und  laufet. 

2]  gehiirt  in  Baehs  Jugendzeit,  b.  Bd.  I,  S.  225  ff.  Ftir  Leipziger  Zwecke 

bat  Bach  sie  spftter  noch  einmal  wieder  hervorgesucht ,  docli  fiUlt  diese 

Bearbeitung  in  die  dreifiiger  Jahre  (s.  Nr.  55  dieses  Anhangs).    3]  ist  in 
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Weimar  componirt,  s.  Bd.  1,  S.  534  ff.  Auch  sie  ist  in  Leipzig  wieder 

aufgeftihrt ,  doch  zuverlassig  nicht  zum  ersten  Osterfeate ,  das  Bach  dort 

erlebte.  4j  ist  gleichfalls  in  Weimar  componirt,  s.  Bd.  I,  6.  495  ff. 

5]  stent  in  Zusammenhang  mit  der  Cantate  ftir  den  zweiten  Ostertag 

»Bleib  bei  uns,  denn  es  will  Abend  werden«,  und  diese  entstand.  wie  spa- 

ter  nachzuweisen  ist.  ebenfalls  in  den  dreiBiger  Jahren  (s.  Nr.  56  dieses 

Anhangs, .  Folglich  bleibt  nnr  1 )  tlbrig,  welche  ohnehin  schon  durch  ihre 

diplomatischen  Merkmale  in  die  Periode  1724 — 1727  verwiesen  wird 

(s.  Nr.  9  dieses  Anhangs] . 

21.  8.  228  und  234.)  Von  den  Cantaten  zum  ersten  Pfingsttage 

sind  folgende  ttbrig : 

1 )  Erschallet  ihr  Lieder 

2]  O  ewiges  Feuer,  o  Ursprung  der  Liebe 

3)  Wer  mich  liebet,  der  wird  mein  Wort  halten 

4  Wer  micb  liebet  grfiBere  Composition) . 

Die  Cantate  2  ist  die  Umarbeitung  einer  Trauungs -Cantate.  Mufi  es 

uherhaupt  unwahrscheinlich  erscheinen,  daB  Bach  bei  seiner  ersten  Pfingst- 

aufftthrung  mit  einem  Arrangement  debtttirte .  so  lftfit  sich  auch  nachwei- 

sen.  daB  2]  zu  gleicher  Zeit  mit  Kirnbergers  Partiturabschrift  der  Matthitus- 
Passion  geschrieben  ist.  Wann  Kirnbergers  Abschrift  entstand ,  wird 

sich  ziemlich  genau  bestimmen  lassen :  hier  genflgt  die  Bemerkung ,  daB 

die  Matth&uspassion  1729  componirt  wurde.  Ueber  die  Cantaten  3)  und 

4)  beziehe  ich  mich  auf  Bd.  1,  S.  505  f.  und  S.  798  f.  Nach  den  dort 

gemachten  Mittheilnngen  fiele  3)  ins  Jahr  1716,  4)  ins  Jahr  1731.  Letz- 
teres  muB  ich  auf  Grand  weiterer  Forschungen  jetzt  ftir  falsch  erklaren  : 

die  Cantate  41  wird,  wie  unter  Nr.  55  nachgewiesen  werden  soil,  1735 
entstanden  sein.  Ersteres  bleibt  bestehen.  DaB  trotz  einer  auf  einer 

alten  Copie  der  Partitur  von  3  befindlichen  chronologischen  Notiz  diese 

Cantate  3)  nicht  im  Jahre  1731  componirt  sein  kann,  ergiebt  sich  auch 

daraus  noch,  daB  die  Originalstimmen  die  Wasserzeichen  der  Periode 

1723  -  1727  tragen,  wahrend  die  ebenfalls  erhaltene  autographe  Partitur 

ein  Wasserzeichen  aufweist,  das  in  keinem  Leipziger  Manuscript  vor- 

kommt.  Bach  muB  demnach  zur  Cantate  3}  in  seiner  ersten  Leipziger 
Zeit  neue  Stimmen  haben  ausschreiben  lassen.  natdrlich  zum  Zwecke  einer 

abermaligen  Aufftihrung.  DaB  diese  nicht  schon  1724  stattfand,  lftflt  sich 

freilich  mit  8icherheit  nicht  beweisen.  Doch  darf  man  auch  hier  anneh- 

men,  Bach  habe  nicht  mit  einem  alten  Werke  debtltirt.  Ware  es  aber 

doch  der  Fall  gewesen,  so  wllrde  1)  auf  Pfingsten  1 725  zu  setzen  sein.  Die 

Entstehung  der  Composition  vor  1730  steht  fest.  In  dieses  Jahr  tHllt  die 

Einrichtung  eines  selbstftndig  spielbaren  Rtlckpositivs  in  der  Thomaskirche 

(8.  Nr.  4  dieses  Anhangs  .  Dieses  ist  in  dem  Duett  verwendet  worden. 

aber,  wie  aus  den  Originalstimmen  hervorgeht,  erst  bei  einer  wiederholten 

Aufftihrung.  Ursprtlnglich  war  der  Cantiu  firmtts  im  Dnett  einem  Orchester- 
instrnmente  zuertheilt .  was  Bach  wohl  nicht  get  1 1 an  hfttte  .  wenn  ihm  bei 

Composition  des  Werkes  das  Rtlckpositiv  schon  zu  diesem  Zwecke  verftlg- 
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bar  gewesen  ware .  Weiter  ergiebt  sich ,  daB  die  Composition  auch  vor 

dem  Jahre  1 728  entstanden  sein  wird,  da  in  den  zur  wiederholten  Auf- 

ftthrung  angefertigten  Stimmen  sich  das  Wasserzeichen  M  A  findet ,  and 

das  mit  ihm  versehene  Papier  von  Bach  seit  dem  Herbst  1727  gebraucht 

wurde.  Das  Wasserzeichen  der  alteren  Stimmen  der  Cantate  1 ) ,  welches 

Bd.  I.  S.  SOS  als  Fullhorn  oder  KOrbchen  keine  zutreffende  Bezeichnung 

erhalten  hat,  ist  dieses : 

Es  befindet  sich  in  einem  Papier  von  auf- 
fallender  SchOnheit  und  Starke.  Beides, 

die  Qualitat  des  Papiers  nnd  das  Zeichen, 

werden  wieder  bemerkbar  an  einigen  Ori- 

ginalstimmen  der  Weihnachts-  Cantate 
»Christen.  fttzet  diesen  Tag«;  sodann  an 

einigen  autographen  Stimmen  der  Cantate 
»Wachet,  betet«.  Diese,  weimarischen 

Ursprnngs ,  wurde  in  Leipzig  mehre  Male 

wieder  aufgefUhrt ,  nnd  zwar  innerhalb 

des  Zeitranms  1723 —  1727  entweder 

1723  oder  1725  s.  Nr.  13  dieses  An- 

hangs  .  Ferner  findet  sich  dasselbe  Pa- 

pier mit  demselben  Zejchen  in  der  auto- 

graphen Partitur  nnd  einigen  Original- 
stimmen  der  Cantate  »Himmelsk3nig,  sei  willkommen«.  Sie  wurde  eben- 

falls  in  Weimar  —  und  zwar  zu  Palmarum  —  componirt  und  in  Leipzig 

mindestens  zwei  Mai  —  und  zwar  zum  Feste  Mariae  Verktlndigung .  da 

der  Palmsonntag  als  Fastensonntag  nicht  musikalisch  begangen  wurde  — 

wieder  aufgefUhrt.  Die  eine  AuffUhrung  t'iillt  lant  Wasserzeichen  M  A 
in  einer  Originalstimme  in  die  Periode  urns  Jahr  1730,  die  andre  in  die 

Periode  1723 — 1727  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs).  Nun  konnte  aber  diese 
Cantete,  deren  Text  fur  Leipzig  keine  Umanderung  erfuhr,  nur  dann  fur 

Maria  Verkflndigung  benutzt  werden ,  wenn  die  Feier  dieses  Festes  auf 

Palmsonntag  fiel  (a.  S.  101).  Dieses  geschah  zwischen  1723  und  1727 

zweimal.  n&mlich  1723  und  1725.  Zu  Palmsonntag  1723  war  aber  Bach 

noch  nicht  in  Leipzig.  Also  fand  die  erste  Leipziger  AuffUhrung  der 

Cantate  »Himmelsk«nig«  am  25.  Mftrz  1725  statt.  Wir  kQnnen  somit 

die  Entstehungszeit  der  Cantate  oErschallet  ihr  Lieder  -  mit  ziemlicher 

Sicherheit  auf  den  Zeitraum  1723 — 1725  einschrftnken.  Im  Jahre  1723 

fflhrte  Bach  in  der  Nikolai-  und  Thomaskirche  noch  keine  Pfingstmnsik 

auf;  die  Cantate  nErschallet  ihr  Lieder«  kdnnte  also,  falls  sie  1723  compo- 

nirt sein  sollte,  nur  for  die  Universit&tskirche  bestimmt  gewesen  sein.  Die- 
ses anzunehmen  verwehrt  der  Umstand,  dafi  sie  mit  einer  Cantate  auf  den 

vier  Wochen  vor  Pfingsten  fallenden  Sonntag  Jubilate  zu  einer  und  der- 

selben  Zeit  componirt  zu  sein  scheint;  ich  meine  die  Cantate  »Weinen. 

Klagenc  Erstens  n&mlich  sind  Papier  und  Wasserzeichen  der  Manuscripte 

dieselben.  Zweitens  ist  die  Beschaffenheit  des  Testes  eine  sehr  verwandte 

und  derselbe  sicherlich  ebenfalls  von  Franck  gedichtet.   Drittens  kommen 
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in  der  Cantate  »Weinen.  Klagen«  ebenso  wie  in  » Erschallet  ihr  Liederu 

und  auch  in  der  Ostercantate  » Christ  lag  in  Todesbanden  <<  die  bei  Bach 

wfihrend  der  Leipziger  Zeit  flbrigens  ungebrauchlichen  doppelten  Violen 

vor.  1st  aber  »Weinen,  Klagen«  mit  <>Erschallet  ihr  Lieder«  in  demselben 

Jahre  componirt,  so  kann  dieses  nicht  das  Jahr  1723  sein,  da  in  ihm  Bdch 

erst  zu  Pfingsten  an  der  Universitatskirche,  und  zum  1 .  Trinitatis-Sonntage 

als  Thomas-Cantor  seine  Wirksamkeit  begann.  Wir  bleiben  somit  bei 
den  Jahren  1724  und  1725  stehen. 

22.  (S.  229.,  Die  chronologische  Bestimmung  sttitzt  sich  nur  auf  die 

diplomatischen  Merkmale  des  Papiers  :s.  Nr.  9  dieses  Anhangs  und  den 

Umstand ,  daC  eine  Francksche  Dichtung  benutzt  ist.  Dieses  that  Bach 

eben  in  der  fruhesten  Leipziger  Zeit;  zum  Trinitatisfeste  1723  aber  hatto 

er  sein  Amt  als  Thomascantor  noch  nicht  angetreten.  Ich  babe  hier  einen 

Bd.  1.  S.  $09  Nr.  2S  begangenen  Irrthum  zu  berichtigen.  Wiederholte 

Untersuchung  hat  mich  flberzeugt,  dafi  das  Manuscript  der  Cantate 

»0  heilges  Geist-  und  Wasserbad«  auf  der  Amalienbibliothek  kein  Auto- 

graph Bach*,  sondern  eins  seiner  Frau  Anna  Magdalena  ist.  Die  grade 

hier  besonders  tiberraschend  hervortretende  Aehnlichkeit  der  Handschriften 

war  der  Grand  meines  Irrthums. 

23.  (8.  230.  Der  Sonntag  nach  Neujahr  kommt  bekanntlich  nicht 

in  jedem  Kirchenjahre  vor.  So  lange  Bach  in  Leipzig  lebte .  ist  er  nur 

in  folgenden  Jahren  eingetreten :  1724.- 1727,  1728,  1729,  1733,  1734, 
1735.  173S,  1739,  1740,  1744,  1  745,  1746,  1749,  1750.  Von  diesen 

Jahren  kommt  noch  172S  in  Wegfall ,  da  wegen  des  Todes  der  KOnigin 

Christians  Eberhardine  vom  7.  September  1727  bis  zum  Epiphanias-Fest 

172S  »>das  Orgelschlagen  ,  alle  anderen  Saiten-  nnd  Freuden-Spiele ,  das 

Figuralsingen  in  alien  Kirchen ,  bei  Hochzeiten .  Kindtauffen ,  Leichen- 

begangni8sen,  auf  der  Gasse.  von  den  8ch(llern  vor  den  Thttren«  u.  s.  w. 

verboten  war  Consistorial-Verordnung  in  einem  Actenfascikel  auf  dem 

Ephoralarchiv  zu  Leipzig  » Trauer-Feiern  beim  Absterben  der  sftchsischen 

Ftlrsten.  Vol.  I.  von  1650  an«).  Wir  besitzen  noch  eine  zweite  Cantate 

Bachs  auf  den  Sonntag  nach  Neujahr,  »AchGott,  wie  manches  Herzeleidu 

B.-G.  XII'2.  Nr.  5St  ,  deren  Originalstimmen  das  Zeichen  M  A  tragen. 
Hiernach  MU  die  Composition  derselben  entweder  1729.  oder  1733 — 35. 
Es  ist  nicht  sehr  wahrscheinlich ,  daC  Bach  in  diesen  selben  Jahren  fur 

einen  verhftltniBmftBig  selten  vorkommenden  und  nicht  eben  wichtigen 

Sonntag  noch  eine  zweite  Composition  gemacht  haben  sollte.  und  der 

reichliche  Gebrauch  des  einfachen  vierstimmigen  Choralsatzes  macht  die 

Entstehung  von  -Schan  lieberGott«  schon  in  dieser  mittleren  und  noch 

mehr  in  der  apfiteren  Zeit  zweifelhaft.  Dagfegen  aber  findet  er  sich  in 

den  ersten  Leipziger  Jahren  mehrfach .  z.  B.  in  der  schon  besprochenen 

Weihnachtsmusik  »Dazu  ist  erschienen  der  Sohn  Gotten  vgl.  Nr.  15  die- 

ses Anhangs   und  in  der  zum  1 .  Sonntage  nach  Epiphanias  des  Jahres 

1724  geschriebenen  Cantate  »Mein  liebster  Jesus  ist  verloren«.  Abge- 
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sehen  von  diesen  Erwagungen  gehort  tibrigens  die  Cantate  •  Schau  lieber 

Gott«  schon  wegen  der  diplomatischeii  Merkzeichen  in  die  Periode  1723 — 

1727  (g.  Nr.  V)  dieses  Anhangs  .  Sie  kann  demnach  nur  fttr  172-1  oder 
1727  componirt  sein.  Die  genannte  Art  der  Choralverwendung  scheint 

sie'aber  nahe  an  »Dazn  ist  erschienen«  und  »Mein  liebster  Jesus «  herau- 
zurticken.  Es  kommt  hinzu,  daB  sie  irn  Text  mit  der  letzteren  auek  sonst 

noch  eine  nicht  zn  verkennende  Aehnlichkeit  hat.  In  beiden  findet  sich 

ein  als  Arioso  mit  imitirendem  Grundbass  behandelter  Bibelsprnch.  In 

beiden  ferner  ein  aus  vier  trochaisehen  und  zwei  daktylisehen  Tetrapodien 

gebildeter  Arientext .  wie  ein  solcher  aus  der  Cantate  ■  Der  Friede  sei  mit 

dir,  du  angstliches  Gewissen«  in  Nr.  19  dieses  Anhangs  angeffihrt  worden 

nnd  ttbrigens  in  den  Bachtichen  Cantaten  selten  zu  finden  ist. 

24.  8.232.1  Original-Partitur  und -8timmen  sind  auf  der  konigl. 

Bibliothek  zu  Berlin.  Erstere  ist  unvollstandig :  sie  enthalt  das  erste 

Sttick  ganz ,  das  zweite  fragmentarisch  .  das  dritte  ohne  Text ,  das  vierte 

fragmentarisch ;  alles  Gbrige  fehlt.  In  beiden  Continue  -  Stimmen  steht 

bei  der  Alt-Arie :  smza  Basno.  Es  liegt  aber  eine  autographe  bezifferte 

Cembalo-Stimme  in  Adur  bei.  Der  Cembalo-Bass  geht  mit  der  Grund- 

stimme  der  Partitur  durchweg  in  der  tiet'eren  Octave .  tragt  aber  Beziffe- 

rung  auch  bei  den'  SchlnB-Cadenzen  und  wo  sonst  noch  die  Oboen  pau- 
siren.  Man  erkennt  hieraus  deutlich  die  Thiltigkeit  des  Cembalo  als 

Directions-Instruments  vgl.S.  15S  ff.  dieses  Bandes).  Wesentlich  ftir  die 

Gesammtwirkung  kann  es  nicht  sein  sollen .  weil  dnrch  den  Octaven-Bass 
derTendenz,  dem  Stttcke  einen  lichten  und  verklarten  Charakter  zu  geben, 

gradeswegs  entgegen  gearbeitet  wttrde.  Cm  aber  die  Musicirenden  zu 

leiten  und  zusammen  zu  halten  war  der  tiefere  Bass  ein  sehr  geeignetes 

Mittel :  er  fiel  den  Umstehenden  vernehmlicher  ins  GehOr  und  war  doch 

wiedflf  nicht  so  stark  vernehmlich  .  daB  er  die  Zuhorenden  gNtftrt  hatte. 

Die  Generalbass-Accorde.  wahrend  die  Oboen  pausiren,  dienen  dem  nam- 

lichen  Zweck ,  da  sie  dem  Fortgange  eine  groBere  Sieherheit  und  Ver- 
standlichkeit  zu  Gunsten  der  Mitwirkenden  verleihen ;  ftir  die  Wirkung 

auf  die  Zuhorer  sind  sie  unwesentlich .  indem  sich  der  Harmoniengang 

auch  mittelst  des  Basses  allein  begreift.  Folgerichtig  wird  auch  in  Breit- 
kopfs  VerzeichniB  zur  Miehaelismesse  17G1  .  8.  19  das  Cembalo  gar  nicht 

erwahnt :  es  heifitdort  einfach:  "Cantate  :  In  Ihmi.  I.  Epiph.  Mein  liebster 

Jesus  ist  etc.  a  2  Oboi ,  2  Violin  t ,  Viola,  4  Voci ,  Basso  ed  Organs.  — 
Es  darf  angenommen  werden.  daB  bei  ahnlichen  Solosttlcken.  z.  B.  in  der 

8opran-Arie  des  Himmelfahrts-Oratoriums  B.-G.  II,  8.  35  ff.  .  von  Bach 
eben80  verfahren  wurde. 

25.  8.  233).  Der  vierte  Epiphanias-Sonntag  kam  wahrend  der  Zeit 
von  1724 — 1750  nicht  vor  in  den  Jahren  1725,  172S.  1731.  1733, 

1736,  173S,  1739.  1  741,  1742,  1744,  1747,  1749.  175o.  Da  nach 

Ausweis  der  Waaserzeichen  die  Cantate  » Jesus  sehlaft«  in  die  Periode 

1723—  1727  gehSrt  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs).  so  mttfite  sie.  wenn  nicht 
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17  24,  dann  jedenfalls  1726  oder  1727  componirt  sein.  Von  diesen  bei- 

den  Jahren  kommt  aber  1727  deshalb  in  Wegfall ,  weil  1727.  auf  den 

4 .  Epiphanias-Sonntag  das  Fest  .Marin  Reinigung  fiel  nnd  demnach  keine 
gewflhnliche  8onntag8mii8ik  gemacht  werden  konnte.  Also  kommen  nur 

die  Jahre  1724  nnd  1726  in  Frage.  Nun  findet  sich  aber  auf  der  letzten 

Seite  der  autographen  Partitnr  ein  durchstrichener  fragmentarischer  Ent- 

wnrf  znm  ereten  Chor  der  Epiphanias-Cantate  »Sie  werden  aus  Saba  alle 

kommen «.  Hieraus  geht  hervor ,  dafi  beide  Cantaten  in  .dieselbe  Zeit  ge- 

hdren,  denn  es  ist  bei  Bachs  starkem  Verbrauch  von  Notenpapier  undenk- 

bar,  dafi  er  nach  einem  Zeitraum  von  doch  wenigstens  zwei  Jahren  noch 

einen  Bogen  benutzt  haben  sollte,  der  anfanglich  znm  Concept  der  Cantate 

«8ie  werden  an9  Saba«  bestimmt  gewesen  war.  Wenn  also  dieses  Werk 

zum  Epiphaniasfeste  1724  componirt  ist,  so  mufi  die  Cantate  » Jesus  schlftfta 
in  demselben  Jahre  entstanden  sein. 

26.  [8.  236.]  Die  chronologisehe  Bestimmung  srtitzt  sich  zunftchst 

auf  die  Wasserzeichen  s.  Nr.  9  dieses  Anhangs  und  sodann  auf  die  ahn- 
liche  Factur  der  ersten  Satze  in  dieser  Cantate  und  der  Trinitatismusik 

"O  heilges  Geist-  und  Wasserbad«.  Weitere  Stutzpunkte  lassen  sich  nicht 

gewinnen.  Wer  aber  die  immer  wiederkehrende  Erscheinung  beobachtet 

hat ,  dafi  Bach  es  in  neuen  und  eigenartigen  Formen  nicht  bei  einem  ein- 

zigen  Versuche  bewenden  zn  lassen  pflegt.  sondem  nicht  eher  ruht,  bis  er 

ihr  Wesen  nach  verschiedenen  Seiten  bin  zum  Ansdrucke  gebracht  und  in 

gewissem  Sinne  erschQpft  hat ,  wird  jener  Aehnlichkeit  eine  betrHchtliche 
Beweiskraft  beimessen. 

27 .  S.  237 .  Das  Evangelium  erzfthlt  von  der  wunderbaren  Heilung, 

welche  Christus  an  einem' Taubstummen  vollzog.  An  dieses  EreigniB  eine 
Jubel-Cantate  kntlpfen  tlber  die  unz&hligen  Segnungen ,  mit  welchen  Gott 

die  Menschen  lebenslang  tlberschUttet,  ist  zwar  nicht  ganz  unmoglich.  liegt 

aber,  ohne  irgend  ein  andres  mitwirkendes  Motiv,  doch  recht  fern. 

Vollends  wenn  man  die  Einzelheiten  des  Testes  betrachtet,  flberzeugt  man 

sich ,  dafi  der  Hauptzweck  der  Cantate  nicht  die  Feier  des  12.  Trinitatis- 

Sonntags  hat  sein  kOnnen.  Nach  diesem  Hanptzwecke  nun  haben  wir 

nicht  weit  zu  suchen.  denn  in  die  Zeit  des  Sonntags  fiel  ungeftUir  auch  die 

jahrliche  Hathswahl.  Und  vergleichen  wir  die  Texte  andrer  Rathswahl- 

Cantaten,  wie  »Preise  Jerusalem  den  Herrn  ■  B.-G.  XXIV,  Nr.  119  , 

»Wir  danken  dirGott.  wir  danken  dir «  B.-G.  V1.  Nr.  29),  so  beweist 
die  tlbereinstimmende  Haltung  derselben  ,  dafi  die  Hathswahl  in  der  That 

der  eigentliche  Zweck  gewesen  sein  mufi.  Ueberdies  ha"t  Bach ,  um  den 
Zweck  noch  schftrfer  hervorzuheben ,  spater  den  Text  theilweise  umarbei- 

ten  und  mit  ausgesprochenen  Beziehungen  auf  die  Obrigkeit  ausstatten 

lassen.  Diese  Umarbeitung,  welche  auch  eine  musikalische  Umgestaltung 

nach  sich  zog,  hat  um  das  Jahr  1730  stattgefunden.  Denn  die  zu  diesem 

Zwecke  in  die  Originalstimmen  eingeftlgten  neuen  Stimmblatter  weisen  als 

Wasserzeichen  die  Buchstaben  M  A  auf  s.  Nr.  33  dieses  Anhangs  ,  wilh- 
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rend  die  alteren  Stimmen  die  diplomatiscbeu  Merkmale  der  Periode  1723 

—  1727  Jragen  (a.  Nr.  9  dieses  Anhangs  .  Ueber  das  VerbaltniB  der  Um- 

arbeitung  zur  Originalgestalt  im  Einzelnen  ist  die  Ausgabe  der  Bacb- 
Gesellschaft  nacbzusehen.  Nun  findet  8icb  Takt  lb  des  zweiten  Recitativs 

der  filteren  Fassung  cine  doppelte  Lesart  im  Texte.  Es  heifit  dort :  Ach 

sei  mir  nab  und  spricb  dein  kraftig  Hepbata!«  Darin  liegt  eine  wdrtlicbe 

Bezugnahmc  auf  das  Sonntags-Evangelium ;  so  konnte  nur  bei  der  Sonn- 

tags-Auffubrung  gesungen  werden.  Ueber  »Hephata«  steht  als  Variante 

das  aligemeinere  »gnadig  Ja  .  Dieses  ist.  wie  man  deutlicb  erkennt,  von 

Bacb  selbst  erst  danu  tlbergescbrieben ,  als  die  von  Anna  Magdalena  an- 

gefertigte  Stimme  schon  vollendet  vorlag.  Auf  die  um  1730  erfolgte  Be- 
arbeitung  kanu  sicb  die  Textanderung  nicbt  bezieben  .  denn  durcb  jene 

Bearbeitung  wurde  das  gesammte  Recitativ  entfernt  und  durcb  ein  neues 
ersetzt.  Wir  dtirfen  also  zweierlei  mit  Sicberbeit  scblieBen:  1  Die 

erste  Auffubrung  der  Cantate  im  Ratbswahl-Gottesdieuste  bat  zwiscben 

1723  und  1727  stattgefunden.  2  Die  Auffubrung  zum  12.  Trinitatis- 

Sonntage  ging  der  Auffubrung  zur  Ratbswabl  vorber.  Und  da  die  Cantate 

augenscbeinlicb  von  Beginn  an  viel  mehr  fur  letzteren  als  fur  ersteren 

Zweck  gescbafTen  wurde,  so  raUssen  beide  AuffUbrungen  in  demselben 

Jabre  vor  sieb  gegangen  sein ;  es  kann  demnacb  die  Entstehung  der  Com- 

position nur  in  ein  Jabr  fallen,  in  welcbem  der  12.  Trinitatis-Sonntag 
fruher  fiel.  als  der  Rathswabl-Gottesdienst  desselben  Jabres.  Von  den 

Jabren,  welcbe  in  Frage  kommen.  fallt  1723  fort,  da  ftir  dieses  bereits 

eine  Bacbscbe  Rathswablmusik  vorliegt  s.  S.  192  dieses  Bandes  .  172b 

fiel  der  Ratbswablgottesdieust  auf  20.  Aug.,  der  12.  Trinitatis-Sonntag 

auf  b.  Sept.,  alsu  nacb  jenem :  1  727  der  Ratbswablgottesdieust  auf 

2f>.  Aug.,  der  12.  Trinitatis-Sonntag  auf  31.  Aug.,  also  ebenfalls  nacb 

jenem.  Mitbin  bleiben  tlbrig  die  Jabre  1721  nud  1725.  1724  warder 

12.  Trinitatis-Sonntag  am  27.  Aug..  der  Ratbswahlgottesdienst  am 

28.  Aug. :  1725  jener  am  19.  Aug.,  dieser  am  27.  August.  Wenn  icb 

micb  zwiscben  diesen  beiden  Jabren  fur  1721  als  das  Entstebungsjabr  der 

Cantate  »Lobe  den  Herrn.  meine  Seele«  entscheide.  so  liegt  der  Grund  auf 

der  Hand.  Grade  weil  1721  der  12.  Trinitatis-Sonntag  und  der  Tag  des 

Ratbswablgottesdienstes  unmittelbar  neben  einander  lagen .  konnte  Bacb 

leicbt  auf  den  Gedanken  kommen,  eine  Musik  so  eiuzuricbten,  daC  sie  fur 

beide  Tage  brauebbar  war,  und  somit  durcb  eine  Tbat  zweien  PHichten  zu 

gentigen.    Vgl.  nocli  Nr.  10  dieses  Anhangs.  am  Ende. 
2S.  S.  244.  Die  autograpbe  Partitur  zeigt  in  ibren  vier  ersten 

Bogen  das  weimarische  Wasserzeicben ,  in  den  beiden  letzten  M  A ;  die 

Stimmen  dagegen  tragen  die  Merkmale  der  Periode  1723 — 1  727  s.  Nr.  9 
dieses  Anbangs] .  In  der  autograpben  Partitur  der  Trauerode  auf  den  Tod 

der  KOnigin  Cbristiane  Eberbardine,  welcbe  am  15.  October  1727  vollen- 

det wurde.  findet  sicb  zum  ersten  Male  das  Papier  mit  M  A  dnrcbweg  ver- 

wendet.  Es  muB  also  wobl  die  Anfertigung  des  neuen  Mannscripts  von 

»  Herz  und  Mund  •  in  die  Uebergangszeit  fallen  .  als  welcbe  der  Somnier 
1727  anzuseben  ist. 
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29.  (8.  245.  Unter  Nr.  17  dieses  Anhangs  ist  ttbcr  die  diplomati- 
schen  Merkzeichen  der  Cantate  schon  gesprochen  und  die  Moglicbkeit. 

dafi  sie  bereits  zum  1.  Januar  1724  componirt  sei,  als  eine  zwar  vorhan- 

dene  aber  doch  schwache  bezeichnet  worden.  Streng  genommen  lftBt  sieh 

aus  den  Wasserzeichcn  nur  folgern ,  daB  die  Cantate  nicht  spater  als  in 

den  ersten  dreifiiger  Jahren  geschrieben  ist.  Deun  die  Periode,  in  welcber 

Bach  das  Papier  mit  M  A  gebrauchte ,  erstreckt  sich  liber  neuu  Jahre 

(1727 — 1736)  ;  er  gebrauchte  aber  wfthrend  dieser  Zeit  auch  verschiedene 
andre  Papiersorten ,  hiernach  hindert  also  nichts  anzunehmen  ,  daB  auch 

nnsere  Neujahrs-Cantate  sp&ter  als  1727  entstanden  ist  und  nur  vor  1736 

noch  durch  die  bewuBte  Violetta-Stimme  completirt  wurde.  Wenn  ich  sic 
dennoch  in  die  erste  Periode  versetze .  so  bestimmen  inich  hierzu  innere 

Grunde.  Die  Nachbildung  des  Telemannschen  Stils  in  ihr  ist  so  auffallend. 

daB  sie  nicht  unbewuBt  und  gleichsam  zuf&llig  geschehen  sein  kann.  Mo- 

dern eine  Absicht  ganz  deutlich  verrath.  Diese  Absicht  findet  ihre  Er- 
klSrung  eben  in  den  musikalischen  Verhfiltnissen ,  unter  denen  Bach  die 

ersten  Jahre  in  Leipzig  verbrachte.  Sie  machten  gewiase  Rttcksichten  auf 

den  herrschenden  Geschmack  wtinschenswerth,  und  Bach  nahm  sie  inner- 

halb  der  durch  seine  Eigenthitmliehkeit  gezogenen  Granzen  auch  nicht 

.  ungern.  Gegeu  1730  hin  war  er  aber  in  Sachen  des  Leipziger  musika- 
lischen Geschmatkes  schon  die  tonangebende  Personlichkeit  geworden. 

und  ich  wtlBte  kein  Beispiel.  daB  er  es  seitdem  noch  einmal  unternommen 

hatte,  so  absichtsvoll  in  einera  andern  Stile  zu  schreiben. 

DaB  Bach  vou  der  Kunst  der  bedeutendsten  deutschen  Tonmeister 

seiner  Zeit  innerlich  bertthrt  worden  sei .  war  schon  Winterfelds  Meinung 

Ev.  Kirchenges.  111.  S.  3S5).  Der  Sache  nach  bin  ich  einverstanden, 

kann  aber  die  Beispiele .  (lurch  welche  Winterfeld  seine  Behauptung  zu 

crharten  sucht,  nicht  als  beweiskr&ftig  ansehen.  Ich  wiiBte  in  den  Can- 
taten  »Jesus  schlaft-  und  »Halt  im  GedachtniB  Jesum  Christ*  nichts  aufzu- 

zeigen  .  was  auf  eine  direete  Beeinflussung  durch  die  Hamburger  Meister 

hindeutete.  Auch  ist  die  Vermuthung  Winterfelds,  daB  Bach  erst  in  der 

Zeit .  da  diese  Compositionen  entstanden .  von  der  Musik  der  Hamburger 

ntthere  KenntuiB  genommen  habe  ,  nicht  zutreffend  :  bei  Gelegenheit  der 

Passionsmusiken  wird  nachgewiesen  werden ,  daB  Bach  schon  in  Weimar 

eine  Keisersche  Passion  zur  AuffUhrung  brachte.  Was  aber  die  Cantate 

»Gedenke  Herr.  wie  es  uns  geheto  betrifft,  in  welcher  sich  Hasses  EinfluB 

zeigen  soil  Ev.  K.  Ill,  S.  3S6  f.)  ,  so  bin  ich.  bis  nicht  zuverl&ssigere 

Quellen  geflflnet  worden  sind,  in  Bezug  auf  ihre  Echtheit  absolut  ungl&ubig. 

Breitkopfs  VerzeichniB  zur  Michaelismesse  1761  ,  wo  sie  8.  19  allerdings 

unter  Bacbs  Nairn  n  figurirt,  ist,  wie  ich  schon  unter  Nr.  19  dieses  An- 

hangs  gezeigt  habe ,  kein  ausreichender  Burge ,  ebensowenig  die  Hand- 
schrift  4  4  des  Joachimsthalschen  Gymnasiums  zu  Berlin.  Allein  der  erste 

Chor  der  Cantate  zeigt  ein  paar  Anklange  an  den  SchluBchor  des  ersten 

Theils  der  Matthaus- Passion.  Aber  auch  nur  Anklange,  wirklich  Bach- 

scher  Geist  steckt  gar  nicht  darin,  noch  weniger  in  den  Ubrigen  Stflcken. 

In  dem  ganzen  Werke  findet  sich  fast  keine  polyphone  Stelle  und  nicht 
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eine  interessante  Combination.  Einzelne  Beispiele  helfen  hier  nichts;  den 

Gesamroteindruck  halte  ich  fflr  tiberzeugend. 

30.  8.  246.  Die  autogTaphe  Partitar  und  die  Originalstimmen. 

welche  auf  der  kflnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  sind,  haben  als  Wasserzeichen 

einen  Schild  mit  gekreuzten  Schwertern.  Dieses  Merkmal  findet  sich  sehr 

hantig  in  dem  Papier  aus  jener  Zeit  und  in  dem  von  Bach  gebrauehten  in 

*ehr  verschiedenen  Zeiten  seines  Lcbens.  Die  Form  variirt  allerdings 

mehrfach ,  indessen ,  wo  nicht  die  Linien  des  bekannten  und  eigenthttm- 
lichen  Sachsenschildes  deutlich  hervortreten,  ist  sonst  auf  diesen  Umataud 

kaum  irgend  ein  Gewicht  zu  legen.  So  findet  sich  das  Zeichen  in  cdthen- 

schen  Manuscripten,  wie  in  der  H  moll-Partie  s.  Bd.  I,  8.  S34  .  in  Theilcn 

der  Johannes- Passion ;  dann  wieder  in  der  Cantate  »Gott,  wie  dein  Name, 

so  ist  auch  dein  Ruhm-.  welche  zu  Neu  jahr  1729  gedichtet  wurde.  -und  in 

der  autographen  Umdichtung  der  1728  entatandenen  Cantate  »Vergnfigte 

PleiBenstadt",  dann  wieder  inTheilen  der  Lucas- Passion ,  ferner  in  denCan- 

taten  »lhr  werdet  weinen  und  heulen«  umf  »Gott  fahret  auf  mit  Jauchzen«, 

die  um  1735  fallen,  sowie  in  einer  durch  die  Ernestische  Angelegenheit 

veranlaBten  Eingabe  Bachs  an  den  Rath  vom  12.  Aug.  1736.  DaB  aber 

in  frflheren  Leipziger  Jahren  ein  Papier  mit  solchen  Zeichen  von  Bach  ge-. 
hraucht  ist,  wird  dadurch  keineswegs  ausgeschlossen .  Nur  gestattet 

wenigstens  das  bis  jetzt  vorliegende  Material  nicht .  dieses  schon  fttr  die 
ersten  anderthalb  Jahre  anznnehmen.  Die  Cantaten.  welche  es  anfierdem 

noch  fdhren  und  ttber  deren  Entstebungszeit  sieh  sonst  noch  irgend  eine 

Angabe  machen  IftBt,  sind  »Gottlob,  nun  geht  das  Jahr  zu  Ende«  .Sonntag 

nach  Weihnachten  .  »Unser  Mund  sei  voll  Lachensa  (1.  Weihnachtstag  . 

i  Liebster  Jesu.  mein  Verlangen <>  I .  Sonntag  nacli  Epiphaniast .  In  die 

Leipziger  Zeit  gehftren  sie  alle .  daran  kann  bei  der  Beschaffenheit  der 

Schrift  und  dem  inneren  Gehalte  der  Composition  nicht  gezweifelt  werden. 

Die  erste  kann  aber  frtlhestens  am  31.  December  1724  aufgefllhrt  sein, 

denn  1723  kam  der  Sonntag  nach  Weihnachten  nicht  vor:  die  zweite 

frlthestens  znm  25.  Dec.  1724  aus  Grtlnden,  die  in  Nr.  14  dieses  Anhangs 

auseinandergesetzt  sind:  die  dritte  frtlhestens  am  7.  Januar  1725,  da  fllr 

den  1.  Sonntag  nach  Epiphanias  des  Jahres  1  72  4  die  Cantate  »Mein  lieb- 

ster Jesus  ist  verloren«  vorliegt.  DaB  man  die  Cantate  »Gottlob,  nun  geht'- 

nicht  luweit  in  die  Leipziger  Zeit  hinabrflcke  es  ktfnnte  sich  bis  zum  Jahre 
1730  nur  noch  nm  die  Jahre  1725  und  1726  handeln.  da  172S  und  1720 

der  Sonntag  nach  Weihnachten  im  Kirchenjahre  nicht  vorkam  und  1727 

der  Landestraner  wegen  nicht  mnsieirt  wurde).  verwehrt  Nenmeisters 

Dichtung ,  denn  zu  den  Ftlnffachen  Kirchenandachten  griff  Bach  angen- 

scheinlich  nur  in  jener  Zeit,  da  er  sich  mit  Picander  noch  nicht  viJllig  ein- 

gelebt  hatte.  Und  ebenso  muB  man  fiber  den  Franckschen  Text  »AHes 

nur  nach  Gottes  Willen«  denken.  Auch  er  ist  unzweifelhaft  nicht  in  Weimar, 

sondeni  in  Leipzig  von  Bach  componirt ,  und  gewiB  auch  in  den  frflheren 

Jahren.  aber  nach  Obigem  wohl  nicht  vor  1725. 
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31 .  S.  254.  Die  autographe  Partitur  der  Cantate,  welche  B  -G.  11, 

Nr.  20  abgedruckt  ist .  besitzt  Herr  Professor  Rudorff  in  Lichtorfclde 

bei  Berlin.  Sie  besteht  aus  sechs  Bogen ,  den  Titel  auf  dem  Umschlag  hat 

Anna  Magdalena  Bach  geschrieben.  Nur  im  Papier  des  Umschlags  und 

der  erstcn  beiden  Bogen  findetf  sich.  die  unter  Nr.  9  dieses  Anhanges 

mitgetheilten  Wasserzeichen ,  in  den  andern  Bogen  ist  ein  Wasserzeichen 

ttberhaupt  nicht  zu  erkennen.  Diese  andern  Bogen  enthalten  alle  iibrigen 

Theile  der  Cantate  mit  Ausnahme  des  ersten  Chois.  Nicht  nur  das  Papier 

ist  versehieden ;  man  bemerkt  auch,  daB  die  Notenlinien  mit  einem 

weniger  breiten  Rostral  gezogen  sind  und  Bach  sich  andrer  Tinte  zum 

Schreiben  bedient  hat.  Ob  hier  nur  ftuBere  Umst&nde  gewaltet  haben, 

oder  ob  der  grOBere  Theil  des  Werkes  spater  componirt  ist,  laMit  sich 

hiernach  nicht  entscheiden.  Es  ware  wohl  denj^bar.  dafi  dem  Anfangschor 

ursprtlnglich  eine  andere  Fortsetzung  gefolgt  ware :  dafi  er  ein  ftlr  sich 

bestehendes  Stuck  ausgemacht  haben  sollte .  ist  des  gleichzeitigen  I  'm  - 
schlags  wegen  nicht  mdglich ,  denn  fur  eine  ganze  Kirchen-Cautate  ware 

er  zu  kurz  gewesen.  Untersucht  man  nun  die  auf  der  Thomasschule  zu 

Leipzig  befindlichen  Originalstimmen  .  so  wird  eine  spatere  Umgestaltung 

der  Cantate  mit  Beibehaltung  des  ersten  Chors  allerdings  sehr  wahrschein- 

lich.  Die  Stimmen  sind  frtlhestens  1735  geschrieben.  wie  ihr  Wasser- 

zeichen ausweist  [8.  Nr.  56  dieses  Anhangs  .  Nur  in  der  Tenor-  und 

Bassstimme  zeigen  sich  die  diplomatischen  Merkmale  der  Periode  1723 — 

1  727.  Bach  wird  also  das  Papier,  auf  welchem  die  erste  Geslalt  der  Can- 

tate hxirt  war,  ursprtlnglich  nicht  ganz  aufgebraucht ,  sondern  in  dem 

Manuscript-Convolute  noch  einige  leere  Blatter  vorgefunden  haben,  die  er 

jetzt  benutzte.  DaB  dergleichen  after  bei  ihm  vorgekommen  ist.  habe  ich 

schon  Band  I,  S.  SI 3  dargethan. 
• 

32.  (8.  265.  Die  Originalstimmen  der  Cantate  zeigen  als  Wasser- 

zeichen theils  eine  kleine  schildartige  Figur,  theils  ein  C,  theils  fine  merk- 

wttrdige  Figur  mit  einer  Krause  oben  und  zwei  sackartig  herabhangenden 

Zipfeln  .  welche  sich'  nicht  in  der  Mitte  des  Blattes .  sondern  nfther  zum 
Mittelknick  des  Bogens  hin  befindet.  Dieses  Zeichen  findet  sich  auBerdem 

nur  noch  in  den  Originalmannscripten  der  Cantate  »lhr,  die  ihr  euch  von 

Christo  nennet« ,  welche  dem  Jahre  1723  oder  1724  angehOrt  s.  Nr.  12 

dieses  Anhangs  ;  man  wird  daher  die  Cantate  »Lieb»ter  GotU  in  dieselbe 

Zeit  verweisen  milssen.  Die  Originalstimmen  derselben.  auf  der  Bibliothek 

der  Thomasschnle  zu  Leipzig  befindlich,  stehen  in  Ddur  start  in  Edur, 

und  im  ersten  Chor  ist  der  Part  der  beiden  Oboi  tf amort  zwei  concertiren- 

den  Violfhen  zuertheilt.  Die  Vergleichung  mit  den  Partiturabschriften 

der  Cantate  —  denn  eine  autographe  Partitur  fehlt  — ,  welche  das  Werk 

in  Edur  haben,  macht  es  zweifellos,  daB  die  letztere  Tonart  die  originale 

ist.  Da  der  Gebrauch  der  Oboi  d amort-  eine  fruhere  Entstehung  der  Can- 

tate als  in  Leipzig  ausschlieBt,  die  Originalstimmen  aber  schon  1723  oder 

1724  angefertigt  sein  inilssen  ,  so  geht  hieraus  hervor,  daB  Bach  das  Ar- 

rangement, welches  den  Oboe-Blftsern  ihre  Aufgabe  wesentlich  erleichtert, 
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sehr  bald  nach  Composition  der  Cantate  und  vielleicht  bevor  sie  Qberhaupt 

zur  dffentlichen  Aufftthrung  kam.  vorgenommen  haben  wird. 

33.  Mit  der  Cantate  >  Wer  nur  den  lieben  Gott  lafit  waltenu  treten 

wir  in  eine  neue  Handsclu  iften-Gruppe  ein,  deren  Signatur  die  Buchstaben 

M  A  sind.  Ich  fiihre  zunach&t  die  zu  dieser  Gruppe  gehdrigen  Cantate u 

auf,  einschliefilich  derweltlichen  und  soustigen  Gelegenheits-Musiken,  sowie 

einer  Motette  und  Messe.  Manche  derselben  zeigen  neben  M  A  auch  noch 

andre  Wasserzeichen.  auf  die  ieb  spater  zuruckkomme : 
1.  Ach  Gott.  wie  manches  Herzeleid  Cdur 

2.  Der  Geist  hilft  unsrer  Scbwachbeit  auf  (Motette 

3.  Der  Hen*  ist  mein  getreuer  Hirt 
4.  ErhOhtes  Fleiscb^ind  Bint 
5.  Es  ist  das  Heil  uns  koinmen  her 

6.  Es  ist  nichts  Gesundes  an  meinem  Leibe 

7.  Gelobet  sei  der  Herr.  mein  Gott 

S.  Geschwinde.  geschwinde.  ibr  wirbelnden  Winde  (Der  Streit 

zwischen  Phtfbus  und  Pan) 

9.  Herr  Gott.  Beherrscher  aller  Diuge 

10.  Icb  glaube.  lieber  Herr 
1 1 .  Ich  liebe  den  Hochsten 

12.  Icb  ruf  zu  dir.  Herr  Jesu  Christ 

13.  In  alien  meinen  Thaten 

14.  Jauchzet.  frohloeket.  auf  preiset  die  Tage  Weihnachts- 
Oratorium 

15.  Jauchzet  Gott  in  alien  Landen 

16.  Jesu  nun  sei  gepreiset 

17.  Kyrie  und  (itoria  der  H  moll-Messe 
IS.  LaB.  Ftlrstin,  lafi  noch  einen  Strahl  Trauerode  auf  den  Tod  der 

Konigin  Christiane  Eberhardine 

19.  Lafit  uns  sorgen.  lafit  uns  wachen  Cantate  zum  Geburtstage  des 

Churprinzen 
20.  Nun  danket  alle  Gott 

2 1 .  Prei.se  dein  Gltlcke ,  gesegnetes  Sachsen  Cantata  gratulatoria  in 

adveutum  Regis 

22.  Schweigt  stille,  plaudert  nicht  Caffee-Cantate 
23.  Schwingt  freudig  euch  empor 
24.  Sei  Lob  und  Ehr  dem  hochsten  Gut 

25.  Timet.  ihrPauken.  erschallet  Trompeten  (Cantate  der  Konigin 
zu  Ehren 

26.  Wachet  auf.  ruft  uns  die  Stimme 

27.  Was  frag  ich  nach  der  Welt 

28.  Was  Gott  thut,  das  ist  wohl  gethan  (Gdur.  Composition  des 
Kirchenliedes 

29.  Was  soil  ich  aus  dir  machen.  Ephraim 

30.  Wer  da  glaubet  und  getauft  wird 
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31.  Wer  nur  den  lieben  Gott  UBt  walten 

32.  Wir  danken  dir  Gott. 

Die  alteste  dieser  Compositionen  ist  die  Trauerode :  Bach  vollendete  sie, 

laut  eigenhandiger  Notiz  auf  der  autographen  Partittir,  am  15.  Oct.  1727. 

Auch  bei  andern  unter  ihnen  findet  sich  das  Datum  der  Entstehung  ange- 

merkt:  die  Cantate  »Wir  danken  dir  Gott«  worde  hierhach  1731  geschrie- 

ben.  »Ich  ruf  zu  dir.  Herr  Jesu  Christ"  17 32,  »In  alien  meinen  Thaten« 

1734,  das  Weihnachts-Oratorium  1734,  »Lafit  uns  sorgen«  1733,  »T«net, 

ihr  Panken«  1733,  »Preise  dein  Glttcke«  1734.  Die  antographe  Partitur 

der  Motette  oDer  Geist  hi  I  ft  trUgt  die  Bestimmnng  zur  Beordigung  des 

Rectors  J.  H.  Ernesti ;  derselbe  starb  am  16.  October  1729.  Kyrie  nnd 

Gloria  der  Hmoll-Messe  tlberreichte  Bach  dem  Churfftrsten  von  8achsen 

unter  dem  27.  Juli  1733  s.  B.-G.  VI,  S.  XV  .  FUr  die  Cantate  »Wachet 

auf,  ruft  uns  die  8timme«,  welche  auf  den  27.  Trinitatis-Sonntag  geschrie- 

ben  ist.  muB  bemerkt  werden  .  daB  dieser  Sonntag  w&hrend  der  Zeit,  da 

Bach  in  Leipzig  lebte,  nur  zweimal  vorgekommen  ist.  niimlich  1731  und 

1742.  Der  »»Streit  zwischen  Phflbus  und  Pan«  ist  ein  Gedicht  Picandere 

und  stent  im  dritten  Theil  seiner  Gedichte  8.  r>Ol  ff.  Die  Vorrede  dieses 

Theils  datirt  vom  IS.  Februar  1  732  ;  die  Ueberschrift  der  Dichtung  sagt 

aus,  daB  die  AuffUhmng  dieses  Drama  per  musira  bereits  stattgefunden 

habe.  In  demselben  dritten  Theil  steht  8.  504  ff.  auch  die  Caffee-Cantate. 

Endlich  sei  noch  erw&hnt ,  daB  die  kttnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  ein  bisher 

als  Autograph  angesehenes ,  mir  jedoch  als  I  Iandschrift  Anna  Magdalena 

Bachs  erscheinendes  Manuscript  der  Partita  aus  dem  zweiten  Theil  der 

»Claviertlbung «  aufbewahrt ,  welches  auch  die  Signatur  M  A  trftgt.  Der 

zweite  Theil  der  » Clavierflbung «  erschien  laut  den  eigenhandigen  hand- 
schriftlichen  Zusfttzen  J  G.  Walthers  zu  seinem  Handexemplar  des  Lexicons, 

welches  sich  in  der  Bibliothek  der  Gesellschaft  der  Musikfreunde  zu  Wien 

findet,  in  der  Ostermesse  1735.  Nachdem  das  Werk  gedruckt  war,  hatte 

Bach  natttrlich  keine  Veranlassung  mehr ,  es  abzuschreiben .  oder  fflr  sich 

abschreiben  zu  lassen.  Die  Handschrift  fllllt  also  vor  den  genannten 

Termin,  aber  da  das  Werk  doch  gewiB  erst  nach  AbschluB  des  ersten 

Theils  der  »Clavieritbung«  componirt  wurde,  auch  nicht  fruher  als  1731. 

Die  Zeit ,  wann  Bach  das  Papier  mit  M  A  aufhdrte  zu  gebrauchen, 

ist  urn  1736.  Am  13.,  15.  und  19.  August  des  Jahres  1736  verfafite 

Bach  drei  Schriftsttieke  in  Veranlassung  seines  Streites  mit  dem  Rector 
Ernesti.  In  ihnen  findet  sich  als  Wasserzeichen  ein  Reiter.  der  auf  einem 

Posthorn  blast  In  Bachs  musikalischen  Manuscripten .  soweit  sie  vorliegen, 

kommt  dieses  Wasserzeichen  nur  zweimal  vor,  in  der  Cantate  »8chleicht, 

spielende  Wellen«  und  in  dor  autographen  Partitur  eines  C  moll-Concerts 
fttr  zwei  Claviere  und  Streichinstrumente,  das  sich  im  Besitze  des  im  Herbst 

1S77  gestorbenen  Herrn  Grasnick  zu  Berlin  befand  und  nun  der  ktinigl. 

Bibliothek  daselbst  gehOrt  s.  B.-G.  XXI2.  Nr.  3  und  Vorwort  8.  IX). 
Aber  nur  die  ersten  acht  Bogen  des  letzeren  Manuscripts  tragen  obiges 

Wasserzeichen .  im  letzten  Bogen  steht  M  A  und  man  sieht ,  daB  dieser 

Bogen  kurz  zuvor  von  Bach  fUr  einen  andern  Zweck  bestimmt  gewesen 
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und  dann  zurtlckgelegt  worden  war :  er  tragt  namlich  kdpflings  den  Ent- 

wurf  eines  Cantaten-Anfangs  fDdur  die  Trompete  beginnt: 

Dieses  Autograph  fallt  in  die  Zeit ,  in  welcher  Bach  aufhflrte ,  das  Papier 
mit  M  A  zu  benutzen.  Auf  der  Granze  der  Periode  steht  auch  «Was  Gott 

tbut,  das  ist  wohlgethan«.  eine  Composition,  die  deshalb  in  das  Jalir  1736 

zu  versetzen  ist ,  weil  sie  mit  der  Cantate  »8chleicht .  spielende  Wellen« 

dieselbe  Art  der  Notirung  fllr  die  Obne  damore  theilt  s.  das  nahere 

hierUber  unter  Nr.  40  dieses  Anhangs  .  Das  haufigst  vorkommende 

Wasserzeichen  der  um  1736  beginhenden  letzten  Periode  ist  ein  Halb- 

mond  ,  der  sich  in  der  Form  etwas  von  dem  der  Periode  1723 — 1727  un- 

terscbeidet ,  besonders  aber  daran  erkennbar  ist .  dafl  ihm  das  correspon- 
direude  Zeichen  der  andern  Bogenhalfte  fehlt  s.  das  weitere  hiertlber  in 

Nr.  56  dieses  Anhangs).  Mit  dem  Jahre  1737  scheint  die  Signatur  M  A 

ganz  zu  verschwinden .  in  einigen  Autographen,  wie  der  Cantaten  Wo 

soil  ich  tiiehen  hin«,  »Jesu  nun  sei  gepreiseK  kommen  uoch  beide  Zeichen 
neben  einander  vor. 

34.  (8.  269.)  Durch  die  Signatur  M  A  ist  die  Entstehungszeit  der 

Cantate  im  allgemeinen  begranzt  (s.  Nr.  33  dieses  Anhangs) .  Eine  grdfiere 

Einschrfinkung  dieses  Zeitraumes  ergiebt  sich  durch  die  NOthigung ,  das 
Jahr  1731  und  auch  dasJahr  1732  oder  1733  auszuscheiden .  Denn  1731 

fiel  auf  den  5.  Trinitatissonntag  das  Johannisfest  und  fflr  1732  oder  1733 

liegt  eine  andre  Cantate  -Siehe  ich  will  viol  Fischer  aussendem* }  vor. 

Indessen  wttrde  uns  diese  Einschrilnkung  dem  Ziele  noch  nicht  viel  naher 

bringen.  Es  existirt  nun  aber  ein  Gedicht  Picanders  II.  Thl.,  S.  89  der 

zweiten  Auflage  :  »Bey  dem  Grata  Herrn  C.  K.  Freyberg,  den  6.  Jul. 

172S«..  dessen  erste  Strophe  lautet: 

Geh  title  Welt,  verbuhlte  Dirne. 
Yerbirg  vor  mir  dein  Angesiclit: 

Die  Schmiuke  deiner  {flatten  Stirne 
Verfiihret  uieine  Seele  uicht. 

Dein  Annmth  ist  ein  Sehau-Geriichte. 

Das  die  vergiffteu  Sodoins-Frllclite 
In  Hiisjrezierten  Schaalen  weist. 

Weg!  schnttde  Lust,  die  Hand  zuriicke, 
Denn  dieses  ist  ein  schlechtes  Glilcke, 
Wenn  man  den  Tod  in  Topffen  speist. 

Ihr  moge  die  in  der  Cantate  befiudliche  Paraphrase  der  ftlnfte  Strophe  des 

Neumarkschen  Kirchenliedes  gegenUber  gestellt  werden  : 

Denk  nicht  in  deiner  Drangsals  Hitze, 

Wenn  Blitz  und  Donner  kracht  x 
Und  dir  ein  schwiiles  Wetter  bange  inacht. 
DaG  du  von  Gott  verlassen  seist. 
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Gott  bleibt  auch  in  der  grOBten  Koth, 
.!:<  gar  bis  in  don  Tod 
Mit  seiner  Gnade  bei  deu  Seineu. 
Du  darfst  uicut  meinen, 

D  a  B  dieser  Gott  im  SchooOe  sitze, 
Der  tiiglich,  wie  der  reiche  Mann, 
In  Lust  and  Freuden  leben  kann 

Der  sich  mit  stetem  Gllicke  speist 
Bei  lauter  guten  Tagen, 
MuD  oft  zuletzt, 

Nachdein  er  sich  an  eitler  Lust  ergotzt, 

Der  Tod  in  Topfen !  sagen.  u.  8.  w. 

Picander  war  in  der  Bibel  sehr  bewandert ,  und  liebte  es  dies  durch  ent- 

legene  Anspielungen  auch  auf  das  alte  Testament  zu  zeigen.  Wie  er  in 

den  »Erbaulichen  Gedanckenu  S.  449  plotzlich  Usas  Frevel  an  derBundes- 

lade  (Chronica  I,  14,  7  ff.  :  citirt,  so  nimmt  er  hier  Bezug  auf  eine  Wun- 

derthat  des  Propheten  Elisa  KOnige  II,  4  ,  40:  »da  sie  von  dem  Gemttse 

afien,  schrien  sie  und  sprachen:  0  Mann  Gottes,  der  Tod  im  TopfeN  . 

Dafi  diese  Anspielung  sowohl  in  der  Paraphrase  als  in  der  Gedichtstrophe 

sich  findet ,  wttrde.  glanbe  ich  ,  schon  hinreichen ,  die  Autorschaft  Pican- 

ders  fttr  den  Can  ta  ten  text  zu  beweisen,  nnd  den  Hinweis  unnothig  erschei- 

nen  lassen,  wie  grade  auch  Picander  es  liebt.  Bibelstellen  und  Kirchenlied- 
strophen  mit  madrigalischen  Versen  zu  durchweben.  Es  steckt  aber  in 

der  Gedichtstrophe  auch  ein  ganz  vernehmlicher  Anklang  ah  die  ftinfte 

Strophe  des  Neumarkschen  Liedes ,  tiber  welches  die  Cantate  componirt 

ist.  Ich  meine  die  Anwendung  der  Worte  »Glflcke«  und  »speistn  in  den 

beiden  letzten  Zeilen.  Man  lese  nun  erst  die  Paraphrase  und  daroach  die 

Strophe  und  man  wild  den  entschiedenen  Eindruck  haben ,  dafi  diese  sehr 

bald  nach  jener  gedichtet  sein  mufi,  als  dem  Verfasser  der  Klang  und  Fall 

der  Worte  der  Paraphrase  noch  im  Ohre  lag.  Und  vergleicht  man  die 

Daten.  an  welchen  das  Grabgedicht  ttberreicht  und  die  Cantate  aufgeftlhrt 

wurde,  so  passen  sie  darauf:  jenes  geschah  am  6.  Juli,  dieses  —  wenn 

eben  das  Jahr  172S  das  richtige  sein  soil  —  am  27.  Juni.  Es  kann  hier- 
gegen  nicht  in  Betracht  kommen ,  dafi  von  den  drei  Continuostimmen  der 

Cantate  das  Originalmanuscript  der  Orgelstimme  den  Halbmond  trftgt.  das 

Merkzeichen  der  letzten  ,  von  1735  beginnenden  ,  Periode.  Denn  diese 

Stimme  kann  recht  wohl  spftter  erst  hergestellt  worden  sein. 

35.  (8.  278.)  Ich  kenne  diese  Cantate  nur  vermittelst  der  Partitur 

Franz  Hausers ,  die  er  im  Jahre  -1833  nach  den  auf  der  Thomassehule  zu 

Leipzig  damals  befindlichen  ,  jetzt  nicht  mehr  vorhandenen  Stimmen  an- 

fertigte.  Ihre  Entstehungszeit  l&fit  sich  mit  ziemlich  viel  Wahrscheinlich- 
keit  in  das  Jahr  1730  .  das  Datum  ihrer  ersten  Auffllhrung  demnach  auf 

den  22.  Januar  1730  fest  stellen.  1729  hatte  Bach  wegen  der  Matthftus- 

passion  und  der  cdthenischen  Trauermusik  zur  Composition  schwerlich 

Zeit  und  1731  kam  der  dritte  Epiphanias - Sonntag  im  Kirchenjahre 
nicht  vor. 
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36.  (8.  272.  27.">,  276,  27S,  286,  302,  473.  Die  Wasserzeicben 
der  autographen  Partitur  und  der  meisten  Originalstimmen  sind  diese : 

<®  A\w> 

Sie  kommen  insgesammt  in  folgender  kleinen  Anzahl  von  Cantaten  vor : 

1)  Der  Herr  ist  mein  getreuer  Hirt 
2    Ehre  sei  Gott  in  der  HOhe 

3)  Geist  nnd  8eele  sind  verwirrct 
4)  Gott.  wie  dein  Name  so  ist  aneb  dein  Kuhm 

5    Herr  Gott  Beherrscher  aller  Dinge 

6)  Icb  bin  vergntlgt  in  meinem  GlUcke 

7)  lch  habe  genug 

5)  lch  liebe  den  Htfcbsten  von  ganzem  Gemtithe 

9}  Lobe  den  Herren,  den  machtigen  KOnig  der  Ehren :  aufierdem  in 

einer  weltlicben  Cantate,  namlich 

10)  Der  Streit  zwiscben  Phtfbus  und  Pan. 

In  den  Originalmanuscripten  von  I  ,  5  ,  7  ,  S  und  1 0  findet  sich  neben 

obigen  aucb  das  Zeichen  MA  (s.  Nr.  33  dieses  Anhangs)  ,  wodurch  die 

Entstehungsperiode  der  Cantaten  im  allgemeinen  schon  begranzt  wird. 

Aufierdem  gehdrt  4)  in  den  Picanderschen  Cantaten-Jahrgang  und  wurde 

zum  1.  Januar  1729  gedichtet.  Nun  aber  wird  in  Cantate  3  obligate 

Orgel  verwendet;  dieses  konnte  allerfrtthestens  1730  gescbehen  s.  Nr.  4 

dieses  Anbangsj .  Ferner :  die  Originalstimmen  von  5  ,  welehe  sammt- 
lich  M  A  aufweisen ,  sind  von  Pbilipp  Emanuel  Bacb  geschrieben  und  mit 

einzelnen  eigenhflndigen  Zusatzen  Seb.  Bachs  versehen.  Sie  entstanden 

also  ,  als  Emanuel  Bach  noch  im  elterlicben  Hause  war.  Er  verliefl  das- 

selbe  im  Jahre  1733 ,  um  sich  nach  Frankfurt  an  der  Oder  zu  begeben  !). 

Folglich  muC  Cantate  5)  spatestens  in  diesem  Jabre  componirt  sein.  So- 

il Die  InscriptionsbUcher  der  UniverBitiit  Frankfurt,  welche  sich  auf  diese 

Zeit  bezieheu,  sind  verloren  gegangen.  Rochlitz,  der  Emanuel  Bachs  Jugend- 
geschichte  nach  Mittheilungeo  von  dessen  Studien-  und  Altersgenossen  Doles 
erzahlt,  sagt  fFllr  Freunde  der  Tonkunst  IV,  S.  184.  3.  Aufl.;  ,  daC  er  nach 

Frankfurt  gegangen  sei,  nachdem  er  zwei  Jahre  in  Leipzig  studirt  habe.  Auf 
dor  Universitat  Leipzig  wurde  Emanuel  Bach  am  1.  October  1731  inscribirt. 
Rochlitzens ,  cines  sonst  nicht  iminer  zuverlassigen  (Jewahrsiuannes ,  Angabe 
findet  eine  gewisse  Bcstatigung  in  den  Kechnungen  der  Thomaskirche ,  nach 
welchen  Emanuel  bis  Neujahr  1733  das  Cembalo  in  derselben  zu  stimmeu  hatte. 
Bald  darauf  trat  Landestrauer  ein  und  das  Cembalo  wurde  in  diesem  Jahre 
auch  nach  derselben  nicht  henutzt.  Von  Ostern  1734  an  stimmt  es  Zacharias 
Hildebrand. 

Digitized  by  Googl 



—  sol  — 

dann :  die  Cantate  7]  erfuhr  spater  eine  Umarbeituug.  Die  in  Folge  davon 

angefertigten  neuen  Stimmen  zeigen  in  ihrem  grOBten  Theile  als  Wasser- 

zeichen  einen  Adler  nnd  gegentiber  ein  HI  =  H I R) .  Diese  in  Bachschen 

Manuscripten  nnr  ganz  vereinzelt  zusammen  vorkommenden  diplomatischen 

Merkmale  finden  sich  aber  in  dem  der  autographen  Partitur  der  Gltick-  • 

wunsch-Cantate  >>Preise  dein  Glticke,  gesegnetes  Sacbsen«  angehefteten, 

von  Bach  selbst  geschriebenen.  Texte  derselben.  Die  Cantate  wurde  zura 

5.  October  1734  aufgeftlhrt;  folglich  muB  die  Composition  der  Cantate  7) 

frUher  fallen.  Weiter:  in  der  autographen  Partitur  der  Cantate  8)  sind 

die  Violinen  und  Bratschen  der  Einleitungssinfonie  von  Takt  24  an  eine 

ganze  Weile ,  dann  noch  einmal  an  einer  spateren  Stelle  und  hier  und  da 

auch  andre  Partien  von  Wilhelm  Friedemann  Bach  gesehrieben.  Im  Jnli 

1733  wurde  Friedemann  Bach  ,  welcber  bis  dahin  bei  seinem  Vater  gelebt 

hatte ,  Organist  an  der  Sophienkirche  zu  Dresden  s.  Bitter ,  Bachs  Sohne 

II,  8.  161).  Uebrigens  fiel  in  diesem  Jahre  von  Estomihi  bis  zum  vierten 

Trinitatis-Sonntage  einschlieBlieh  die  Kirchenmusik  der  Landestrauer  we- 

gen  aus  s.  >>Trauer-Feiern  beim  Absterben  der  sfichsischen  Ftlrsten.  Vol.  /.« 

von  165b  an.  Auf  dem  Ephoral-Archiv  zu  Leipzig  ,  und  8  ist  Pfingst- 

Cantate.  Folglich  kann  dieselbe  spatestens.  1 732  componirt  sein.  Endlich  : 

den  Text  zu  lUj  hat  Picander  verfaCt ;  er  findet  sich  im  3.  Theil  seiner 

Gedichte,  S.  501  ff.  Die  Vorrede  zu  diesem  Theil  datirt  vom  18.  Februar 

1  732.  Geht  man  die  mit  Seite  24  1  beginnenden  »Sehertzhaflten  Gedichte 

durch,  denen  meistens  Tag  und  Jahr  ihrer  Bestimmung  beigedruckt  sind, 

so  merkt  man,  dafl  unter  ihnen  die  chronologische  Ordnung  herrscht.  Ein 

paar  Ausnahmen  kommen  vor  S.  395  ,  450  und  517.  Sie  betreffen  aber 

immer  nur  den  Monat,  nie  das  Jahr.  Cantate  10)  ist  ohne  Datirung.  Dies 

erklftrt  sich  einfach  daraus.  dafi  sie  offenbar  ftlr  keincn  besondern  Zweck, 

sondern  eben  nur  ftlr  eine  AuffUhning  im  Collegium  musirum  berechnet 

war.  welches  Bach  damals  schon  dirigirte.  Das  unmittelbar  vorhergehende 

Gedicht  tragt  den  I.  November  1731,  es  folgen  noch  sieben  Gedichte.  die 

sanimtlich  dem  Jahre  17:U  gehfiren ,  theilweise  keinen  Monatstag ,  theil- 

weise  ein  ftlteres  Datum  ais  den  1 .  Nov.  tragen ,  wahrend  eines  —  das 
letzte  unter  ihnen  —  dem  26.  Dec.  1731  bestimmt  ist.  Das  letzte  tiber- 

haupt  datirte  Gedicht  der  Sammlnng  folgt  diesem  unmittelbar  nnd  ist  mit 
S.  Januar  1732  bezeichnet.  Dann  schlieBen  sich  auf  IS  Blftttern  noch 

>  Arien«,  der  Text  der  Caffee-Cantate  und  Register  an.  Aus  allem  obigen 

ergiebt  sich,  dafl  die  Dichtung  von  10  mit  Bestimmtheit  in  das  Jahr  1731 

gesetzt  werden  kann.  Und  da  tiber  dereelben  steht  »in  einem  Dramat* 

aufgeftlhrt" .  die  Composition  also  schon  vollendet  war ,  als  Picander  die 

Dichtung  zum  Druck  gab,  so  wird  man  erstere  nicht  allzuweit  an  das  Ende 

des  Jahres,  sondern  ungefiihr  iu  den  Sommer  1731  verlegen  mtissen.  Wir 

haben  also  ftlr  obige  Cantaten  das  Kirchenjahr  1730 — 1731  als  wahr- 

scheinlichste  Entstehungsperiode  und  das  Kirchenjahr  1731  — 1732  als 
Jiufierste  GrSnze  derselben  mit  ziemlicher  Sicherheit  feststellen  ktinnen. 

Man  bemerkt  aber,  dafl  unter  ihnen  sich  zwei  auf  den  12.  Trinitatis- 

Sonntag  finden.  Es  muC  sich  demach  die  Periode  tiber  zwei  Kirchenjahre 

Si'itta,  J.  S.  Bach.  II.  51 
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erstrecken.  Welch  em  der  beiden  die  einzelnen  Cantaten  angehdren  ,  da- 

rttber  lassen  sich  freilich  nur  starker  oder  schwacher  begrtlndete  Ver- 

muthungen  hegen,  und  selbst  solche  nicht  einmal  bei  alien. 

Ueber  Cantate  2]  enthalt  das  Vorwort  zu  B.-G.  XIII*  einen  unge- 

,  nauen  Bericht.  Das  autographe  Fragment  enthalt  namlich  vor  dem  Bass- 
Recitativ  » Das  Kind  ist  mein  a  auch  noch  die  letzten  1 9  Takte  einer  AW- 

Arie  »0  du  angenehmer  Schatz«.  Das  Fragment  besteht  nur  ana  einem 

Foliobogen,  welcher  oben  rechts  die  Zahl  7  trftgt.  Hiernach  mufi  der 

Eingangschor  sehr  ausgedehut  gewesen  sein ,  vielleicht  ging  auch  noch 

eine  Intrumentalsinfonie  vorher.  Den  SchluBchoral  »Wohlan  so  will  ich 

mich  An  dich  o  Jesu  halten«  fUhrt  Erk  unter  Nr.  278  seiner  Sammlung  an, 

doch  mit  unrichtigem  Text  und  ohne  seine  Quelle  zu  kennen. 

Die  autographe  Partitur  von  4  hat  das  oben  mitgetheilte  Wasser- 

zeichen  nur  in  den  ersten  beiden  Bogen  ;  in  den  letzten  beiden  zeigt  sich 

der  Schild  mit  gekreuzten  Schwertern  (a.  Nr.  3U  dieses  Anhangs  .  Diese 

beiden  letzten  Bogen  sind  augenscheinlich  spater  zugefflgt ;  sie  enthalten 

die  beiden  entlehnten  Stflcke  der  Cantate :  die  Arie  > Jesus  soil  mein  erstes 

Wort*  aus  »Der  zufriedengestellte  Aeolus«  und  den  SchluBchoral  »LaB  uns 

das  Jahr  vollbringen«  aus  »Jesu  nun  sei  gepreiset«.  Erstere  ist  einen  Ton 

abwarts ,  dieser  einen  Ton  anfwarts  gerttckt.  Beide  sind  Reinschriften, 

das  dazwischen  stehende  Recitativ  dagegen  ist  Concept.  Vermuthlich  be- 
gann  Bach  die  Cantate  gegen  Ende  1730  .  liofi  sie  dann  aber  halbfenig 

liegen  und  vollendete  sie  erst  nach  1736. 

37.  S.  278.)  Aus  dem  Nachlasse  des  Professor  Fischhoff  in  Wien 

besitzt  die  kdnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  eine  von  dem  Autograph  der  Can- 

tate genommene  Abschrift.  Das  Autograph  selbst  ist  inzwischen  grSBten- 

theils  verschollen ;  Fragmente  desselben .  enthaltend  Takt  24  —  67  der 
ersten  Arie,  die  zweite  Arie  vom  letzten  VieHel  des  24.  Taktes  an ,  das 

folgende  Recitativ  und  den  SchluCchoral  besaB  frtlher  Herr  I*rofessor 
F.  W.  J&hns  in  Berlin.  Er  gab  sie ,  nachdem  er  sorgfaltige  Abschrift 

davon  genommen.  an  den  Autographensammler  Petter  in  Wien.  Die  obere 

Halite  des  Partiturblattes ,  auf  dem  das  Fragment  der  ersten  Arie  stand, 

erhielt  von  Petter  Herr  Ott-Usteri  in  Zurich,  der  im  Januar  IS70  die  Ge- 

falligkeit  hatte,  sie  mir  zur  Einsicht  zu  tlbersenden.  Auf  der  Vorderseite 

oben  rechts  steht  die  Zahl  7.  Auf  die  Seitenzahl  kann  sich  dies  nicht  be- 

ziehen  sollen.  da  alsdann  nur  etwa  5  Seiten  fflr  das  vorhergehende  Orgel- 
concert  angenommen  werden  milfiten,  ein  Raum.  der  selbst  fflr  den  ersten 

Satz  desselben  zu  knapp  ware  Wenn  sich  die  Zahl  aber  auf  die  Bogen 

bezieht ,  so  ergiebt  sich  ,  daB  nicht  etwa  der  erste  Satz  ,  sondern  nur  das 

ganze  Concert  als  Einleitung  gedient  haben  kann  :  hierftlr  reicht  .die  Bogec- 
zahl  aus,  wfthrend  sie  fflr  den  ersten  Satz  viel  zu  grofi  ware.  Mit  diesem 

Ergebnifi  stimmt  die  Bemerkung  auf  dem  Titel  der  Fischhoffschen  Ab- 
schrift ,  daB  zu  der  Cantate  als  Intmitm  gehdre  das  Orgelconcert :  (folgt 

das  Hauptthema  in  Notenj .  Die  ersten  beiden  Satze  desselben  sind  von 
Bach  noch  einmal  fflr  die  Cantate  »Wir  mflssen  durch  viel  Trflbsal  in  das 
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Reich  Gottes  eingehen«  benutzt  worden  und  zwar  so ,  daB  der  erste  Satz 

die  Instrumental -Einleitnng  bildet.  in  das  Adagio  aber  der  Hauptchor 

hineingebaut  ist.  Die  Oberstimme  ist  urn  eine  Octave  tiefer  transponirt, 

sonst  an  der  filteren  Fassung  des  Clavierconcerts,  welche  man  B.-G.  XVII, 

S.  275  ff.  mitgetheilt  findet,  nichts  verandert.  Wir  dtlrfen  annehmen, 

daB  auch  der  Bearbeitung  fur  die  Cantate  »Ich  habe  meine  Zuversicht« 

jene  filtere  Fassung  zn  Grunde  lag,  da  die  spatere  zu  viel  speciell  clavier- 

mafiiges  an  sich  trftgt.  Die  Arie  »Unerforschlich  ist  die  Weise«  steht  fur 

Singstimme  und  Violoncell  in  Emoll,  flir  die  obligate  Orgel  in  I) moll. 

Nach  einer  Bemerkung  auf  dem  Umschlag  der  Fischhoffsehen  Abschrift 

ist  im  Autograph  die  Singstimme  im  ViolinschlUssel  um  eine  Octave  zu 

hoch  geschrieben.  Das  soil,  da  sowohl  bei  Fischhoff  als  auch  in  der  Ab- 
schrift des  Jfthnsschen  Fragmentes  die  Arie  im  Altschltissel  steht,  offenbar 

he  i  Ben ,  dafi  in  der  autographen  Partitur  sowohl  Alt-  als  ViolinschlUssel 

vorgezeichnet  waren.  Den  Grund  glaube  ich  zu  erkennen  ;  der  Alt- 
schlilssel  pafit  fftr  Emoll,  der  ViolinschlUssel  fflr  Dmoll.  der  S&nger  muBte 

dann  nnr  seinen  Part  eine  Octave  tiefer  ausftlhren.  Solchen  doppelten 

Notirnngen  sind  wir  bei  Bach  schon  after  begegnet  (s.  Nr.  1 0  dieses  An- 
hangs  .  Dann  folgt  freilich ,  daB  Bach  die  Arie  bald  in  E  moll .  bald  in 

D  moll  hat  singen  lassen ,  in  letzterem  Falle  fflhrte  er  den  Orgelpart  auf 

einem  im  Kammerton  stehenden  Instrumente  aus.  Nicht  zu  leugnen  ist, 

dafi  die  Tonart  Emoll  in  der  Modulationsordnung  des  ganzen  Werkes 

etwa8  fremdartig  berOhrt ,  indessen  fflgt  sie  sich  zwischen  das  nnmittelbar 

vorhergehende  und  unmittelbar  nachfolgende  ganz  glatt  ein ,  glatter  als  es 

Dmoll  thut.  Mit  Rtlcksicht  daranf,  daB  man  schon  sehr  viel  Dmoll  vor- 

her  gehOrt  hatte ,  mochte  dem  Componisten  die  Ausweichung  in  eine  ent- 
ferntere  Tonart  nicht  unangemessen  erscheinen. 

3S.  S.  280,  282,  2S4.  286/291.  294,  302,  556.  Ueber  die  Ent- 

stehungszeit  der  Cantate  »Gott  soil  allein  mein  Herze  haben«  bedarf  es 

folgender  Auseinandersetzung.  Eine  kleine  Grnppe  Bachscher  Original- 
manuscripte  ftihrt  als  diplomatisches  Merkzeichen  eine  schildartige  Figur, 

an  deren  beiden  Seiten  nach  oben  hin  Palmbl&tter  hervorstehen ,  wahrend 

dnrch  die  Mitte  eine  nach  unten  hin  sich  gabelnde  Leiste  Uuft.  Die 

Cantaten-Manuscripte,  welchen  dieses  Merkmal  eigen  ist.  sind : 
1)  Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid  Cdur] 
2    Es  wartet  alles  auf  dich 

3)  Gelobet  sei  der  Herr 

4 j  Gott  soil  allein  mein  Herze  haben 

5)  Ich  armer  Mensch.  ich  Sttndenknecht 

6 'j  Ich  will  den  Kreuzstab  geme  tragen 
7 j  Sic h r  ich  will  viel  Fischer  aussenden 

S)  Vereinigte  Zwietracht  der  wechselnden  Saiten 

9}  Vergnflgte  Ruh,  beliebte  Seelenlust 

10   Was  Gott  thut,  das  ist  wohl  gethan  ;Bdur 

1 1)  Wer  weiB,  wie  nahe  mir  mein  Ende. 
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Unter  diesen  mufi  Si  aufier  Betracht  bleiben,  eine  zum  1 1.  Dec.  1720  ge- 

achriebeDe  weltliche  Gelegenheits-Cantate.  Dafi  sie  nicht  die  Zeit  der 
gesammten  Gruppe  bestimmen  kann .  wird  alsbald  klar  werden.  Bach 

hat  bei  ihr  zufftllig  einmal  eine  Papiereorte  gebraucht ,  welche ,  wenn  ihre 

Qualit&t  auch  sonst  eine  ganz  andre  ist,  doch  dassefbe  Wasserzeichen  aut- 
weist,  welches  den  ttbrigen  viel  sp&ter  geschriebenen  Manuscripten  zu 

eigen  gehdrt.  1  und  3)  haben  in  einem  Theil  der  Stimmen  das  Zeichen 

M  A,  wodurch  demnach  die  Gruppe  in  die  Periode  1727 — 1736  verwiesen 

wird  (s.  Nr.  33  dieses  Anhangsl.  In  4j  und  11  ist  obligate  Orgel  ver- 
wendet:  hierdnrch  schrankt  sich  die  Periode  auf  die  Jahre  1730 — 17 30 

ein.  Nfther  heran  fflhrt  uns  die  von  Bach  selbst  geschriebene  Stimme  der 

obligaten  Orgel  von  111.  Diese  tragt  andre  Zeichen  als  die  autographe 

Partitur  und  die  ttbrigen  Stimmen,  nttmlich 

Nur  in  zwei  Cantaten  habe  ich  aufierdem  diese  Zeichen  noch  gefnnden, 

woraus  geschlossen  werden  darf ,  dafi  sie  in  demselben  kttrzeren  Zeit- 
abschnitte  componirt  Bind.    Die  Cantaten  heifien : 

Herr  deine  Angen  sehen  nach  dem  Glanben 

Wir  danken  dir  Gott,  wir  danken  dir. 

Von  der  ersteren  ist  zu  merken ,  dafi  die  Zeichen  in  den  Stimmen  selbst 

nicht ,  sondern  nur  in  dem  dazu  gchOrigen  Originalumschlag ,  hier  aber 

auch  unverkennbar  deutlich  hervortreten.  Von  der  letzteren,  dafi  sie  nur 

in  der  autographen  Partitur  erscheinen,  wahrend  in  ihren  OriginalstimmeD 

sich  M  A  findet,  ttbrigens  auch  in  dieser  Cantate  obligate  Orgel  vorkommt 

und  endlich  dieselbe  laut  Bachs  cigenhandiger  Aufschrift  zum  Rathswahl- 

gottesdienst  1731,  d.  h.  zu  Montag  dem  27.  August  dieses  Jahres  compo- 
nirt wordcn  ist.  Wir  nehmen  somit  einstweilen  das  Jahr  1731  als  den 

frtthesten  Entstehungs-Termin  der  in  obiger  Gruppe  zusammengefaBten 
Cantaten  an ;  eine  unten  mitzutheilende  Thatsache  wird  diese  Annahme 

anfs  bestimmteste  bestUtigen.  Es  gilt  nun  zun&chst  die  spHteste  GrKnze 

ihrer  Entstehung  aufzusuchen.  Hier  wird  die  Behauptung  begrttndet  er- 
scheinen ,  dafi  die  bewufiten  Cantaten ,  wenn  man  von  8  absieht .  eben 

ihrer  geringen  Anzahl  wegen  in  einem  nicht  allzuweit  zu  bemessenden 

Zeitraume  bei  einander  stehen.  Nun  ist  71  dem  5.  Trinitatis-Sonntag  be- 

stimmt.  Dieser  fiel  1731  aus,  weil  in  diesem  Jahre  auf  den  h.  Trinitatis- 

Sonntag  das  Johannisfest  gefeiert  wurde.  3)  gehOrt  dem  Trinitatis-Feste 
und  kann  daruin  nicht  im  Jahre  1733  componirt  sein  ,  weil  in  diesem  das 

Trinitatisfest  wegen  der  Landestrauer  nicht  mit  Musik  begangen  wurde. 
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5 ),  auf  den  22.  Trinitatis-Sonntag  geschrieben.  kann  ebenfalls  deiii  Jahre 
1  733  nicht  angehdren,  denn  1733  fiel  dieser  Sonntag  aus  wegen  des  auf 

denselben  Tag  falleuden  Reformationsfestes.  Dagegen  kann  wiederum  1), 

dem  Sonntage  nach  Neujahr  zugedacht,  nicht  1732  entstanden  sein,  weil 

es  in  diesem  Jahre  keinen  8onntag  nach  Neujahr  gab ,  ebenso  wenig  aber 

auch  1730  und  1731  ,  denn  anch  in  diesen  Jahren  kam  dcr  Sonntag  nach 

Nenjahr  nicht  vor.  Wir  mttssen  deshalb  I)  auf  1733  setzen  und  gewinnen 

damit  eine  Periode  von  etwa  anderthalb  Jahren.  welche  mit  den  16.  Tri- 

nitatis-Sonntage  9.  September!  1731  beginnt  und  mit  dem  Sonntage  nach 

Neujahr  (4.  Januar  1733  abschliefit. 

39.  (8.  287.}.  Bevor  die  autographe  Partitur  der  Cantate  bekannt 

wurde .  hegte  W.  Rust  die  Ansicht .  dieselbe  sei  ein  fruheres ,  etwa  in 

Weimar  entstandenes  Werk.  Er  glanbtc  dieser  Ansicht  auch  nachher 

treu  bleiben  zu  mttssen ,  obgleich  die  Partitur  am  Schlusse  den  eigenhan- 

digen  Vermerk  Bachs  trftgt  »Fine.  S.  I).  Gl.  1734«.  Zur  Begrundung 

wies  er  auf  einige  Discrepanzen  hin .  welche  zwischen  den  Bezifferungen 

der  Orgelstimme  nnd  den  dnrch  die  dartlber  liegenden  8timmen  hergestell- 

ten  Harmonien  bestehen.  Es  giebt  zu  der  Cantate  zwei  Original-Orgel- 
stimmen  .  eine  ftltere  in  As  und  eine  spKtere  in  G.  Auf  die  letztere  kann 

es  hier  nicht  ankommen  .  denn  wenn  ihre  Beziffemng  an  ein  paar  Stellen 

nicht  mit  den  Harmonien  der  Partitur  stimmt .  so  kann  Bach  nachtrftglich 

Aendemngen  beabsichtigt  haben.  Dagegen  liefle  sich  bei  den  Abweichun- 

gen  der  alteren  Orgelstimme  allenfalls  denken .  dall  diese  Stimme  zu  einer 

frftheren  Partitur,  als  die  vorliegende  ist,  angefertigt  wUre,  und  auf  andre 

ursprtlngliche  Lesarten  hindeutete.  Der  Abweichungen,  welche  Rust  an- 
ftthrt.  sind  nicht  mehr  als  drei.  Von  ihnen  aber  setzt  S.  218.  Takt  8  der 

Ausgabe  der  B.-G.  meiner  Ansicht  nach  eine  andre  Fflhrung  der  obliga- 

ten  Stimmen  nicht  voraus :  die  Collision  zwischen  h  der  zweiten  Violine 

und  b  der  Orgelstimme  ist  eine  voritbergehende  Hiirte ,  dergleichen  sich  in 

Bachs  Werken  unziihlige  finden.  Takt  derselben  Seite  ist  eine  wirkliche 

Discrcpanz ,  es  handelt  sich  dabei  um  das  Vorhandensein  oder  Fehlen 

eines  Quadrats  vor  es:  die  ftltere  Orgelstimme  fordert  es,  die  jUngere  im 

Einklange  mit  der  Partitur  e .  aber  es  hindert  nichts  anzunelunen ,  dafi 

Bach  bei  einer  spateren  Aufftihrung .  zu  welcher  er  die  jungere  Orgel- 

stimme gebrauchte,  in  der  Partitur  das  Quadrat  vor  es  zugesetzt  habe.  Es 

bleibt  die  dritte  Abweichung  S.  1 93 .  Takt  I  und  in  der  Parallelstelle 

8.  201  ,  Takt  2 ;  um  hier  die  Generalbassbeziffemng  mdglich  zu  machen, 

mUfite  allerdings  die  erste  Uftlfte  des  Taktes  ganz  anders  geftlhrt  werden. 

Ich  halte  die  Stelle  im  Orgelbass  einfach  fttr  verschrieben .  Es  kommt  in 

Bachschen  Orgelstimmen  nicht  selten  vor,  dafi  dieselben  nicht  zum  ttbrigen 

passen  wollen,  indem  Bach  beim  ciligen  Niederschreiben  die  Partitur  vor- 

tibergehend  aufier  Acht  liefi  und  sein  Gedftchtnifi  ihn  tiber  den  Harmonien- 

gang  und  auch  wohl  die  Bassfnhrung  t&uschte.  So  findet  sich  z.  B.  im 

ersten  Chor  der  Cantate  »Halt  im  GedachtniB  Jesnm  Christa  Takt  72  tlber 
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dera  Fin  des  Basses  in  der  nicht  transponirten  Continuostimme  die  Be- 
•J  7 

zifferungT,  in  der  transponirten  Orgelstimme  dagegen  *.    Rust  hat  die 4  3 

erstere  aufgenommen,  wahrend  meiner  Meinung  nach  die  letztere  das  rich- 

tige  giebt,  vgl.  T.  51  und  102;  man  sieht,  daB  Bach  beim  Beziffern  der 

untransponirten  Continuostimme  sich  eine  andre  Harmonie  dachte ,  als  die 

wirklich  von  den  Streichinstrumenten  gebotene.  Oder  man  mufi  anneh- 
men,  daB  der  Accord  der  Streichinstrumente  verschrieben  sei,  dem  Takt  2 

analog  tauten  sollte  ,  und  Bach  sich  dieso  Harmonie  vorstellte ;  dann  gilt 

das  Gesagte  von  der  Bezifferung  der  Orgelstimme.  Ein  Fehler  liegt  in 

jedem  Falle  vor.  Welch  sonderbare  Schreibfehler  auch  in  Noten  Bach 

begehen  konnte .  daftlr  liefert  eine  Stelle  aus  der  Cantate  » Angenehmes 

Wiederau«  (B.-G.  V,  8.  404,  Takt  ;i)  einen  Beleg,  wo  Bach  in  fttnf  von 

ihm  selbst  angefertigten  Violin-  und  Bratschen-Stimmen  eine  ganz  ver- 

kehrte ,  mifitonende  Tonreihe  hingeschrieben  hat ,  indem  er  sich  augen- 
scheinlich  den  Gang  des  Basses  anders  vorstellte ,  als  er  war.  Jedenfalls 

sind  die  Differenzen  zwischen  Orgelstimme  und  Originalpartitur  ver- 

schwindend  an  Zahl  und  geringfttgig.  Aus  ihnen  einen  so  weitreichenden 

8chluB  Ziehen  und  aller  Praxis  entgegen  behaupten  zu  wollen,  das  Datum 

am  Ende  der  Parti tur  beziehe  sich  nicht  auf  die  Entstehungszeit ,  sondern 

nur  auf  die  Zeit  der  Abschrift  oder  eine  besondere  Begebenheit,  scheint 

mir  sehr  gewagt.  Die  inneren  Griinde ,  welche  Kust  noch  anfflhrt,  haben 

Wc;nig  flberzeugendes.  Grade  im  ersten  Satze  finde  ich  eine  hohe  Reife  und 
eine  so  auBerordentliche  Kunst .  wie  sie  Bach  in  Weimar  nach  allem  was 

wir  wissen  noch  nicht  besaB.  Was  den  siebenstimmigen  SchluBchoral  und 

sein  VerbftltniB  zu  demjenigen  der  Cantate  »Wachet  .  betet«  betrifft  ,  so 

mochte  ich  daran  erinnern  ,  daB  wir  diese  Cantate  nur  aus  der  Leipziger 

Umarbeitung  kennen  vgl.  Nr.  13  dieses  Anhangs  und  daB  ein  ganz  Shn- 

liches  Tongebilde  sich  auch  am  Schlusse  der  Cantate  «Lobe  den  Herren, 

den  mftchtigen  K0nig«  fiudet.  Eigenhftndige  Jahresangabe  des  Compo- 

nisten.  innere  Zusammengehorigkeit  des  Werkes  mit  einer  Anzahl  fihnlich 

gesitalteter  Cantaten  aus  derselben  Zeit ,  und  die  diplomatischen  Merkmale 

des  Papiers  s.  Nr.  3H  diesee  Anhangs  —  alles  dieses  bildet  einen  so 

festen  Grand  ftlr  die  Festsetzung  der  Entstehungszeit  der  Cantate  «In  alien 

meinen  Thaten«.  daB  es  ganz  andrer  Mittel  bedtlrfte  urn  ihn  zu  erschttttern, 
als  sie  Rust  herbeizuschaffen  vermochte. 

40.  S.  293.  In  den  Originalstimmen  dieser  Cantate  Ififit  sich  ein 

diplomatisches  Merkzeichen ,  das  fflr  die  Bestimmung  der  Entstehungszeit 
benutzt  werden  kOnnte.  nicht  erkennen.  Was  uns  veranlassen  muB  die 

Cantate  in  das  Jahr  1732  zu  verlegen.  ist  die  Art.  wie  die  in  ihr  vorkom- 

menden  Oboi  damore  notirt  sind.  Bach  hat  bei  der  Notirung  dieses  In- 

strumentes  zu  verechiedenen  Zeiten  drei  verschiedene  ungewiJhnliche  Me- 
thoden  befolgt  und  W.  Rust  scheint  mir  durchaus  im  Rechte .  wenn  er 

hierin  einen  sichern  Anhaltepunkt  fflr  chronologische  Bestimmungen  sieht; 

s.  B.-G.  XXIII,  S.  XVI  f.    Es  ist  hinzuzuftigen ,  daB  neben  jenen  drei 
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Methoden  Bach  w  ah  rend  seiner  ganzen  Leipziger  Zeit  die  Oboe  damore 

aueh  wie  die  gewflhnliche  Oboe  notirte :  so  in  »Es  erhob  sich  ein  8treit« 

1725),  Tranerode  ; 1 727  ,  Matthauspassion  (1729),  »Es  ist  das  Heil  uns 

kommen  her«  nm  1731  ,  Weihnachts-Oratorium  (1734,  »Freue  dich.  er- 

Ifiste  8chaar«  nach  1737 \  <Du  Friedefflrst ,  Herr  Jesu  Christ«  (1744). 

Darans  folgt ,  dafi  Bach  nnr  vorllbergehend  zu  gewissen  Zeiten  ftlr  Oboi 

damore  zu  schreiben  gezwungen  war,  welche  eine  kleine  Terz  unter  Kam- 

merton  stimmten.  Um  so  mehr  sind  wir  befugt,  wenn  nicht  andre  Um- 

st&nde  dagegen  sprechen,  die  Entstehnngszeiten  von  Compositionen,  welche 

Oboi  damore  in  dieser  Stimmung  aufweisen ,  so  dicht  wie  mdglich  zusam- 

men  zu  rttcken.  Kyrie  und  Gloria  der  Hmoll-Messe  wurden  am  27.  Juli 

1733  dem  Churfursten  von  8achsen  uberreicht ;  im  Kyrie  finden  sich  die 

Oboi  damore  in  der  genannten  Stimmung  und  in  einer  Notirungsweise. 

welche  mit  derjenigen  in  der  Cantate  »Christus  der  ist  mein  Leben«  tiber- 

einkommt.  Componirt  sind  die  beiden  Messensfttzc  jedenfalls  im  FrUhling 

1733.  S.  noch  Nr.  41  dieses  Anhangs.  —  Gegen  die  oben  citirte  Aus- 

einandersetzung  Rusts  mdchte  ich  hier  nur  einen  Einwand  machen.  Ich 

verstehe  nicht  warum  er  S.  XVII  auf  Grund  der  Notirung  der  Oboe 

damore  grade  die  Umarbeitung  der  Cantate  »Lobe  den  Herrn  meine-  Seele« 
in  die  Zeit  zwischen  1733  und  1737  verlegen  will,  da  dieses  Instrument 

sich  in  der  ersten  Niederschrift  der  Cantate  ganz  ebenso  notirt  findet. 

Dafi  meine  Untersuchungen  liber  die  Entstehungszeit  der  Cantate  mich  zu 

einem  andern  Resultat  geftlhrt  haben .  ist  aus  Nr.  27  dieses  Anhangs  zu 

ersehen.  Aber  auch  ftlr  die  Richtigkeit  des  Jahres  1724  gew&hrt  die  No- 

tirung der  Oboe  damore  eine  Stfltze.  Denn  diese  Notirung  findet  sich  auch 

in  den  zeitlich  nahe  stehenden  Cantaten  »Die  Elenden  sollen  essen*  und 

•  Uie  Himmel  erzfthlen«  1723).  Dafi  hier  aufierdem  der  C-Schltlssel  auf 

der  ersten  Linie  angewendet  ist ,  geschah  des  bequemeren  Partiturlesens 

wegen  s.  Nr.  10  dieses  Anhanges  .  Ob  das  in  der  Partitur  der  Cantate 

■  Lobe  den  Herrn  meine  Seele«  nicht  etwa  auch  geschehen  ist,  bleibt  dahin- 

gestellt,  da  wir,  wie  dort  die  Stimmen ,  so  hier  die  Partitur  nicht  mehr 

besitzen. 

41.  S.  2(J4.)  Diplomatische  Merkmale  zur  chronologischen  Fixirung 
der  Cantate  sind  nicht  vorhanden.  Doch  mufi  folgendes  hier  Erw&hnung 

finden.  Wenn  man  die  Cantate  nicht  in  die  drei  ersten  Leipziger  Jahre 

setzen  will ,  wohin  sie  ihrer  Form  nach  doch  nicht  recht  pafit ,  so  ist  die 

Moglichkeit  ihrer  Entstehung  kaum  wieder  vor  den  Jahren  1730 — 1733 

vorhanden.  Denn  1726  und  1729  kam  der  24.  Trinitatissonntag  nicht 

vor,  1727  fiel  der  Landestrauer  wegen  vom  1 3.  Trinitatissonntage  ab  den 

Rest  dcB  Jahres  hindurch  die  Kirchenmusik  aus,  und  im  Herbst  172S,  wo 

der  24.  Trinitatissonntag  auf  den  7.  Nov.  fiel,  war  Bach  zu  sehr  mit  an- 

dern Arbeiten  beschftftigt ,  als  dafi  es  wahrscheinlich  wJlre ,  er  habe  zur 

Composition  dieser  Cantate  Mnfie  gefunden.  Im  Jahre  1734  gab  es  wie- 

der keinen  24.  Sonntag  nach  Trinitatis ;  sp&ter  ftllt  er  noch  in  den  Jahren 

1737,  1740,  1745  aus.    Nun  aber  weist  die  Cantate  ftlr  die  Oboi  damore 
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dicselbe  Stimmung  und  Notirung  auf.  wie  >ie  sich  in  der  Cantate  -Christus 

der  ist  mein  Leben«  findet  (s.  Nr.  40  dieses  Anhangs  .  Wir  mtlssen  sie 

also  derselben  zeitlich  mftglichst  nahe  zu  bringen  suchen ,  und  es  steht 

nichts  im  Wege,  sie  in  dasselbe  Jahr  zu  setzen.  Aus  demselben  Gruude 

wllrde  auch  die  Auffiihrung  des  umgearbeiteten  grofien  Magnificat  auf 

Weihnachten  1  732  zu  verlegen  sein ,  wozu  dessen  diplomatische  Merk- 

zeichen  MA  bestens  stimmen  ;vgl.  Nr.  9  dieses  Anhangs). 

42.  (S.  299;.  Weshalb  die  Cantate  »Hcrr  Gott .  Beherrscher  aller 

Dinge«  nicht  wohl  sp&tcr  als  1733  componirt  sein  kann.  ist  unter  Nr.  Mi 

dieses  Anhangs  angegeben.  Die  Jubelcantate  »Gott  man  lobct  dich  in 

der  Stille«<  kam  am  26.  Juni  1730  zur  AuffUhrung.  Sie  ist  ebenso  wie 

die  erste  und  dritto  Jubelcantate  von  Picander  gedichtet.  Zuerst  werdeu 

diese  Toxte  wieder  abgedruckt  in  Christoph  Ernst  Siculs  » Des  Lcipziger 

Jahr-Buchs  Zu  dessen  Vierten  Bande  Dreyzehente  Fortsetzung«.  Leipzig. 

1731.  S.  1126  ff.,  wozu  dort  bemerkt  wird:  »Von  dem  Cantore  oppidatw. 

Herr  Johann  Sebastian  Bachen,  sonst  Anhalt  Cotheuischen  Capcll- 

meister,  componisU.  1732  gab  sie  Picander  im  dritten  Theile  seiner  Ge- 

dichte>  8.  73  ff.  selbst  heraus.  Beira  Vergleichen  des  Textes  der  Raths- 

wahl-Cantate  »Gott  man  lobet  dich  in  der  Stille«  ergiebt  sich ,  dafi  er  zu 

derselben  Musik  pafit.  Der  Herausgeber  derselben  ,  A.  Dflrffel ,  hat  das 

in  Bezug  auf  die  zweite  Arie  (»Heil  und  Seegen«  Kathswahlcantate ;  »Treu 

im  Gliiuben«  Jubelcantate  schon  bemerkt.  Der  einleitende  Bibelspruch 

ist  in  beiden  Fallen  dcrselbe.  Es  gilt  obiges  aber  auch  fur  die  erste  Arie. 

d.  h.  in  der  Composition  :  fttr  den  Chor,  welcher  dem  als  Arie  componirten 

Bibelspruche  folgt.    Sein  Text  lautet  in  der  Uathswahl-Cantate : 
Jauchzet,  ihr  erfreuten  Sthnmeu, 

Steiget  his  zum  liimmcl  uauf ! 
Lobet  Gott  im  HciligtliUUl, 
Und  erhebet  semen  Kuhtn. 

Seine  Giite, 

Sein  erbarmendea  Geiniitlic' 
HOrt  zu  keinen  Zeiten  auf. ■  • 

In  der  Jubel-Cantate : 

Zahle,  Zion,  die  Geliibde, 
Zahlo  sie  dem  llochsten  aus. 

Deine  Hoffnung  trifft  dir  oin, 
Brunn  und  Quellen  sind  noch  rein, 

Seino  Treue 

Baut  und  grllndet  auf  das  neue 
Seines  Nahmeus  Ehr  und  HauG. 

DaB  diese  Zeilen  im  Dnick  mit  Aria  bezeichnet  sind ,  beweist  durchaus 

nicht ,  dafi  sie  Bach  nicht  als  Chor  behandelt  habe  :  Aria  deutet  hier  nur 

einen  in  Da  rapo-Form  gchaltenen  Text  an.  Wenn  man  nun  beide  Texte 

mit  der  zugchorigen  Musik  vergleicht,  so  stellt  sich  heraus.  dafi  die  Musik 

nur  zum  Text  der  Rathswahl-Cantate  crfunden  sein  kann  .  weil  in  dor 

Bildung  der  Tonreihen  auf  das  »Jauchzen«  der  erfreuten  Stimmen  und  das 

»Aufsteigen>  derselben  zum  Himmel  ganz  augenfallig  Bezug  genommen 

Digitized  by  Google 



—    809  - 

ist;  daB  also  die  Rathswahl-Cantate  alter  sein  rauB  als  die  Jubel-Cautate. 

Der  Text  »Zahle ,  Zion ,  die  GelUbde«  paBt  theilweise  recht  schlecht  zur 

Musik ,  so  daB  man  schwankend  werden  kiJnnte ,  ob  er  wirklich  derselben 

unterlegt  worden  sei ;  aber  der  Text  der  Trauungs-Cantate  »Herr  Gott. 

Beherrscher  aller  Dinge*  paBt  eben  so  schlecht ,  ond  ist  doch  wirklich  zu 

der  Musik  auch  benutzt  worden  (s.  B.-G.  XIII1,  S.  XIV).  Endlich  ist 
noch  xu  erw&hnen,  dafi  anch  die  ersten  Recitative  beider  Oantaten  in  ihren 

Anfftngen  wenigstens  an  einander  anklingen  (»Anf  1  du  geliebto  Linden- 

stadtU  Rathswahl:  »Ach!  du  geliebte  Gottesstadt « ,  Jubelfest).  Wie 

ttbrigens  die  Rathswahl-Cantate  jetzt  vorliegt ,  kann  sie  nicht  erster  Ent- 

wurf.  gondern  mufi  spatere  Abschrift,  resp.  Ueborarbeitung  eein :  hiernber 

sehe  man  DOrffels  sorgfaltige  Auseinandersetzungen  B.-G.  XXIV. 
8.  XXXIV  f. 

Es  versteht  sich  wohl  von  selbst,  dafi  Picander  auch  der  Dichter  des 

liathswahl-Textes  war ,  wenn  schon  in  -semen  Gedichten  derselbe  nicht 

8teht.  DaB  aber  die  dritte,  am  27.  Juni  1730  aufgeftthrte  Jubel-Cantate 

»Wflnschet  Jerusalem  Glttck  I«  gleichfalls  nichts  anderes  ist,  als  die  Ueber- 

tragnng  einer  Rathswahlmusik,  kttnnen  wir  aus  Picanders  Gedichten  selbst 

nachweisen.  Nicht  zwar  in  der  Einzel-  aber  wohl  in  der  Gesammtausgabe 

seiner  Werke  steht  8.  192  f.  ein  Rathswahltext ,  der,  abgesehen  von  den 

Recitativen  und  dem  SchluBchoral ,  im  metrischen  Bau  seiner  Theile  ganz 

mit  dem  Jubeltexte  ubereinstimmt,  nur  daB  da8  Arioso  »Der  Hochste  steh 

uns  ferncr  bey«  ganz  fehlt.  Indessen  dieses  Arioso  scheint  Bach  ttberhaupt 

nicht  componirt  zu  haben,  da  es  in  den  »Ntttzlichen  Nachrichten«  u.  s.  w. 

von  1741  ,  wo  8.  S2  ft  der  Text  dieser  Rathswahlcantate  zuerst  abge- 
druckt  ist,  gleichfalls  fehlt. 

Bei  Untersnchungen  .  wie  es  diose  sind .  mtlssen  verschiedene  fthn- 

liche  Fftlle  die  Glaubwdrdigkeit  des  einzelnen  verst&rken.  Ich  verweise 

deshalb  aufNr.  17  dieses  Anhanges,  wo  dargethan  ist,  daB  auch  die  orste 

Jubelcantate  »Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied«  auf  einer  ftlteren  Compo- 
sition beruht.  Alle  drei  Werke  also  waren  nicht  im  eigentlichen  Sinne 

Originalcompositionen ;  das  orste  ursprllnglich  cine  Neujahrsmusik,,  die 

beiden  andern  Rathswahl-C'antaten.  Und  wenn  wir  letzteres  ins  Auge 

i'assen ,  werden  wir  mit  einiger  Zuversicht  auch  Auskunft  geben  konnen 
ttber  den  SchluBchoral  der  ersten  Jubelcantate  »Es  dauke  Gott  und  lobe 

dich« .  an  dessen  Stelle  in  der  Weihnachtsmusik  ein  andrer  steht.  Eine 

Rathswahl-Cantate  war  auch  »Lobe  den  Herrn  meine  Seele«  1724!  und 

an  deren  Ende  befindet  sich  der  verlangte  Choral.  DaB  er  von  dort  an 

den  Schlufi  der  ersten  Jubelcantate  Ubertragen  wurde .  ist  um  so  wahr- 

scheinlicher,  weil  er  auch  in  der  Trauungscantate  »IIerrGott,  Beherrscher 

aller  Dingc«  einen  Platz  fand,  und  diese  steht  ja  zu  dem  Jubelfeste  wenn-  . 

gleich  in  indirecter  so  doch  sehr  bestimmter.  nachweisbarer  Beziehung. 

43.  1 8.  303.)  Die  Angaben  Ober  dio  Originalmanuscripte  dieser 

Cantate.  welche  im  Vorworte  der  Ausgabe  der  B.-G.  gemacht  sind,  muB 

ich  theils  ftlr  unrichtig .  theils  fUr  unvollstilndig  erklaren.    Die  Mezzo- 
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sopran-Stimme  ,  von  welcher  dort  die  Rede  ist ,  hat  allerdings ,  wie  man 

deutlieh  sieht,  ursprttnglieh  in  E  moll  gestanden ,  war  demnach  eine  rich- 

tig-e  Sopranstimme.  Naehher  sind  die  Vorzeichnung  und  die  Versetzungs- 

zeichen  sorgfftltigst  geandert ;  die  Vorzeichnung  aber  ist  jFy*-^  . 

Das  bedeutet  nicht  Esmoll,  wie  im  Vorworte  angegeben  wird.  sondern 

Cmoll.  Die  autographe  Partitur,  in  welcher  die  Cantate  ebenfalls  in 

Cmoll  steht,  begann  Bach  in  der  Absicht.  den  Gesang  dem  Mezzosopran 

oder  Alt  zu  lassen ;  zu  der  ersten  Arie  ist  denn  auch  der  Gesang  im  Alt- 

schlttssel  geschrieben.  Dann  aber  wurde  der  Componist  andcrn  Sinnes, 

schrieb  die  Singstimrae  fur  die  flbrigen  Theile  der  Cantate  im  Bass- 

Schltlssel  nnd  setzte  mit  Bezug  auf  die  erste  Arie  anten  anf  die  erste 

Seite  die  Worte :  »Die  Singstimme  muB  in  den  Bass  iranspotriret  werden  «. 

Die  Mezzosopran-Stimme  aber  enthftlt  die  vollstandigc  Cantate.  Hieraus 
geht  klar  hervor,  daB  die  Niederschrift  in  Emoll.  also  fiir  Sopran ,  das 

erste  war,  wie  sich  denn  auch  eine  vollstandige  Flfltenstimme  in  Emoll 

statt  der  spateren  Oboe  in  Cmoll  vorfindet.  Dann  wurde  die  Cantate 

fur  Mezzosopran  oder  Alt  eingerichtet  und  zu  diesem  Zwecke  nach  C  moll 

transponirt.  Endlich  wurde  ftir  den  Alt  eine  Bassstimme  eingesetzt.  Als 

Snpranbearbeitung  findet  sich  ein  Theil  der  Cantate  ,  namlich  Recitativ 

und  zweite  Arie,  in  dem  Bnche  der  Anna  Magdalena  Bach,  wodurch  das 

Werk  seine  anfangliche  BestimmUng  verrftth.  Ich  habe  das  eben  darge- 

legte  VerhaltniB  erst  nach  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  in  Folge 

wiederholter  genauer  Untersuchung  der  Handschriften  entdeckt  und  muB 

daher  das  Bd.  I,  S.  757  unten  Gesagte,  womit  ich  den  Angaben  Rusts 

gefolgt  bin,  jetzt  als  unrichtig  bezeichnen.  Auch  ist  im  Vorwort  der  B.-G. 

nicht  mitgetheilt .  daB  die  Partitur  die  autographe  Ucberschrift  trfigt : 

»Ffst»  Purification  is  Mariae.  Cantata?.  Die  hierin  gegebcne  Bezeichnung 

des  Werkes  ist  aber  fttr  seinen  Charakter  nicht  unwichtig. 

,11.  S.  335.)  Die  Partitur  der  Lucas- Passion  besteht  aus  14  voll- 
geschriebenen  und  einem  als  Umschlag  dienenden  Bogen .  dessen  erstea 

Blatt  zum  Titel  benutzt  ist ,  dessen  zweites  aber  das  letzte  nnd  vollge- 

schriebene  Blatt  der  Partitur  bildet.  Der  Titel  lautet :  >«/.  Passio  D.  J.  C. 

secundum  Lucam  a  4  Voci,  2  Hautb. ,  2  Violini,  Viola  e  Cunt.",  giebt  dem- 

nach die  Instrumente  nicht  vollstandig  an,  da  auch  FlOten  nnd  Fagott  an- 

gewendet  sind.  Die  Partitur  hat  das  Aussehen,  als  ob  mit  Unterbrechnn- 

gen  an  ihr  geschrieben  sei .  auch  sind  dreierlei  verschiedene  Papiersorten 

ftlr  sie  gebraucht.  Der  als  Umschlag  dienende  Bogen.  sowie  Bogen  1.11, 

.  12  nnd  14  haben  die  diplomatischen  Merkmale  der  unter  Nr.  36  dieses 

Anhangs  aufgeftthrten  Gruppe  von  Cantaten.  Bogen  2,  3,  4,  5.  6.  7.  8, 

i».  10  zeigen  als  Wasaerzeiehen  den  Schild  mit  gekreuzten  Schwertern, 

Bogen  13  endlich  den  Adler  und  gegentlber  die  Bnchstaben  HIR.  Diese 

letzteren  Zeichen,  von  denen  unter  Nr.  3b'  ebenfalls  schon  die  Rede  war, 
weisen  auf  das  Jahr  1734,  das  Posthorn  und  die  Bnchstaben  GAW  anf 
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die  Jahre  1731  und  1732.  Zwischen  1731  und  1734  wird  also  die  Par- 

titur  geschrieben  sein,  unci,  da  1731  die  Marcus-Passion  zur  erstmaligen 
AuffUhrung  kam,  so  kdnnte  sie  entweder  1732,  oder  1733,  oder  1734  in 

Leipzig  wieder  anfgeftthrt  sein .  Indessen  ist  die  Wahrscheinlichkeit  fttr 

1732  keine  grofie,  da  Bach  in  diesem  Jahre  die  Passionsmusik  in  der  Ni- 

kolaikirche  anfftlhren  muBte ,  durch  deren  ungtlnstige  R&umlichkeiten  er 

sich  genirt  ftihlte.  Vielmehr  scheint  mir  die  Entstehnngsgeschichte  der 

Partitur  folgenden  Verlauf  gehabt  zu  haben.  Bach  begann  ihre  An- 

fertigung  Ende  1732  in  der  Absicht  das  Werk  znm  Charfreitag  1733  auf- 

znftthren.  Da  trat  unvorhergesehen  am  I .  Febr.  1733  der  Tod  des  KSnigs- 

Churfflrsten  und  mit  ihm  eine  allgemeine  Landestraner  ein :  vom  Sonntag 

Estomihi  bis  zum  4 .  Trmitatissonntage  einschliefilich  fiel  alle  Kirchcnmusik 

und  mit  ihr  auch  die  jtthrige  Passionsaufftthrung  aus.  Bach  lieB  nun  die 

Arbeit  zeitweilig  liegen,  nahm  sie  aber  im  Laufe  des  Jahres  langsam  wie- 

der auf  und  vollendete  sie  am  Anfang  dts  Jahres  173-1 ,  zu  dessen  Char- 

freitag er  nun  das  Werk  in  der  Thomaskirche  zu  GehOr  brachte.  Dafi 

die  Partitur  in  ihrer  vorliegenden  Gestalt  die  Ueberarbeitung  eines  ganz 

frilhen  Werkes  ist ,  ergiebt  sich  sowohl  aus  ihrem  8til ,  der  im  Context 

weiter  unten  ausffthrlich  beaprochen  wird.  als  auch  nns  dem  Ansehen 
der  Handschrift. 

45.  (8.  339.)  Ihre  Entstehung  wfihrend  der  weimarischen  Zeit  ver- 
rathen  die  Stimmen  einmal  durch  die  feine ,  zierliche  Handschrift .  die 

Bach  in  seinen  jnngen  Jahren  eigen  war,  ferner  aber  durch  die  Bd.  I. 

8.  80S  mitgetheilten  Wasserzeichen .  die  bei  Bachschen  Mannscripten  ein 

untrUgliches  Merkmal  der  weimarischen  Periode  sind.  Die  Stimmen  wer- 

den  auf  der  kOniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  aufbewahrt  nnd  bestehen  aus 

8opran ,  Alt ,  Tenor .  Bass ,  Violino  1  und  2 .  Viola  I  und  2  —  alles  ein- 

fach  —  und  Cembalo.  Es  gehoren  zu  ihnen  noch  Doubletten  und  eine 

Orgelstimme,  welche  in  Leipzig  geschrieben  sind.  Bach  hat  also  die 

Keisersche  Marcus-Passion  dort  wieder  anfgeftthrt  und  zwar ,  nach  den 

Wasserzeichen  der  Orgelstimme  zu  schlieBen ,  die  mit  denjenigen  der 

Ostercantate  «Denn  du  wirst  meine  8eele«,  der  Himmelfahrts-Cantate 

»Gott  fShret  auf  mit  Jauchzent*  und  der  Reformations-Cantate  »Gott  der 

Herr  ist  Sonn  und  Schildu  ttbereinstimmen  s.  Nr.  55  dieses  Anhangs),  um 

die  Mitte  der  dreiBiger  Jahre.  Auch  eine  Partitur  dieser  Passion  bewahrt 

dieselbe  Bibliothek,  welche  ebenfalls  Bach  besessen  haben  mufi.  denn  der 

Text  derselben  ist  durchweg  von  ihm  geschrieben.  Auf  sie  hat  Chrysan- 

der  Hftndel  1,  8.  436)  aufmerksam  gemacht.  8ie  trftgt  die  Jahreszahl 

1720,  welche  hernach  in  1729  verilndert  ist.  Aus  obigem  geht  aber  her- 

vor ,  daB  jene  sich  nicht  auf  die  Zeit  der  Composition  beziehen  kann  ,  die 

mindestens  schon  in  der  ersten  Halfte  des  zweiten  Jahrzehnts  stattgefun- 
dcn  haben  muB. 

4(5.  (8.  353.)  Die  Johannespassion  ist  in  der  Ausgabe  der  Bach- 

Gesellschaft.  Band  XII.  Erste  Lieferung,  von  W.  Rnst  nach  sorgftlltiger 
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worden.  Die  Resultate  deraelben  .  aoweit  aie  aich  auf  die  Sonderung  der 

Originalhand8chriften  nach  den  verachiedenen  Ueberarbeitungen  und  auf 

die  Conatatirung  von  wenigstena  vier  Aufftthrungen  des  Werkea  zu  Bach* 

Lebzeiten  beziehen ,  werden  als  endgtiltig  featatehend  angeaehen  werden 

kiinnen.  In  chronologiacher  Hinsicht  biieb  jcdocb  noch  das  meiste  zu 

tfann  tibrig.    Ich  lege  die  Ergebnisae  raeiner  Unterauchungen  bier  vor. 

Die  ftlteate  Partiturniederscbrift  der  Johannea-Paaaion  besitzen  wir 

nicht  mehr.  Die  vorliegende  Partitur  iat  eine  viel  apatere  Abaebrift,  und 

nur  die  eraten  zehn  Blatter  deraelben  bat  Bach  selber  geacbrieben.  Da- 

gegen  aind  die  ftir  die  erate  Auffithrung  geachriebenen  Stimmen  erhalten 

geblieben .  neben  ihnen  zugleich  aolcbe  Stimmen .  welche  ftir  eine  zwoite. 

und  aolche ,  welche  ftir  eine  vierte  Auffithrung  neu  hinzugefugt  worden 

aind.  Hauptsachlich  vennittelat  dieaer  Stiinmengruppen  laaaen  sich  die 

Abauderungen  und  I'mgeataltuiigren  erkennen.  welche  Bach  nach  und 
nach  mit  dem  Werke  vornahm.  Ea  fragt  aich  nun.  wann  dieae  verechie- 

denen  Stimmencomplexe .  die  iilteron .  die  mittleren  und  die  neueren .  an- 

gefertigt  aind.  Um  zur  Ldaung  dieaer  Frage  einen  sichern  Anbaltepunkt 

zu  gewinnen .  mtiaaen  wir  mit  den  mittleren  Stimmen  beginnen  I  lire 

Wasserzeichen  aind  dieselben  wie  die  der  outer  Nr.  9  dieaea  Anhanges 

aufgeftihrten  groBen  Cantaten-Gruppe.  Sie  fallen  also  in  die  Periode 

1723 — 1  727.  Bach  hat  aber  bei  der  Auffttbrung ,  zu  deren  Zwecke  aie 

geacbrieben  wurden,  aucb  die  ftlteren  Stimmen  nicht  unbenutzt  gelaaaen. 

Man  aieht  diea  1  aus  der  dem  alteren  Stimmencomplexe  zugehorigeu  eon- 
certirenden  Sopranstimme  .  Tenoratimme  und  eraten  Violinatimme .  dencn 

ein  neues  Blatt  mit  dem  ftir  die  zweite  Aufftihrnng  componirten  Einganga- 
chore  vorgeheftet  iat :  2  ana  der  aitereu  Continuoatimme.  in  welcher  aich 

ftir  daa  Arioso  "Betrachte  meine  8eel«  und  die  nacbfolgende  Arie  »Erw&ge« 

—  ebenfalla  neu  hinzucomponirte  Stticke  —  eine  Einlage  findet.  Beidea, 
die  vorgehefteten  Blatter  sowohl  ala  die  Einlage.  tragen  das  diplomatisehe 

Merkzeichen  MA.  DaB  dieaea  eine  neue  bedeutende  Gruppe  von  Cantaten 

chronologiach  beatimmt,  welche  sich  an  die  Gruppe  1723 — 1727  nnmittel- 
bar  anachliefit.  iat  unter  Nr.  33  dieaea  Anhanga  auageftibrt.  Die  mittleren 
Stimmen  mtiaaen  alao  auf  der  Granze  keider  Perioden.  d.  h.  im  Jahre  17^7. 

angefertigt  aein. 
Wie  eben  achon  bertihrt  wurde ,  findet  sich  in  ihnen  bereite  an  Stelle 

des  uraprtinglichen  Einleitungachors  »Q  Menscb.  bewein  dein  Sttnde  groB* 

der  Cbor  »Herr  unaer  Herracher«.  Die  Annahme  Hu8t8.  jener  t'hor  aei. 
um  den  eraten  Theil  der  erat  im  Jahre  1729  geachriebenen  Matthans- 

paaaion  bei  deren  apttterer  Ueberarbeitung  in  wtirdigater  Weise  abzu- 
8chlieBen.  aus  der  Johanneapaaaion  entfernt  worden.  und  aeine  Entstehung 

falle  doahalb  nach  1729.  kann  alao  nicht  richtig  aein.  Aber  zu  welchem 

Zwecke  wurde  er  entfernt  "?  DaB  er  Bacb  nicht  mehr  gentigt  babe  iat  ein 
unmOglicher  Gedanke.  Wenn  dieaea  bei  einigen  Arien  der  Fall  war ,  an 

triigt  deren  Beachaffenheit  den  Grund  often  zur  Schau.  Ein  vollendeteres 

Sttick  aber .  als  den  Choralcbor  »0  Menach .  beweim« .  und  ein  Stflck,  das 
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mehr  als  er  von  echtester  Passionsstimmung  erfttllt  ware,  hat  Bach  tiber- 
haupt  nicht  geschrieben.  Er  muB  ihn  also  schon  fflr  einen  andern  Zweck 

verbraucht  gehabt.  haben.  Es  kann  das  nach  dem  Inhalte  des  Chors  nur 

in  einer  Passionsmusik  geschehen  sein.  Denn  wahrend  der  eigentlichen 

Fasten-  nnd  Leidenszeit  wurde  in  Leipzig  nur  an  einem  einzigen  Tage 

concertirende  Kirchenmnsik  gemacht :  in  der  Charfreitags- Vesper.  Urn 
keine  Mdglichkeit  unberilcksichtigt  zu  lassen .  sei  erwahnt ,  daB  auch  am 

Sonntag  Estomihi,  obwohl  er  noch  nicht  znr  wirklichcn  Fastenzeit  gezahlt 

wnrde  .  weshalb  an  ihm  auch  noch  Kirchenmusik  sein  durfte  .  schon  auf 

Ohristi  Leiden  Bezug  genommen  zu  werden  pflegte.  Aber  daB  Bach  den 

hewuBten  Chor  ftir  eine  Estomihi-Musik  verbraucht  habe ,  ist  nahezu  un- 

denkbar ,  weil  1 )  es  ganz  gegen  seine  Gewohnheit  war  ein  grofies  Werk 

zn  Gnnsten  eines  kleineren  zu  pltlndcrn,  2}  der  Chor  mit  seinen  machtigen 

Verhaltnissen  in  den  Rahinen  einer  gewfihnlichen  Cantate  nicht  paBte  nnd 

es  3  sehr  unwahrscheinlich  ist.  Bach  habe  von  den  ftlnf  Estomihi-Canta- 

ten  .  welche  er  Ilberhaupt  schrieb.  nicht  weniger  als  viere  alleih  zwischen 

1723  nnd  1730  componirt.  Es  folgt  hieraus  also  wohl,  daB  Bach  zwischen 

der  Zeit  der  alteren  und  derjenigen  der  mittleren  Stimmen  zur  Johannes- 
Passion  noch  eine  andre  Passion  geschaffen  haben  muB ,  ein  ErgebniB, 

welches  durch  den  Umstand  eine  Bekraftignngerhalt,  daB  aus  dem  Jahre 

1725  eine  Passionsdichtung  des  damals  schon  filr  Bach  arbeitenden  Pi- 
cander  vorliegt.  Soweit  gelangt  kttnncn  wir  nun  den  Zeitpunkt  der  ersten 

Auffllhrung  der  Johannes-Passion  ziemlich  sicher  feststellen.  Ftlnf  Pas- 

sionen  hat  Bach  ilberhaupt  geschrieben.  Die  Matthaus- Passion  entstand 

1729.  die  Marcus-Passion  1731,  die  Lucas-Passion  in  Bachs  frtihester 

Zeit,  vermuthlich  wahrend  der  ersten  weimarischen  Jahre.  Selbstver- 

standlich  war  die  erste  Passionsmusik .  welche  er  in  Leipzig  aufftihrte, 

von  seiner  eignen  Composition.  Die  Lucaspassion  kann  es  nicht  gewesen 

sein ,  da  mit  einem  unreifen  kleinen  Jugendwerke  Bach  sich  nicht  in 

Leipzig  introduciren  konnte ,  eine  Wiederaufftlhrung  auch  unter  alien 

Umstanden  nicht  ohne  Retouchirung  desselben  unternommen  hatte ,  und 

diese  in  der  That  erfolgte  Retouchirung  fand  erst  nach  der  Auffuhrung 

der  Marcnspassion  statt  ,'s.  Nr.  44  dieses  Anhangs Es  bleiben  also 
nur  die  Johannes-Passion  und  die  verloren  gegangene  spatere  flbrig. 

Ware  letztere  die  1724  aufgefilhrte  gewesen  —  wir  wollen  einmal  von 
ihrem  muthmaBlichen  Zusammenhang  mit  Picanders  Diehtung  aus  dem 

Jahre  1  725  ahsehen  — ,  so  mafite  die  Johannes-Passion  in  die  vor- 

leipzigische  Zeit  fallen.  Ftlr  Ciithen  konnte  sie  nicht  bestimmt  sein,  weil 

Bach  dort  keine  Kirchonmusiken  zu  besorgen  hatte,  und  in  der  reformir- 
ten  Gemeinde  Passionsaufftlhrungen  iiberhanpt  nicht  flblich  waren.  Fttr 
Weimar  stellt  sie  sich  auf  den  ersten  Blick  als  viel  zu  bedeutend  und  reif 

heraus.  Ueberdies  mufl  man  den  Zusammenhang  ins  Ange  fassen.  wolcher 

zwischen  der  Johannes-Passion  und  der  Cantate  »Du  wahrer  Gott  und 
Davidssohn«  besteht.  Eine  Anzahl  deutlicher  Indicien  lttBt  es  als  fast 

gewiB  erscheinen.  daB  diese  Cantate  nrsprllnglich  zu  einer  Leipziger  Auf- 

fllhrung am  Estomihi  -  Sonntage  1723  geschrieben  worden  ist   s.  Nr.  9 
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dieses  Anhangs  .  Sie  achlofi  mit  dem  Choralclior  <Christe,  du  Lamm 

Gottes«.  Als  Bach  sicb  aber  entschied.  fur  die  Estomihi-Aufftthrung  eine 

andre  Cantate  zu  componiren  and  diese  einstweilen  upbenutzt  zu  lassen. 

nahm  er  jenen  Choralchor  in  die  Johannespassion  hinflber :  daB  die  Ent- 
stehung  wirklicb  in  dieser  Weise  stattgefunden  hat.  and  nicht  umgekehrt 

der  Choral  »Christe ,  du  Lamm  Gottes«  aus  der  Passion  in  die  Cantate 

ttbertragen  sein  kann,  wie  Rust  B.-G.  V  1 .  S.  XIX1  annimmt,  habe  ich 
ebenfalls  unter  Nr.  9  dieses  Anhangs  zu  zeigen  gesucht.  Die  Passion  ist 

also  spater  vollendet  als  die  Cantate.  Im  Mai  des  Jahres  1723  aber  sie- 
delte  Bach  schon  nach  Leipzig  tlber.  Wenn  man  sich  nun  nicht  an  die 

vage  Annabme  klammern  will ,  Bach  habe  die  Johannespassion  .  auf  Be- 

stelkmg  oder  aus  sonst  irgend  einer  Veranlassung,  fur  einen  andern  frem- 

den  Ort  componirt  —  eine  Annahme .  die  um  so  haltloser  wird ,  als  Bach 

grade  in  jener  Zeit  sein  ganzes  Strebcn  darauf  richten  muBte ,  zunachst 

den  Anforderungen  seines  neuen  Amtes  in  wttrdiger  Weise  zu  gcnugen  — 
so  bleibt,  da  wir  nur  zwischen  zwei  Passionsmusiken  die  Wahl  haben.  die 

verloren  gegangene  fflnftc  aber  von  beiden  die  spatere  ist ,  und  Bach  an 

dem  ersten  Charfreitag,  denerin  Leipzig  verlebte,  unzweifelhaft  eine  eigne 

Composition  auff'Uhrte,  keine  andre  Moglichkeit  bestehen,  als  daB  die 
Johannes-Passion  am  7.  April  1724  zum  ersten  Male  zu  Gehdr  kam. 

Hieraus  folgt  allerdings  noch  nicht ,  daB  sie  auch  in  der  unmittelbar 

vorhergehenden  Zeit  componirt  aei.  Eine  Untersuchung  der  ftlteren  Stim- 
men  belehrt  uns ,  daB  dem  in  der  That  nicht  so  gewesen  sein  wird.  Das 

Papier  derselben  ist  nicht  dasjenigc,  welches  Bach  in  Leipzig  von  1723  an 

fttr  die  nachsten  Jahre  uberwiegend  zu  gebrauchen  pflegte.  Als  diplo- 

matisches  Merkmal  tritt  der  Schild  mit  gekreuzten  Schwertern  hen'or. 
Ein  Papier  mit  solchem  Zeichen  gebrauchte  er  zwar  auch  in  Leipzig, 

doch  hat  es  sich  bis  jetzt  nicht  nachweisen  lassen,  dafi  dieses  schon  in  den 

ersten  andertbalb  Jahren  geschehen  sei  (s.  Nr.  30  dieses  Anhangs  .  Wohl 

aber  spricht  doles  ftir  den  Gebrauch  dieses  Papiers  in  COthen  [t.  Nr.  9 

dieses  Anhangs  .  Ich  halte  es  deshalb  fflr  wahrscheinlich.  daB  die 

Johannes-Passion  gleich  der  Cantate  »Du  wahrer  Gott  und  Davidssohn* 
noch  in  C5then  entworfen  wurde,  und  zwar  eben  so  wie  diese  im  Hinblick 

auf  die  anzutrctende  Stellung  in  Leipzig.  Da  Bach  sich  erst  spilt  zur 

Bewerbung  entschloB,  muBte  er  sich  mit  der  Composition  beeilen  ;  hieraus 

erkl&rt  es  sich  leicht ,  wenn  er  fflr  sie  ein  Stuck  der  frisch  componirten. 

aber  endlich  fflr  ihren  Zweck  doch  nicht  geeignet  befundenen  Cantate 

»Du  wahrer  Gott«  benutzte.  Auf  eine  durch  Zeitmangel  beeinfluBte  Com- 

position deutet  auch  die  ursprflngliche  Beschaffenheit  des  Textes,  welcher 

fflr  die  spater  erfolgte  grtindliche  Nenbearbeitung  eine  Hauptveranlassung 

war.  Da  dieser  Umstand  schon  in  die  Charakterisirung  des  Werkes  hinein- 
greift,  so  begnflge  ich  mich  ihn  hier  nur  anzudeuten. 

Nach  der  ersten  Auffflhrung  1724  hatte  also  die  zweite  1  727  statt- 
gefunden. Fflr  dieses  Jahr  spricht  auch  noch  der  Umstand,  dafi,  da  mit 

den  Passionen  in  den  beiden  Hauptkirchen  abgewechselt  werden  sollte, 

1724  aber  in  der  Nikolaikirche  musicirt  wurde.  1727  die  Auffflhrung  der 
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Johannespassion  in  der  Thomaskirche  stattgefunden  hiitte.  Dazwischen 

fiel  die  verloren  gegangene  Passion ,  welche  ich  urn  des  Picanderschen 

Tex  tea  willen  auf  1725  setze.  1720  kam  die  Passion  nach  Matthaus, 

1731  diejenige  nach  Marcus.  Man  bemerkt  das  Bestreben  Bachs .  sich 

fur  seine  eignen  Werke ,  welche  eiuen  grofieren  Aufwand  an  musikali- 

schen  Mittelu  erheischten ,  die  gerBumigere  Thomaskirche  zu  wfthlen. 

Die  Lucas-Passion  wird  1734  aufgeftihrt  sein,  da  1733,  wo  die  Reihe 

wieder  an  der  Thomaskirche  gewesen  wiire .  der  Landestrauer  wegen  die 

PassioDsmusik  ausfiel  s.  Nr.  44  dieses  Anhangs  ,  und  die  dritte  Aufftth- 

rung  der  Johannes-Passion  durften  wir  dann  auf  1736  setzen.  Bacli 

hatte  hiernach  vier  seiner  Passionen  nach  der  Reihenfolge  der  Evange- 

listen  aufgeftihrt.  Wann  die  vierte  Aufftthrung  der  Johannes  -  Passion 

stattgefnnden  hat ,  lftfit  sich  naher  nicht  bestimmen ;  auf  die  diplomati- 

schen  Merkmale  der  neueren  Stimmen .  welche  zu  diesem  Zwecke  ange- 

fertigt  worden  sind,  kann  man  keine  sichern  Vermuthungen  grttnden. 

Auch  die  Zeit,  wann  die  jetzige  Originalpartitur.entstand.  l&Bt  sich  dem- 

nach  uur  annaherntl  angeben :  es  ist  nach  der  Anfertigung  der  neueren 

Stimmen  geschehen,  jedenfalls  also  in  der  letzten  Lebensperiode  des 
Meisters. 

47.  iS.  367,  521,  557,  58 1).  Der  Text  der  Matthaus-Passion  fin- 

det  sich  im  zweiten  Theil  von  Picanders  »Ern$t-Scherzhafften  und  Saty- 

rischen  Gedichten«,  S.  101  ff.  Das  Jahr  der  Aufftthrung  steht  zwar  nicht 

dabei  und  ebenso  wenig  findet  sich  auf  der  autographen  Partitur  eine 

chronologische  Notiz.  Wohl  aber  steJit  ttber  dem  gcdruckten  Texte  die 

Bemerkting,  dafi  die  Musik  ftir  die  Thomaskirche  bestimmt  war.  Da  der 

zweite  Theil  der  Gedichte  zu  Ostern  1721)  erschien ,  so  wird  hierdureh 

das  Jahr  der  ersten  Auffflhrung  sicher  gestellt.  172b  und  1730  fand 
die  Passionsmusik  in  der  Nikolaikirche  statt.  1731  brachte  Bach  in  der 

Thomaskirche  seine  Marcus-Passion,  deren  Text  im  dritten,  1732  er- 
schienenen .  Theile  der  Picanderschen  Gedichte  steht.  Die  Annahme 

aber,  daC  die  Matthftus-Passion  schon  1727  aufgeftihrt,  und  der  Text 

erst  zwei  Jahre  spilter  in  die  Gedichtsammlung  aufgenommen  sei ,  wird. 

von  allem  andern  abgesehen ,  einfach  dadurch  unmoglich  ,  dafi  Picander 

schon  1727  den  ersten  Band  seiner  Gedichte  herausgab,  ohne  dafi  der 

Text  in  ihm  sich  findet.  An  der  Richtigkeit  der  Annahme,  dafi  im  Jahre 

1720  die  Matthaus-Passion  die  erste  Aufftthrung  erlebt  habe,  ist  also 
nicht  zu  zweifeln. 

Dagegen  l&Bt  sich  die  Wiederaufftthrung  des  Werkes  in  seiner  er- 

weiterten  Gestalt  nur  annfthernd  bestimmen.  Die  flltere  Fassung  ist  nicht 

im  Autograph ,  sondern  nur  in  einer  Abschrift  Kirnbergers  erhalten. 

welche  sich  jetzt  auf  der  Bibliothek  des  Joachimsthalschen  Gymnasiums 

zu  Berlin  beiindet.  Wann  die  Abschrift  gemacht  ist ,  lafit  sich  ziemlich 

genau  nachweisen.  Kirnberger,  1721  zu  Saalfeld  in  Thtlringen  geboren, 
verlicfi  seine  Vaterstadt  urn  bei  J.  Peter  Kellner  in  Grftfenroda  Musik  zu 

studiren,  begab  sich  173S  zur  besseren  Fortsetzung  seiner  Studien  nach 
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Sondershausen  und  von  da  auf  Anregung  Heinrich  Nikolaus  Gerbera  zu 

Bach  nach  Leipzig.  Hier  lebte  er  als  einer  seiner  hingegebensten  Schttler 

von  1739 — 1741  :  dann  ging  er  ins  Ausland  und  kehrte  erst  1751  ,  ein 

Jahr  nach  Bachs  Tode,  znriick.  Kirnbergers  Partiturabschrift  kann  hier- 

nach  nicht  spatcr  als  1741  gemacht  sein:  es  ist  aber  anch  sehr  wahr- 
scheinlich.  daB  sie  nicht  vor  1739  entstand.  Denn  selbst  wenn  Kirn- 

berger  durch  Vermittlung  Kellners  odcr  Gerbers  zn  der  Partitnr-Vorlage 
hfttte  kommen  ktfnnen,  ist  es  glanblich  ,  daB  er  schon  als  ihr  Schiller  reif 

f(lr  das  VcrstftndniB  der  Matthauspassion  gewesen  ware  ?  ist  nicht  viel- 
mehr  die  Abschrift  eines  so  umfangreichen  Werkes  ein  ZeugniB  fUr  die 

durch  den  unmittclbaren  Verkehr  erweckte  Begeisterung  eines  Knnst- 

jtlngers  fflr  seinen  Lehrer?  Indessen  wird  die  oben  bezeichnete  Wahr- 
scheinlichkeit  schon  durch  einen  andern  Umstand  znr  GewiBheit.  Das 

Papier,  auf  welchem  Kirnberger  schrieb,  ist  ein  solches,  dessen  sich  anch 

Bach  mehrfach  f(lr  seine  eignen  Niederschriftcn  bediente,  nnd  zwar  ist  es 

eine  Papiersorte  seltener  und  abweichender  Art ,  von  der  man  nicht  an- 

nehmen  kann .  daB  sie  Kirnbergern  zufilllig  auch  an  einem  andern  Orte 

habe  zur  Verftlgung  stehen  kOnnen.    Ilire  Wasserzeiehen  : 

tCSJEB 

linden  sich  in  den  autographen  Partituren  von  Bachs  Cantate  »0  ewiges 

Feuer«  und  dem  Chor  » 0  Jesu  Christ  mein's  Lebens  Licht« 1  .  sowie  im 

Autograph  einer  aus  dem  Gloria  der  H  moll-Messe  gemachten  lateinischen 

Weihnachtsmusik.  Es  dtlrfte  also  Kirnberger  die  Parti tur  sogar  in 

Bachs  eignem  Hause  geschrieben  haben ,  bei  dem  er  vielleicht ,  wie 

andre  Schiller,  Wohnung  gefunden  hatte.  Nun  konnte  die  Matth&us- 
passion  wegen  ihrer  grofien  Massen  nur  in  der  Thomaskirche  aufgeftlhrt 
werden.  An  der  Thomaskirche  war  die  Reihe  1740  8.  Nr.  44  dieses 

Anhangs  und  Nr.  46  gegen  Ende).  Die  Auffflhrung  nach  der  neuen  Be- 

arbeitung  kann  also  frUhestens  in  diesem  Jahre  stattgefunden  haben ,  wo- 

1  D.  h.  (lessen  Umgestaltunf?,  die  Partitur  der  Urform  hat  die  Wasser- 
zeiclien,  wie  die  Partitur  des  Oster-Oratoriums;  s.  Nr.  4**  dieses  Anhangs. 
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bei  man  zugleich  annehmen  mtiflte  .  daft  Kirnberger  seine  Abschrift  in 

dem  vorhergegangenen  Jahre  genommen  habe.  Es  ist  indessen  einiges 

vorhanden,  was  es  wahrscheinlich  macht,  dafi  die  Abschrift  erst  urn  1741 

gefertigt  ist.  Kirnberger,  der  einen  grttndlichen  Compositionscursus  bei 

Bach  dnrchmachte  [s.  Gerber,  L.  I,  8p.  725) ,  kann  auf  ein  Werk  wie 

die  Matthanspassion  erst  am  Ende  desselben  geftlhrt  worden  sein.  Ferner 

giebt  es  eine  Johannis-Cantate  J.  G.  Goldbergs ,  der  grade  um  diese  Zeit 

Bachs  Schiller  war  (»Durch  die  herzliche  Barmherzigkeit  unsers  Gottes« 

in  Partitur  und  Stimmen  anf  der  ktinigl.  Bibliothek  zu  Berlin)  :  die  auto- 
graphen  Stimmen  derselben  sind  auf  demselben  Papier  geschrieben ,  wie 

Kirnbergers  Copie.  Es  ergabe  sich  also  als  frtthester  Termin  ftlr  die 

Neubearbeitung  das  Jahr  1742.  Will  man  noch  weiter  zn  kommen 

snchen.  so  mnfi  man  Papier  und  Schrift  des  Autographs  mit  andern  Bach- 

schen  Autographen  vergleichen.  Hier  stellt  sich  eine  vollstHndige  Ueber- 
einstimmung  zwischen  den  Originalstimmen  und  der  autographen  Reinschrift 

des  sechsstimmigen  Kicercars  aus  dem  »MusikaIischen  Opfer*  heraus, 

welches  die  kdnigl.  Bibliothek  zu  Berlin  bewahrt.  Das  »musikalische 

Opfer«  entstand  1747.  Man  wtlrde  demnach  die  Umarbeitung  der 

Matthiiuspassion  erst  auf  das  Jahr  1  746  oder  gar  1748  legen  mflssen. 

Mit  den  Ergebnissen  der  chronologischen  Untersuchnngen  fiber  Bachs 

Passionen  steht  eine  Zeitangabe  in  Widerspruch ,  welche  sich  bei  Marpurg. 

Legende  einiger  Musikheiligen  (COln,  1786)  ,  S.  62  findet.  Friedemann 

Bach  in  Halle  Is.  das  Register  des  genannten  Buchs  unter  diesem  Namen 

hatte  1749  ftlr  eine  Serenate ,  deren  Composition  ihm  aufgetragen  war, 

einige  Arien  »aus  einem  gewissen  sehr  kunstlichen  Passionsoratorio«  be- 

nutzt.  Bei  der  Auffilhrung  der  Serenate  »fand  sich  unter  den  Zuhorem 

ein  sachsischer  Cantor  unweit  Leipzig ,  dem  die  parodirten  kllnstlichen 

Arien  bekannt  waren«.  Durch  ihn  kam  %s  an  den  Tag,  »daB  die  Arien 

nichts  weniger  als  neu,  und  wenigstens  30  Jahre  alt,  und  noch  dazu  aus 

der  Passion  eines  gewissen  groBen  Doppelcontrapunktisten  entlehnt« 

waren.  Wenn  aneh  Seh.  Bachs  Name  von  dem  Erzfthler  nicht  ausdrtick- 

lich  genannt  ist .  so  geht  doch  aus  der  gesammten  Erzahlung  nnzweifel- 

haft  hervor .  dafi  es  sich  um  eine  Passionsmusik  seiner  Composition  han- 

delt.  Um  welche  ?  daruher  lilBt  sich  aus  Marpurgs  Worten  nichts  schliefien. 

Nehmen  wir  es  mit  den  angefuhrten  Zahlen  ernsthaft ,  so  mttBte  es  eine 

Passion  sein,  welche  spatestenB  1719  componirt  ware.  Dies  Jahr  paBt  auf 

keine  der  besprochenen  fUnf  Passionen.  Meiner  Ueberzeugung  nach  ist 

aber  auf  die  genannte  Zahl  30  garkein  .Gewicht  zu  legen.  Wie  es  scheint 

war  Marpurg  selbst  dartlber  unklar,  welche  der  Bachschen  Passionen  von 

Friedemann  miBbraueht  worden  war ,  und  was  wufite  er  denn  genaueres 

tlber  die  Entstehungszeit  dieser  Werke?  Ihm  lag  hier  offenbar  nur  daran, 

einen  langen  Zeitraum  zn  bezeichnen.  DaB  er  keine  genauere  chronolo- 

gische  Bestimmung  beabsichtigte .  deutet  schon  das  Wort  »wenigstens« 
zur  Genllge  an. 

Sittta.  J.  S.  Ba<:h.  II.  52 

Digitized  by  Google 



—    SIS  — 

45.  (S.  422.;  Da3  Oster-Oratorium  liegt  in  drei  Gestalten  vor.  Die 

erste  kennen  wir  ans  Originalstimmen .  die  zweite  aus  der  autographen 

Partitur  und  einigen  zu  ihr  gehtfrigen  Stimmen,  die  dritte  wieder  nur  aus 

spftter  angefertigten  autographen  Stimmen.  Die  bestimratesten  Indicien 

fur  die  Chronologic  giebt  die  Partitur.   Hire  Wasserzeichen  sind  auf  dem 

einen  Blatte  des  Bogens ,  auf  dem  andern  Blatte 

ein  M.  urn  welches  sich  Arabesken  schlingen.  Beide  Zeichen  finden  sich 

wieder  in  der  autographen  Partitur  der  Johannis-Cantato  »Freue  dich. 

erlfiste  Schaar«.  Diese  ist  Umarbeitung  einer  weltlichen  Gelegenheits- 

musik  »Angenehmes  Wiederau« ,  welche  am  2S.  September  1737  aufge- 

fflhrt  wurde.  Von  den  Wasserzeichen  des  Autographs  der  Gelegenheits- 

muaik  ist  das  eine  dort  und  hier  nicht  vollig  dasselbe.  es  stellt  in  der  Ge- 

legenheitsmusik  sich  so  dar also  wohl  NM.  Nach 

den  Erfahrungen  indessen .  die-  ich  gemacht  habe ,  braucht  eine  solche 
doch  nur  in  einer  Nebensache  hervortretende  Verschiedenheit  nicht  auch 

den  verschiedenen  Ursprung  uud  Charaktcr  des  Papieres  zu  bedeuten. 

und  wird  es  hier  um  so  weniger  thun  .  als  das  andre .  der  Schild  mit  der 

dreizackigen  Krone  ganz  genau  flbereinstimmt.  Der  Gebrauch  desselben 

Papieres  im  Jahre  1737  wird  noch  durch  ein  zweites  Manuscript  erwiesen : 

eine  in  Sachen  seines  Streites  mit  dem  Rector  Ernesti  von  Bach  selbst  ge- 

schriebene  Eingabe  an  den  Ktfnig-ChurfUrsten  vom  18.  October  1737 

trftgt  dieselben  Wasserzeichen,  wie  die  Gelegenheitsmusik.  Es  dttrfte  da- 

her  die  Johannis-Cantate  mOglichst  bald  nach  der  Composition  und  Auf- 

ftthrung  der  Gelegenheitsmusik,  also  schon  znm  24.  Joni  1738  nieder- 

geschrieben  sein ,  und  demnach  die  Partitur  des  Oster-Oratoriums  zum 

eraten  Ostertag  (6.  April)  173S.  Unter  den  Stimmen ,  welche  das  Ora- 
torium  in  seiner  illtesten  Gestalt  geben  .  und  als  diplomatisches  Merkmal 

den  Schild  mit  gekreuzten  Schwertern  haben,  befindet  sich  eine  Continuo- 
stimme  .  auf  deren  letzter  Seite  der  nacher  wieder  durchstrichene  Anfang 

der  zweiten  Oboestimme  zu  der  Cantate  »Bleib  bei  uns,  denn  es  will  Abend 

werden-  zu  sehen  ist.  Diese  Cantate  ist  fiir  den  zweiten  Ostertag  compo- 
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nirt ;  es  ist  also  klar ,  daB  die  Notenschreiber  mit  der  Herstellung  der 

Stimmen  zu  dieser  Cantate  und  zu  dem  Oster-Oratorium  wahrend  der- 

selben  Zeit  nnd  vermuthlich  an  demselben  Tische  beschaftigt  waren,  denn 

es  mnfi  einer  von  ihnen  entwcder  den  zweiten  Bogen  der  Continuostimme 

des  Oratoriums .  als  er  schon  theilweise  beschrieben  war,  far  noch  unbe- 

s>ehrieben  gebalten  und  sich  angcschickt  haben  ,  ibn  fttr  die  zweite  Oboe- 

stimme  der  Cantate  i  Bleib  bei  uns«  zn  verwendcn,  oder  die  anfanglich  be- 

absichtigte  Benutzung  des  Bogens  fttr  die  Oboestimme  der  Cantate  unter- 

blieb  aus  einem  nicht  erkennbaren  Grunde.  nnd  der  Bogen  fand  nun  Ver- 
wendung  fttr  die  Continuostimme  des  Oratoriums.  llierans  lftBt  sich  die 

sehr  wahrscheinliche  Vermuthung  ableiten ,  daB  beide  Stttcke  zu  einein 

und  demselben  Osterfest  componirt  worden  sind.  Das  diplomatische  Merk- 

mal  der  Cantate  »Bleib  bei  uns«  ist  aber  der  Halbmond.  Ein  so  signirtes 

Papier  begann  Bach  1735  zu  gebrauchen  is.  Nr.  56  dieses  Anhangs  . 

Wenn  nun  wirklich  die  Ueberarbeitung  des  Werkes ,  wie  die  Partitur  »ie 

zeigt,  173S  stattfand,  so  mufi  die  Anfertigung  der  alteren  Stimmen  und 

mit  ihr  die  Composition  des  Oratoriums  in  die  nnmittelbar  vorhergehen- 
den  2 — 3  Jahre  fallen.  Auf  1737  wird  sie  nicht  anzusctzen  sein,  weil 

mit  der  Ueberarbeitung  nattlrlich  auch  eine  Wiederauffflhrung  verbunden 

war,  und  daB  Bach  zwei  Jahre  hintereinander  dieselbe  Ostennusik  aufge- 

ftthrt  h^tte,  ist  nicht  anzunehmen.  Die  grdfite  Wahrbcheinlichkeit  ist  also 

fttr  1736  als  Entatehungsjahr  vgl.  noch  Nr.  54  dieses  Anhangs  .  Die 

^p&teren  Stimmen  endlich,  in  welchen  das  Oratoriuin  in  seiner  dritten 

Gestalt  crscheint,  -haben  als  diplomatische  Merkmale  den  Adler  und  IK 

(=  II I R] .  Ein  Papier  mit  diesen  Signaturen  ist  im  Gebrauche  Bachs  bis 

jetzt  sicher  nur  aus  dem  Jahre  1734  bekannt  (b.  Nr.  36  dieses  Anhangs  . 

Will  man  an  dieser  chronologischen  Thatsache  unnachgiebig  festhalten. 

so  wird  freilich  alles  vorher  auseinandergesetzte  unmuglich.  Hier  steheu 

sich  unvereinbare  Zengnisse  gegenttber.  Indcssen  mufi  doch  bemerkt 

werden.  daB  obiges  Signum  sich  auch  in  einem  einzelnen  Stimmblatte  der 

Cantate  »Golobet  sei  der  Herrc  findet,  welche  in  das  Jahr  1732  gesetzt 

werden  muBte  s.  Nr.  3S  dieses  Anhangs) ,  daB  es  also  eine  ganz  sicherc 

Sttttze  fttr  die  Zeitbestimmung  nicht  bietet.  Und  da  fttr  die  Entstehung 

der  autographen  Partitur  nach  1737  die  gewichtigsteu  Grunde  sprechen. 

indem  die  derzeitige  Benntzung  des  hier  in  Frage  kommenden  Papiers 

mehrfach  sicher  bezeugt  ist ,  da  ferner  die  Entstehung  der  altesten  Stim- 

men nach  1735  ebenfalls  viel  wahrscheinliches  hat  und  —  was  die  Haupt- 

sache  —  diese  beiden  Mtfglichkeiten  sehr  wohl  zu  einander  stimmen ,  so 

mufi  man  diesem  vereinigten  Zeugnifi  jedenfalls  mehr  Glauben  schenken 

und  die  Benutzung  eines  alteren  Papiers  fur  die  sp&teren  Stimmen  als  eine 

Zuftlligkeit  ansehen. 

19.  S.  426.;  Im  Nekrolog  8.  168  heiBt  es  bei  der  Aufzahlung  der 

ungedruckten  Werke  Bachs  unter  4  » Einige  zweychdrige  Moteten  . 

Forkol  dagegen  S.  61  schreibt :  »Yiele  ein-  und  zweychdrige  Motettenu 
nnd  berichtet  weiter  nnten ,  daB  von  den  doppelchdrigen  Motetten  noch 

52« 
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8  bis  10  vorhanden  wftren ,  aber  unter  verschiedenen  Besitzern  zerstreut. 

S.  36  schreibt  er  sogar,  daB  Bach  »ein-,  zwey-  und  mehrchorige  Motetten* 
componirt  habe.  DaB  Forkel  hier  nicht  ins  Blaue  hinein  gesprochen  hat, 

muB  man  annehmen.  Somit  w&ren  seit  1801  noeh  mehre  Motetten  ver- 

loren  gegangen  oder  doch  verborgen  geblieben.  Dreichorige  z.  B.  kennt 

man  heutzutage  garkoine,  und  wenn  man  von  doppelchdrigen  alles  zusam- 
uienzahlt  was  unter  Bachs  Namen  umlftuft,  wird  immer  noeh  nicht  die  von 

Forkel  angegebene  hOchste  Zahl  erreicht.  Aber  unter  den  doppelchdrigen 

Motetten  sind  mehre  unechte  oder  wenigstens  zweifelhafte.  Unecht  ist 

jedenfalls  die  lb  19  bei  Breitkopf  und  Hltrtel  in  Partitur  herausgegebene 

Motette  »Lob  und  Ehre  und  Weisheit  und  Dank«,  welche  sp&ter  als  Nr.  3 

in  die  neue  Ausgabe  der  Schichtschen  Collection  aufgenommen  wurde, 

nachdem  aus  derselben  die  Motette  »Ich  lasse  dich  nicht*  als  ein  Werk 

Joh.  Christoph  Bachs  ausgesondert  war.  DaB  sie  in  einer  Handschrift  der 

Gottholdschen  Bibliothek  zu  KOnigsberg  (Nr.  13569,  2)  ebenfalls  Bachs 

Namen  tragt.  beweist  nicht  viel ,  da  die  Abschriftcn  der  in  dieser  Samm- 
lung  hefindlichen  Bachschen  Motetten  ebenfalls  auf  Schicht  zurflckgehen 

dttrften.  Die  Composition  »Lob  und  Ehrc<  wimmelt  von  den  grdbsten 

musikaliscken  8chnitzern  und  es  ist  schwer  zu  begreifen .  wie  man  sio  so 

lange  als  Bachs  Arbeit  hat  gelten  lassen  konnen.  In  der  Sammlung  des 

Herrn  Kammers&nger  Hauser  in  Carlsruhe  befindet  sich  dieselbe  Motette 

in  Partitur  und  Stimmen  als  ein  Werk  Georg  Gottfried  Wagners;  diesen 

werden  wir  uns  eher  als  Autor  gefallen  lassen  dttrfen.  Wagner,  geb.  1 698, 

war  1712— 1719  Thomasschlller,  studirte  bis  1726  in  Theologie  und  be- 

theiligte  sich  von  1723—1726  noeh  an  Bachs  Musikaufiuhrungen  (g.  Ger- 

ber,  L.  II,  Sp.  755  f.]  ;  dann  wurde  er  Cantor  in  Plauen.  Aug  seinem 

Bildungsgange  erklart  sich  leicht ,  daB  die  anBerliche  Factur  des  Sttickes 

manchmal  an  Bach  erinnert,  welchen  Wagner  sich  augenscheinlich  als 

Muster  genommen  hat. 
Zum  Theil  zweifelhaft.  zum  Theil  ebenfalls  sicher  unecht  ist  eine 

doppelchQrige  Motette  »Jauclizet  dem  Herrn  alle  Welt*.  Ueber  sie  findet 

sich  in  dem  Katalog  des  Emanuel  Bachschen  Nachlasses  nnd  zwar  unter 

der  Rubrik  der  Sebastian  Bachschen  Compositionen  3.  73  folgende  Notiz : 

»Motetto :  Jauchzet  dem  Herrn  alle  Welt.  FUr  8  Singstimmen  und  Fnn- 

dament,  in  2  Choren.  In  Partitur*.  Diese  Handschrift  ist  jetzt  auf  der 

kOniglichen  Bibliothek  zu  Berlin.  Unten  rechts  steht  auf  der  ersten  Seite 

monogrammatisch :  J.  G.  Parlaw  ').  Die  Motette  besteht  aus  drei  Sittzen: 
der  mittlere  ist  der  Choralchor  aus  der  Cantate  »Gottlob ,  nun  geht  das 

Jahr  zu  Ende«  mit  unterlegter  ftlnfter  Strophe  statt  der  ersten  —  also  in 
der  That  eine  Composition  Sebastians.  Der  dritte  8atz,  ein  doppelchflriges 

1)  Parlaw  wird  ein  Hamburger  Musiker  gewesen  sein.  Der  Name  findet 
sich  auch  auf  Manuseripten  der  Bibliothek  der  Singakademie  zu  Berlin,  die  aus 

POlchaus  Bcsitz  durthin  gekoimnen  sind.  —  Nach  nilgenfeldt ,  S.  112,  ist  die 

Motette  •>  Jauchzet  dem  Herrn «  vou  J.  S.  Do'ring  bei  Kollmann  in  Leipzig  her- 
ausgegeben  worden;  ich  habe  diese  Ausgabe  nicht  gesehen. 
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»Amen,  Lob  und  Ehre  trad  Weisheit  and  Dank  und  Preis  und  Kraft  trad 

Starke  sei  unserm  Gott  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit «  steht  in  Rochlitz' 
.»Sammlung  vorzflglicher  Gesangstflcke«.  Mainz.  Schotts  80hne.  1886. 

Band  III,  8.  Ob  if.  als  selbstandiges  Stttck  nnter  Telemanns  Namen.  DaB 

er  thats&chlich  von  Telemann,  gewifl  nicht  von  8eb.  Back  herstamrat, 

sieht  ein  joder,  der  den  Stil  beider  Manner  studirt  hat.  Zweifelhaft  bleibt 

die  Echtheit  des  ersten  Satzes,  welcher  unverkennbar  Telemannsche  Zttge. 

aber  auch  einen  gewissen  grofiartigen  Wurf  und  jene  Tonfttlle  und  impo- 
nirende  Sicherheit  der  Stimmftthrung  zeigt,  welche  man  eigentlich  nur  an 

Bach  kennt  (vgl.  noch  Bd.  1 .  8.  800).  Ich  halte  es  fttr  wahrscheinlich, 

dafi  Emanuel  Baoh  das  Werk  aus  hetorogencn  Bestandtheilen  zusaramen- 

setzte.  Die  Angabe  des  Katalogs '  kann  nicht  entscheiden,  da  derselbe 
erst  nach  Emanuel  Bachs  Tode  angofertigt  wurde. 

Derartige  Contaminirungen  haben  grade  mit  8eb.  Bachs  Compositio- 

nen  After  stattgefunden.  Die  Singakademie  zu  Berlin  bowahrt  eine  vier- 

stimmige  Weihnachts-Motette  :'Ddur)  »Kttndlich  grofi  ist  das  gottselige 
GeheiinniB,  Gott  ist  offenbaret  im  Fleisch«,  mit  Generalbass  und  einem  lan- 

geren  Instrumentalzwischenspiel.  das  vermuthlich  ursprflnglieh  von  Geigen 

trad  Generalbass  ausgefdhrt  wordcn  ist.  Auch  der  1S09  vcrstorbene 

Professor  A.  W.  Bach  in  Berlin  besaB  ein  Manuscript  dieses  Werkes. 

Zeltcr  hat  es  unternommcn .  dasselbe  ftlr  Doppelchor  zu  arrangiren  ,  und 

das  Zwisnhenspiel  einem  Solosopran  und  Solo-Alt  Uber  dem  Contiuuo  zu- 

ertheilt.  In  einer  SchluBbemcrkung  vom  31.  December  1S05  sagt  er, 

dies  Stttck  sei  von  dem  groBcn  Sebastian  Bach  und  ursprtlnglich  mit  In- 

strumenten  gesetzt.  Das  ist  aber  gewiB  nicht  der  Fall ;  die  Weichheit 

und  ruhige  Glatte  neben  dem  Mangel  an  innerom  Roichthum  deutct  auf 

Graun ,  an  dessen  Chor  »Christus  hat  tins  ein  Vorbild  gelassen«  das  Stttck 

manchmal  merklich  erinnert.  Wie  mir  Herr  Professor  Groll .  der  hoch- 

bejahrtc  frtthere  Leiter  der  Singakademie .  mi ttheiltc ,  hat  man  auch 

frtlher  schon  das  Stttck  Graun  zugoschrieben.  Angehangt  sind  nun  aber 

die  beiden.  wirklich  Seb.  Bach  gchtfrigen  Zwischensatze  des  groBen 

Magnificat  »Vom  Himmel  hoch«.  nach  Ddur.  und  »Freut  euch  und  jubilirt  - 

nach  Adur  transponirt ;  in  letzterem  wird  der  Continuo  vom  Singbass 

ausgefflhrt. 

Auch  die  Motette  »Ich  lasse  dich  nicht'<  ist  spMter  durch  AnhSngung 

eines  von  Seb.  Bach  gesetzten  Chorals  erweitert  worden  s.  Bd.  1.  S.  93, 
Anmerk.  37\ 

50.  (8.  431.)  Die  fttnfstimmige  Motette  Nun  danket  alle  Gott«  ent- 

deckte  ich  in  einer  sehr  fehlerhaften  ,  aber  der  meines  Wissens  bis  jetzt 

einzigen ,  Handschrift  eines  Sammelbandes  der  Gottholdschen  Bibliothek 

zu  KOnigsberg,  Nr.  1 3509.  Der  Band  enthalt  attfierdem  noch  die  Motetten 

»Komm  Jesu  komm«  und  »Lob  und  Ehre«,  trad  ist  dnrchweg  von  derselben 

Hand  geschrieben.  Das  Manuscript  mag  um  1S00  entstanden  sein  und 

wird  aus  dem  Nachlasse  Schichts  stammen.  Titel  des  Einbandes :  »3  Mo- 

tetten |  von  |  J.  8.  Bach«.    Bei  jeder  der  andern  beiden  Motetten  ist  es 
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noch  einmal  ausdrtlcklich  bemerkt ,  daB  sie  von  8.  Bach  seien  >as  bei- 

laufig  gesagt  fttr  die  Motette  »Lob  und  Ehre«  falsch  ist :  b.  Nr.  49  dieses 

Anhangs1'  ;  bei  der  letzteren  steht  nur  "Motette  |  Nun  danket  alle  Gotten 
Aber  daB  sie  dem  Anfertiger  der  Handschrift,  oder  dem  welcher  die 

Handschrift  anfertigen  liefi ,  ebenfalls  fUr  Bachs  Werk  gegolten  bat,  be- 
weist  der  Gesammttitel .  und  grade  an  ihrer  Echtheit  kann  aus  innern 

Grunden  am  wenigsten  gezweifelt  werden.  Der  SchluBcboral  hat  von  zwei 

Noten  abgesehen  denselben  BaB ,  wie  der  Bachsche  Choralsatz ,  welchen 

L.  Erk  in  seiner  Sammlung  als  Nr.  270  wieder  hat  abdrucken  lassen: 

nur  die  Mittelstimmen  bewegen  sich  hier  und  da  etwas  freier,  doch  ohne 

die  Harmonie  zu  alteriren.  so  daB  die  Idcntit&t  beider  Bearbeitungen  fest- 

steht  und  nur  die  von  Erk  gegebene  fttr  einen  andern  Zweck  etwas  mehr 

ausgeschmttckt  erscheint.  DaB  die  Handschrift  aus  Leipzig  stammt.  wird 

tlbrigen8  schon  dadurch  bcwiesen ,  dafi  liber  dem  Choral  oGott  Vater,  dir 
sei  Preis«  in  der  Motette  »Lob  und  Ehre«  bemerkt  steht:  »Aus  Nr.  5S4 

Altes  Gesb.  0  Gott  du  frommer  GotK  Nr.  5S4  aber  fiihrte  dieses  Lied 

cben  im  Leipziger  Gesangbuch. 

51.  ;S.  45U.)  Anf  dem  Umschlag  des  Autographs  in  Hochfolio  steht 

von  fremder.  alterer  Hand  :  »Sechs  Bogen  starckes  Fragment  einer  cigen- 

hilndigen  Cantate  von  Joh.  8ebastian  Bach  auf  das  Geburtsfest  Leopolds, 

FUrsten  zu  Anhalt-Ctfthen«.  Darunter  von  andrer  Hand  mit  schwarzerer 

Tinte.  »(Durch  Tausch  anderer  Manuseripte  von  D.  Ptflchau  in  Berlin 
erhaltcn.  D.  Fst.;«. 

»D.  Fst.«  ist  »Dr.  Feuerstein«,  einstmaliger  Besitzer  einer  Antographen- 

sammlung  in  Pirna.  aus  welcher  nach  (lessen  Tode  der  Vater  des  jetzigen 

Besitzers  das  AutogTaph  erwarb.  Wasserzeichen  :  der  Harzmann  mitFell- 

jacke  und  Tanne  vgl.  Nr.  9  dieses  Anhangs  .  Schrift :  die  eines  Con- 

cepts, flttchtig,  eng,  unsauber  und  mit  vielen  Correcturen.  Bei  Repetitio- 

nen  sind  mehrfach  nur  die  Taktstriche  gezogen  und  der  Ranm  dazwischen 

ganz  oder  grOBtentheils  zu  spftterer  AusfUllung  frei  gelassen.  Letzte  Seite 

leer ;  auf  der  vorletzten  steht  unten  folgende  Rechnung  : 

„Thlr.  gr.  Pf. 

U4  —  4  —  2 

31  —  7  — 

21  —  19  —  - 

2  —  18  —  9 

41  — 
2  —  —  6 

II  —  ..  — 

41  —  II  — 

_   
 17  Pf. 

  S 1  gr. 
206  Thlr.  10  gr.  5  Pf. 

3  Thlr.  9  gr.4* 
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Oh  diese  Rechnnng  Einnahme  oder  Ausgabe  bcdeutet ,  i- 1  unerfindlich  : 

aiif  Bachs  eigne  Finanzen  wird  sie  sich  aber  wohl  beziehen. 

Das  Manuscript  beginnt  mitten  im  2.  Theil  eincr  Tenorarie,  welcher 

mit  angezeigtem  Da  capo  schlieBt.  Die  Haupttonart  war,  wie  man  sich 

durch  Vergleichung  der  parodirten  Kirchencantate  »Ein  Herz ,  das  seinen 

Jesum  lebend  weiB<  vergewi*sert ,  B  dur.  Mit  einem  vierstimmigen  Ge- 

sange  in  Bdur  schliefit  anch  die  Cantate.  Da  das  erhaltene  Fragment 

sehr  umfanglich  ist  nnd  die  LSnge  einer  gewdhnlichen  Cantate  fast  schon 

flberschreitet,  so  dflrfte  die  Tenorarie,  erwa  mit  voransgehendem  Recita- 

tiv,  das  erste  Sttlck  gewesen  und  nicht  mehr  als  ein  Bogen  des  Manuscripts 

verloren  gegangen  sein.    Der  Text,  soweit  er  vorhanden  ist,  lautet : 

Mit  Gnaden  bckriine  der  Hiuimel  die  Zeiten, 
Anf  Seelen  ihr  mtiBet  ein  Opfer  bereiten, 
Bezahlet  dem  Hochsten  mit  Dancken  die  Pflicht. 

Das  zweite  Sttlck  ,  ein  Recitativ ,  stand  theilweise  anf  den  unteren  Syste- 

men  des  verloren  gegangenen  vorhergehenden  Bogens  und  setzt  sich  ai\ch 

so  anf  dem  ersten  der  erhaltenen  Bogen  fort.  Es  ist  ein  Wechselgesprach 

zwischen  Alt  und  Tenor,  jedenfalls  zwei  allegori*chen  Figuren.  Das  dritte 

Stock  ist  ein  Duett  zwischen  Alt  und  Tenor,  Esdur  (£: 

Es  streiten  es  j  8ie<?en     .ku,,ft>'en  J  Zeiten )  prangen  die  vongeu  \ 
Im  Seegen  fllr  dieses  durchlauchtigste  Haus  u.  s.  w. 

Von  dem  Text  des  folgenden  Recitativs  muB  ich  mehr  mittheilen : 

Bodencke  nur,  beglUcktes  Land, 
Wie  vie  I  ich  dir  in  dieser  Zeit  gegeben. 

An  Leopold  hast  du  ein  Gnaden-Pfand. 
Schau  an  der  Ftirstin  Klugheit.  Licht, 
Schau  an  des  Printzen  edles  Leben 

Und  dor  Princessin  Tugend  Krantz, 
DaG  dieaem  Uanse  nichts  an  Glantz 

Und  dir  kcin  zeitlich  Wohl  gebricht. 
Soil  ich  dein  kiinfftig  Heil  bereiten, 
So  hohle  von  dem  Sterncn  Pol 
Durch  dein  Gebet  ihr  hohes  FUrsten  Wohl. 
Komm  Anhalt  tleh  Um  mehre  Jahr  und  Zeiten. 

Das  nftchste  Sttlck  besteht  aus  einer  Altarie  G  moll  £ ;  dann  kommt  ein 

Tenor-  und  Alt-Recitativ  und  endlich  der  SchluBgesang.  Letzterer  zahlt 

4  IS  3  S-Takte  nnd  ist  in  italianischer  Arienform  gehalten.  Im  zweiten 
Theile  treten  verschiedenfach  aus  dem  vierstimmigen  Ganzen  Alt  und 

Tenor  duettirend  hervor ,  um  sich  dann  wieder  in  den  vierstimmigen  Satz 

zu  verlicren.  DaB  dies  die  beiden  Solostimmen  der  Cantate  sind,  sieht 

man  besonders  anch  daraus  ,  daB  sie  nicht  ganz  dieselben  Worte  haben : 

der  Tenor  singt  »Segen«  wo  der  Alt  »Gnade«.  WTaren  aber  Alt  und  Tenor 
fttr  zwei  Solostimmen  bestimmt ,  so  folgt  nothwendigerweise ,  daB  das 

ganze  Sttlck  nur  ftlr  einfache  Besetzung  gedacht  war.  Dem  Textanfang 

desselben ,  sowie  demjenigen  des  vorhergehenden  Recitativs  sind  die  ent- 
sprechenden  Anfangsworte  der  Parodie  untergeschrieben. 
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Aus  den  hicr  und  im  Zusaramenhange  der  Darstellung  mitgetheilten 

Textproben  geht  zur  Genttge  hervor ,  daB  die  Angabe  der  Cmschlagsauf- 
schrift ,  das  Werk  sei  einc  Geburtstagscantate  fUr  den  Fursten  Leopold, 

auf  einem  Irrthum  beruht.  Die  Textatelle  »Bedencke  nur,  beglflcktes 

Land«  ist  aufierdem  aber  chronologisch  wichtig.  Hicr  werden ,  wie  man 

sieht,  sflmmtliche  damals  existirende  Mitglieder  des  fiirstlichen  Hanses  auf- 

gczahlt :  der  regiercnde  Fflrst  Leopold  selbst :  dessen  Bruder ,  der  Prinz 

August  Ludwig ;  dessen  jUngste  Schwester .  die  Prinzessin  Christiane 

Charlotte  die  altere  Schwester ,  Eleonore  Wilhelmine ,  war  seit  1716'  an 
den  Herzog  Ernst  August  von  Sachsen- Weimar  verheirathet  ;  endlich 

die  "Fiirstin Es  frftgt  sich ,  wen  man  unter  der  Fttrstin  zu  verstehen 

hat.  Ist  die  regiercnde  Ftirstin  gcrueint,  so  kann  die  Cantate  nur  zwischen 
dem  11.  December  1721  und  dem  13.Januar  1722  entstanden  sein .  weil 

an  erstercm  Tage  sich  dor  Flirst ,  an  letzterem  aber  der  Prinz  August 

Ludwig  verheirathete.  dessen  Gemahlin  in  dem  Kecitativ-Texte  noch  nicht 
erwahnt  wird.  Es  kann  dann  auch  nur  die  crsto  Gemahlin  des  FUrsten 

Leopold  gemeint  sein,  weil  von  dioser  am  21.  Sept.  1722  eine  Tocbter 

geboren  wurde,  deren  Erwilhnung  nicht  unterlassen  worden  ware.  Danach 

mtiBte  man  denn  wohl  die  Cantate  auf  Neujahr  1722  ansetzen.  Aber  die 

vorztlglichen  Eigeuschaften  ,  welche  der  BegrahniBprediger  an  der  jung 

verstorbenen  ersten  Gattin  Leopolds  so  ansfflhrlich  preist .  sind  nicht 

Klugheit  und  Verstandcshelle ,  sondern  FrSmmigkeit,  Sanftmuth  und  Ge- 

duld.  Dagegen  passen  die  Worte  »Klugheit,  Licht«  durchaus  auf  die 

Furstin  Mutter,  Giscla  Agnes,  welche  von  1704 — 1715  mit  Energie  nnd 

Geschick  die  Regierung  gefuhrt ,  darauf  einen  Erbschaftsstreit  zwischen 

ihren  beiden  Sohnen  als  einsichtige  Vennittlerin  beigelegt  hatte.  und  ihre 

Klugheit  auch  ferner  dadurch  bewies ,  daB  sie  sich  nach  Leopolds  Regie- 

rungsantritt  ganzlich  aus  dem  offontlichen  Leben  zurilckzog  und  auf  ihrem 

Schlosse  Nienburg  a.  d.  8aale  nur  den  stillen  Werken  der  Wohlthatigkeit 

lebte  s.  Krause  ,  Fortsetzung  der  Bertramischen' Geschichte  des  Hauses 
und  Filrstenthumes  Anhalt.  Zweiter  Theil.  Halle,  17S2.  S.  672  ff.  . 

Wenn  also  Gisela  Agnes  unter  der  »Fflrstin«  verstanden  wird  .  und  ich 

bin  flborzeugt .  dafi  dieses  geschehen  muB .  so  kann  die  Cantate  nur  zwi- 

schen dem  Herbste  1717  und  dem  Ausgange  des  Jahres  1721  compo- 
nirt  sein. 

52.  (S.  462.)  Die  Zeitbestimmung  der  ersten  und  der  wiederholten 

AuffUhrung  der  Cantate  »Schleicht  spielende  W  ellen«  grllndet  sich  1 )  auf 

die  in  den  Recitativen  derselben  enthaltenen  Anspielungen ,  2)  auf  die 

spatercn  Umandernngen  der  betreffenden  Stellen  des  Recitativ-Textes  und 

der  Partitur-Ueberschrift ,  3)  auf  das  VerhaltniB  zwischen  Partitnr  und 

Stimmen,  4  auf  die  diplomatisclien  Merkzeichen  des  Papiers  der  Original- 
handschriften. 

Im  Bass-Recitativ  [S.  27  der  Partitur  der  B.-G.  heiBt  es : 
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Me  in  FluB,  der  neulich  deni  Cocytus  gliche, 
Weil  er  von  todten  Leicheu 

Uud  ganz  zcrstlickten  Korperu  langsam  schliche,  u.  s.w. 
Danu : 

Dps  Rostes  mtirber  Zahn 
FriBt  die  verworfneu  Waffen  an. 

Die  jiingat  des  Hiinmels  barter  SchluB 
Auf  meiuer  Viilker  Nackeu  wetzte,  u.b.w. 

Im  Tenor-Recitativ  (S.  33  f.  : 

So  reclit!  begliickter  Weichselstrom ' 
Dein  SchluB  ist  lobenswerth. 

Wenn  deine  Treue  nnr  mit  ineineu  WUuschen  stimmt, 
An  ineine  Liebe  denkt. 

Uud  nicht  etwa  inir  gar  den  Konig  niuimt 

Im  Tenor-Recitativ  [8.  55]  : 
Mir  der  Elbe  geht  die  Treunuug  bitter  ein, 

Doch  deines  der  Weichsel  Ufers  Wohl  gebietet  meineiu 
Widen. 

Im  Sopran-Recitativ  (S.  56]  : 
Ach.  irr  ich  nicht.  so  sieht  man  hent 

Das  langst  gewiinschte  Liehtin  frohem  Glanze  gliihen, 
Das  unsre  Lua t, 

Den  gtitigsten  August. 
Der  Welt  uud  uns  geliehen. 

Im  Sopran-Recitativ  (S.  4  7)  : 

Mir  ist  ja  voil  Lust 1 Annocli  bewuBt 

Uud  ineiuer  Nymplieu  frohes  Scherzen. 
So  wir  bei  unsers  Siegeshelden  Aukunft  spUrteu,  u.b.w. 

Ans  diesen  Stellen  geht  hervor :  I  daB  die  Cantate .  wie  auch  die  ur- 

sprtingliche  Partitnr-Uoberschrift  angiebt .  zum  Geburtatage  des  Kdnigs 
hcstimmt  war  8.  5b  .  Derselbe  tiel  auf  den  7.  October.  2  daB  kurz 

vorhcr  in  Polen .  oder  am  Weichselstrande  Uberhanpt ,  Metzeloien  vorge- 

fallen  waren  (S.  27  und  der  Konig  August  in  den  Kampfen  endgttltiger 

Sieger  geblieben  war.  Dies  pafit  nnr  fflr  das  Jahr  1734  ,  da  im  April  die 

blutigen  Kampfe  urn  Krakau  stattfanden  und  von  April  bis  Juli  die  Be- 

lagerung  Danzigs.  1733  hatte  August  seine  Gegner  noch  nicht  bezwnn- 

gen.  1735  und  spilt er  aber  ereigneten  sich  an  der  W'eichsel  keine  kriege- 
riachen  Unrnhen  mehr.  3)  Der  Konig  war,  als  die  Cantate  gemacht  wurde, 

in  Sachsen  anwesend  S.  33),  aber  seine  Abreise  nach  Polen  stand  bevor 

(S.  551.  Wirklich  reiste  der  Konig  am  3.  November  1734  aus  Sachsen 

nach  Polen  ab.  urn  erst  am  7.  August  1736  zurtlckzukehren  s.  Mittag. 

a.  a.  0.  S.  4JJ0  und  «12  .  4  Die  Cantate  sollte  nach  der  unlangst  er- 

folgten  Anknnft  des  Kdnigs  in  Leipzig  aufgefflhrt  werden  8.  47).  Wir 

wissen,  daB  diese  Ankunft  im  Jahre  1734  am  2.  October  stattgefnnden 

hatte.  , 

1,  Nach  "ist  «  scheint  das  Wort  »sie^  ausgefallen,  d.  h.  von  Bach  beim  Com- 

poniren  iiberseheu  worden  zu  sein.  So  wo  hi  Sinn  als  VersmaB  fordern  eine  Ein- 
schaltung  derart. 
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Die  sp&teren  Urailnderungen  des  Recitativtextes  betreffen  die  oben 

durch  gespcrrten  Druck  hervorgehobenen  Stellen.  In  ihnen  offenbart  sich 

dM  Bestreben,  die  speciellen  Anspielungen  der  theilweise  verilnderten 

Sachlage  anzupassen.  Die  Cantate  soltte  jetzt  nicht  dcm  Geburts-,  sondern 

*  dem  Namens-Feste  dienen  [3.  August  :  hiernach  muCte  das  Recitativ 
8.  56  eingcrichtet  werden.  Die  Auffllhrung  fand  aber  statt,  da  der  Konig 

in  Polen  war :  daher  hieft  es  nunmehr  im  Text  S.  33  letzte  der  mitge- 

theilten  Zeilen'  :  »da  mir  es  jetzt  den  Konig  wiedcr  nimmt  ".  lm  Jahre 
1736  war  wie  gesagt  am  3.  August  der  Konig  aus  Polen  noch  nicht  wie- 
der  zurilckgekelirt :  spater  hat  er  wahrend  Bachs  Leben  nur  noch  174S 

seinen  Namenstag  in  Polen  begangen  s.  Ftirstenan,  Zur  Geschichte  der 

Musik  nnd  des  Theaters  am  Hofe  zu  Dresden.  II.  8.  260  ,  ein  Jahr,  das 

ans  unten  anzuftthrenden  Grtlnden  garnicht  mehr  in  Betracht  kommen 

kann.  Die  Ueberschrift  der  autographen  Partitur  theile  icli  zur  Erganzung 

nnd  Berichtigung  des  Vorworts  von  B.-G.  XX-  mit:   >>Drama  auf  Hohem M 

Geburths-  [flbergeschrieben  »Nahmens<.  Fest  Antjusti  3  Regis  Pvloniarum1 , 

unterthanigst  aufgeftlhret  von  J.  A'.  liarh*. 
8chon  Rust  hat  in  dem  genannten  Vorwort  darauf  hingewiesen .  daB 

die  Partitur  Reinschrift  sei  nnd  den  8timmen  gegentlber  die  bessern  Lcs- 

arten  liefre.  Ieh  stimme  dieser  Ansieht  bei  und  glaube  sogar .  daB  die 

Continuo-Ftlhrung  auf  8.  18  in  der  Partitur  die  bcssere  ist  und  deshalh 

hiltte  in  den  Text  der  B.-G.  aufgenommen  werden  sollen.  Die  Annahme 
indessen .  das  Werk  sei  Ueberarbeitung  ftlterer  Tonstticke  mit  anderm 
Text,  scheint  mir  bei  dem  sehr  charakteristischen  Wesen  des  ersten  Chors 

nicht  unbedenklich.  Prtlft  man  das  Papier  der  autographen  Partitur  auf 

sein  Wasserzeichen.  so  zeigt  sich  als  solehes  ein  Reiter,  welclier  auf  einem 

Horn  blast.  Dieses  in  Bachs  musikalischen  Manuscripten  nur  noch  einmal 

vorkommende  Zeichen  tindet  sich  aufierdem  aber  in  drei  Eingaben  Bachs 

an  den  Leipziger  Rath  vom  13. .  15.  und  10.  August  1736  vgl.  Nr.  33 

dieses  Anhanges  .  Wenn  man  nun  bedenkt.  dafi  der  Namenstag  des  K5- 
nigs ,  wclchem  die  wiederholte  Aufftihrung  der  Cantate  bestimmt  war. 

der  3.  August  war.  so  ist  es  wohl  nahezu  als  sicher  zu  bezeichnen.  daB, 

da  anch  das  Jahr  1736  aufier  dem  Jalire  174S  das  einzigste  ist,  auf  wel- 

ches die  Umanderungen  des  Recitativ-Textes  8.  33  und  56  passen .  die 

Partitur  im  8ommer  des  Jahres  17:  6  geschrieben  ist.  Da  die  crate  Auf- 

ftihrung zum  7.  October  1731  erfolgt  sein  muB.  so  halte  ich  es  ftir  viel 

wahrscheinlicher,  daB  Bach  die  Partitur  aus  der  ftlteren,  1  734  angefertig- 

ten,  Partitur  nochmals  abgeschrieben  und  bei  dieser  Gelegenheit  die  ihm 

wilnschenswerth  erscheinenden  einzelnen  Verbesserungen  vorgenommen 

hat,  wahrend  die  Vorlage  der  8timmen  noch  die  altere  Partitur  war.  DaB 

er  der  Cantate  die  anfangliche  I'ejberschrift ,  die  sie  dem  Geburtstage  des 
Konigs  bestimmte,  anch  jetzt  noch  lieB  s.  oben  .  stflBt  diese  Vermuthung 

noch  nicht  urn :  es  mochte  ihm  daran  liegen  .  den  ursprtlnglichen  Zweck 

1   Im  Vorwort  der  B.-G.  steht  P<  loniorum ;  wohl  verdru.-kt.  weil  sinnloa 
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der  Cantate  sich  oder  andern  ins  GedachtniB  zn  pragen ,  vielleicht  war  es 

auch  nur  eine  Fltichtigkeit.  Anch  manche  hier  und  da  vorkommende 

einzelne  Verbessemngen  oder  die  Streichung  ganzer  Partien  der  H  moll- 

Arie  in  der  Partitar ,  denen  gegenilber  die  8timmen  von  Anfang  an  das 

endlich  anch  in  der  Partitnr  als  endgttltige  Lesart  Festgestellte  haben, 

lassen  sich  ans  dem  nachher  wieder  aufgegebenen  Versuch  erklaren ,  an 

Stelle  der  alteren  Lesarten  bei  der  Herstellung  der  nenen  Partitnr  andere 

zn  setzen.  Ein  sonderbares  Resultat  aber  ergeben  noch  die  Stimmen. 

Allem  An8cheine  nach  sind  sie , .  obgleich  unzweifelhaft  die  alteren  Les- 

arten enthaltend,  dennoch  spater  geschrieben.  als  die  vorliegende  Partitnr. 

lHre  Wasserzeichen  sind  namlich  dieselben ,  wie  in  der  autographen  Par- 

titnr der  Cantate  » Angenehmes  Wiederau«,  welche  am  2b.  September 

1737  anfgefiihrt  wnrde.  und  wie  in  einer  auf  dem  Leipziger  Rathsarchiv 

befindlichen  Eingabe  Bachs  an  den  Konig  vom  lb.  October  1737.  Dar- 
nach  milBte  also  Bach  1737  die  Stimmen  nochmals  haben  ausschreiben 

lassen  ,  nnd  zwar .  ans  irgend  einem  nicht  erkennbaren  Grunde  ,  ans  der 

filteren  Partitnr.  Man  ist  nun  vor  die  Frage  gestellt,  ob  Bach  etwa  1736 

nnd  1737  die  Cantate  wiederaufgeftihrt  bat.  und  ob  beide  Male  zum  Na- 

menstage.  oder  vielleicht  einmal  zum  Namenstage  und  das  andre  Mai  wie- 

der  zum  Geburtstage ,  oder  anch  umgekehrt ,  wobei  zn  bemerken  ware, 

dafi  der  Konig  vom  29.  September  1736  ab  einige  Tage  in  Leipzig  weilte. 

Eine  gewisse  Unentschiedenheit  in  der  Verwendumg  des  Werkes  hat  Bach 

selber  dadurch  offenbart ,  daB  er  die  Textumanderungen  in  den  Recitati- 

ven  nicht  nach  Streichung  der  alteren  Fassung  in  den  Stimmen  angebracht 

hat ,  sondern  daB  beide  Versionen  neben  einander  stehen  geblieben  sind, 

so  dafi  nnn  jenach  den  Umstanden  bald  dieso.  bald  jene.  ganz  oder  theil- 

weise,  benntzt  werden  konnte.  Anch  die  Aendernng  in  der  Uebersehrift 

der  Partitnr  ist  so  eingerichtet .  dafi  nnter  ihr  die  altere  Faasung  nnbe- 
ruhrt  stehen  blieb. 

Das  ErgebniB  der  Untersuchung  ist  also ,  daB  die  Cantate  »8chleicht 

spielende  Wellen-  zum  7.  October  1731  componirt  worden  ist,  daB  Bach 

eine  Wiederanfftlhrnng  zum  3.  August  1736  beabsichtigte.  daB  eine  solche 

Wiederaufftlhrung  spatesten-*  1737  —  ob  zum'M.  August  oder  7.  October, 
bleibt  fraglich  —  wirklich,  vielleicht  aber  auch  schon  1736  stattfand. 

53.  8.  473.  Die  autographe  Partitnr  der  Caffee-Cantate  ist  auf 
der  kGniglichen  Bibliothek  zn  Berlin,  die  antographen  Stimmen  angeblich 
auf  der  k.  k.  Hofbibliothek  zn  Wien.  Das  Wasserzeichen  der  Partitnr 

ist  MA:  s.  Nr.  33  dieses  Anhangs.  Den  Text  rindet  man  zuerst  im 

dritten  Theil  von  Picanders  Gedichten  S.  564  als  letztes  Sttlck  des  Ban- 

des.  Er  muB  also,  da  die  Vorrede  vom  18.  Febr.  1732  datirt  ist.  spate- 

stens  am  Anfange  dieses  Jahres  gemacht  sein ,  und  da  die  »schertzhafften 

Gedichte-  des  Bandes  chronologisch  geordnet  sind  s.  Nr.  36  dieses  An- 
hangs  .  so  diirfen  wir  seine  Entstehung  auch  kanm  frtlher  ansetzen. 

Daraus  folgt  freilich  noch  nicht .  dafi  anch  die  Composition  in  dieses  Jahr 

falle,  das  Wasserzeichen  belehrt  uns  nur.  daB  sie  nicht  wohl  spater  als 
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173G  geschrieben  sein  wird.  Wenn  Bach  sie  aber  seinem  hfiuslichen 

Kreise  bestimmtc  ,  so  ist  die  Entstehung  bald  nach  Verfertigung  des  Ge- 

dichtes  doch  sehr  wahrscheinlich ,  denn  grade  in  dieser  Zeit .  da  auch 

Wilhelm  Friedemann  und  Philipp  Emanuel  Bach  noch  bei  den  Eltern 

weilten ,  blahte  Bachs  Hauscapelle.  Dafi  das  letzte  Recitativ  und  der 

Schlufigosang  nicht  von  Picander  herrtthren,  stent  fcst :  denn  hatte  er  sie, 

etwa  auf  Bachs  Wunsch,  spater  nachgedichtet,  so  wtlrden  sie  doch  in  der 

Gesammtausgahe  seiner  Werke  [17-Jbi  zu  finden  sein.  Allein  audi  hier 

(8.  1244)  schliefit  der  Text  mit  Lieschens  zweiter  Arie  ab. 

54.  S.  520.)  Originalhandschriften  zur  Hmoll-Messe  sind  drei  vor- 

handen  :  die  vollstiindige  autographe  Partitur  (auf  der  koniglichen  Biblio- 

thek  zu  Berlin! .  die  Originalstimmen  zura  Kyrie  und  Gloria  (in  der  Musi- 

kalienbibliothek  des  KOnigs  von  Saehsen  zu  Dresden'  ,  die  autographe 
Partitur  des  Sontttu  in  seiner  alteren  Gestalt  auf  der  koniglichen  Biblio- 
thek  zu  Berlin  .  Verloren  gegangen  sind  die  Stimmen  zur  Gesammtpartitiir 

und  zum  Sanrtns ,  sowie  die  Einzelpartitur  zum  Kyrie  und  Gloria  ;  in  der 

Gesammtpartitur  zeigen  die  beiden  letztgenannten  Sfttze  einige  Abwei- 

chnngen  von  den  Dresdener  Stimmen,  welche  ergeben,  dafi  die  imGanzen 

der  Messe  befindliche  Partitur  spater,  als  die  Dresdener  Stimmen  geschrie- 

ben ist.  Doch  wird  es  des  Wasserzeichons  M  A  wegen  bis  zum  Jahre  1736 

geschehcn  sein  (s.  Nr.  33  dieses  Anhangs).  Was  die  Entstehungszeit  des 

Credo  betrifft.  so  tlberrascht  die  Entdeckung,  dafi  es  auf  demselben  Papier 

geschrieben  ist  wie  die  Kathswahleantate  »Wir  danken  dir  Gott«  und  Theile 

der  Cautaten  »Herr,  deine  Augen  sehen  nach  dem  Glauben«  und  «Wer 

weifi.  wie  nahe  inir  mein  Ende«  s.  Nr.  38  dieses  Anhangs  .  Darauf  wurde 

sich  die  Vermnthung  grtinden  lassen  .  das  Credo  sei  um  1  732  componirt. 

also  frtiher  als  Kyrie  und  Gloria.  Ihr  steht  indessen  der  Umstand  ent- 

gegen .  dafi  auch  im  Agnus  hier  und  da  dieselben  Wasserzeichen  bemerk- 
bar  zu  sein  scheinen ,  wenn  sie  sich  gleich  einer  ganz  sichem  Cognition 

entziehen.  Die  Folgo  ware  dann,  auch  das  Agnus  in  die  Zeit  vor  dem 

Kyrie  zu  setzen  .  was  wegen  des  durch  das  Ommna  gebildeten  Znsammen- 
hangs  desselben  mit  dem  Sanctus  aufierst  nn wahrscheinlich  ist.  Ich  mftehte 

daher  ans  innera  Grtinden  hier  den  diplomatischen  Merkzeichen  keine  ent- 

scheidende  Kraft  beilegen.  Das  Sanctus  in  der  ersten  Niederschrift  kenn* 

zeichnet  sich  schon  durch  das  anfangliche  /.  und  das  abschliefiende 

Fine  SDG.  als  ein  selbstandiges  Stuck.  Das  Fugenthema  des  rtbw sunt 

roeli  hatte  sich  Bach  nrsprtlnglich  so  gedacht . 

pleni  sunt  roeli   et    terra     alo  -  ri  -  a       [tu  -  a 

und  in  dieser  Gestalt  fltlchtig  auf  der  ersten  Seite  hingeworfen .  wie  er 

mit  Gedanken ,  die  ihm  wiihrend  der  Ausarbeitung  eines  Wcrkes  kamen. 

hanfiger  zu  thun  prlcgte.  Als  Weihnaehtsmusik  aber  verrath  sich  dieses 
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Sanctus  dadurch ,  dafi  auf  derselben  Seite,  mit  derselben  Tinte  wie  obiger 

Entwurf  geschrieben,  sich  folgendes  findet : 

& 
Ich  freue  mich  in  dir  und  heiCe  dich  willkommen,  Mein 

Mein  He-bes   Je-su-lein,     du  hast  dir  vor-ge-nom-men, 

Briiderleinzu  sein,  ach  wie  ein  sliCerThon,  wie  freundliehsiehteraus  der 

gruse  Got-tes-sohn. 

Dieses  ist  ein  Weihnachtslied  Caspar  Zieglers  mit  einer  wenig  bekannten 

Melodie ,  welcho  beidc  Bach  zu  einer  Cantate  auf  den  dritten  Christtag 

verwendet  hat.  Oflfenbar  notirte  er  sich  hior  die  Melodie,  urn  sie  ftlr  die 

Cantate  festzuhalten ,  welche  er  mit  dem  Sancha  zusammen  an  demselben 

Weihnachtsfeste  zur  ersten  Auffflhrung  bringen  wollte.  Das  Wasser- 

zeichen  der  iStfne/tM-Partitur  ist  ebenso  wie  das  der  Cantaten-Partitur  der 

Halbmond  in  der  einen  Bogenhaifte  bei  unsignirter  anderer  Bogenhaifte. 

Ein  mit  diesen  Merkmalen  versehenes  Papier  begann  Bach  urn  1735  zu 

gebrauchen.  Nun  steht  aber  auf  derselben  Seite  der  Partitur  unter  den 

angeftihrten  musikalischen  Notizen  noch,  von  Bach  eigenhandig  geschrie- 

ben  :  »XB.  Die  Parteyen  sind  in  Btfhinen  bey  Graff  Sporck*.  Parteyen  sind 

hier  Stimmen.  Dafi  »GraffSporck«  derselbe  ist,  von  welchem  weiter  unten 

im  Context  gehandelt  wird ,  darf  als  unzweifelhaft  gelten  ,  schon  wegen 

dessen  Beziehungen  zu  Picander.  Der  Graf  starb  schon  am  30.  M&rz 

173S  ;  mit  seinein  Tode  Iflste  sich  sein  Hausstand  auf,  da  er  SOhne  nicht 

hinterliefi.  Wenn  Bach  ihm  die  Stimmen  des  Sonctus  schickte ,  so  kann 

dasselbe  spatestens  zu  Weihnachten  1737  componirt  sein.  Man  fragt  sich 

aber .  ob  er  ihm  nicht  auch  die  Partitur  geschickt  haben  wird ,  und  der 

Graf  nur  diese  zurttcksendete  ,  die  Ktimmen  aber  noch  dort  behielt ,  und 

ob  sich  aus  obiger  Notiz  nicht  schlieBen  laflt,  daft  die  Partitur  znrtickkam. 

als  der  Graf  noch  lebte.  Ist  dieses  der  Fall  —  und  mrr  scheint .  dafi  man 

sehr  wohl  so  interpretiren  kann  —  dann  dtlrfte  das  Sawtus  noch  frflher 

als  1737  componirt  sein.  1736  mtfchte  Bach  es  schwerlich  geschrioben 

haben ,  da  er ,  damals  im  heftigsten  Conflicte  mit  Ernesti  und  dem  Chore' 
gegentlber  discreditirt .  gewiB  nicht  in  der  Stimmung  war .  fflr  ein  und 

dasselbe  Fest  zwei  neue  Compositionen  zu  machen .  darnnter  eine  von 

hdchster  GroBartigkeit.  Es  bliebe  also  Weihnachten  1 735 ;  Uber  dieses 

Jahr  zurtlckzugehen ,  ist  des  Wasserzeichens  wegen  nicht  wohl  zulassig. 

Und  wirklich  lafit  sich  noch  ein  andres  Moment  geltend  machen  .  das  fur 

dieses  Jahr  zeugt.  Wenn  man  den  SchluBchor  des  Oster-Oratoriums  mit 

dem  Sancton  vergleicht ,  so  ergiebt  sich  eine  eigenthtlmliche  Verwandt- 

Digitized  by  Goqgje 



—    S3U  — 

schaft.  Beide  zeigen  die  Form  der  franzosischen  Ouverture.  beide  audi 

in  ihren  zwei  Theilen  eine  ahnliche  Haltung,  beide  lassen  auf  einen  Vier- 

viertel-  einen  Dreiachtel  -Takt  folgen .  bei  beiden  erfolgt  die  Modulation 

von  jenem  zu  diesem  in  derselben  Weiae.  Niemand  aber  wird  glauben, 

dafi  der  Chor  des  Oster-Oratoriums  das  frlihere  sei.  Vielmehr  stellt  sich 

derselbe  als  ein  schw&cherer  Nachklang  des  mEchtigen  Sanctus  dar ,  als 

das  Ergebnifi  eines  etwas  l&ssigen  Weiterwandelns  auf  dem  Wege,  welcben 

der  Meister  sich  mit  dem  Sanctus  gebrochen  hatte.  Das  Oster-Oratorium 

nun  entstand  wahrscbeinlich  1736  s.  Nr.  4S  dieses  Anhangs  . 

55.  8.  553.  554.  Ein  neues  diplomatisches  Merkzeichen  begegnet 

in  den  Originalmanuscripten  folgender  Cantaten  : 

1)  Ihr  werdet  weinen  und  heulen  Sonntag  Jubilate  i 

2)  Es  ist  euch  gut,  daB  icb  bingehe  Sonntag  Cantatej 

3)  Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten  Sonntag  Rogate 

4}  Auf  Christi  Himmelfahrt  allein  Himmelfahrtsfest 

5]  Sie  werden  euch  in  den  Bann  tlinn  A  moll    Sonntag  Exaudi) 

6  Wer  mich  liebet .  der  wird  mein  Wort  halten  fgrflfiere  Compo- 

sition1   1 .  Pfingsttag 

7  Also  hat  (iott  die  Welt  geliebt  2.  Pfingsttag; 

8)  Er  rufet  seine  Schafe  mit  Namen  3.  Pfingsttag) 
Das  Merkzeichen  ist  dieses : 

(R.&S) 

• 

Man  sieht .  diese  Cantaten  bilden  eine  lflekenlos  vom  3.  Sonntag  nach 

Ostern  bis  zum  letzten  Ptingstfeiertage  sich  fortsetzende  Reihe.  Auf  der 

letzten  Seite  der  autographen  Partitur  von  1  steht  kOpflings :  •Dommkrn 

Qxiasimodngmiti.  Conctrto.«  und  darunter  ein  7  Taktc  langer  durchstriche- 
ner  Entwurf.  dessen  Oberstimme  so  anftlngt : 

Ob  dieser  Anfang  weiter  gefflhrt  ist  oder  nicht ,  ist  unbekannt ;  w&^e  er 

es,  so  batten  wir  den  Verlust  der  Composition  zu  constatiren.  Jedenfalls 

aber  wollte  Bach  mit  der  Jubilate-Musik  auch  eine  solche  fdr  den  ersten 

Sonntag  nach  Ostern  schreiben.  Es  fehlte  demnach  nur  eine  Cantate  fur 

Misericordias  Domini,  um  die  ganze  Serie  zwischen  Ostein  und  dem  Trini- 
tatisfest  vollstilndig  zu  machen .  und  dafi  diese  Cantate  vorhanden  ist, 

werdo  ich  weiter  unten  glaubhaft  machen.  Hiermit  habe  ich  schon  ans- 

gesprochen,  dafi  ich  obige  S  Cantaten  im  Zusammenhang  fttr  ein  und  das- 

selbe  Kirchenjahr  componirt  halte.  Man  stelle  sich  Bachs  starken  Yer- 
brauch  von  Schreibmaterial  vor  und  erwage,  dafi  ein  Papier  mit  der  obea 

nachgebildeten  Signatur  auGer  einem  gleich  zu  erwahnenden  Manuscript- 
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bogen  nur  in  den  aufgezahlten  Cantaten  —  soweit  die  Bachschen  Manu- 

scripte  bekannt  geworden  sind  —  vorkommt ,  dazu  den  unter  ihnen  be- 

stehenden  kirchenjahrmaBigen  Zusammenhang — die  Annahme  desGegeu- 
theils :  eines  zerstreuten  Entstehens  innerhalb  mehrer  Jahre .  wird  fast 

unmdglich  erscheinen.  I  Hermit  nicht  genug.  Eg  liifit  sieh  bei  tij  und  7] 

noch  durch  ein  andres  Mittel  beweisen ,  daB  sie  zu  derselben  Zeit  com- 

ponirt worden  sind.  6)  ist  in  zweien  seiner  Stttcke  nur  U marbeitung  einer 

alteren  Pfingstcantate,  deren  Text  mit  denselben  Worten  beginnt  [&.  Bd.  I, 

S.  505  ff.  und  Bd.  II,  Nr.  21  dieses  Anhangsj.  Auf  der  Kttckseite  der 

autographen  Partitur  der  alteren  Pfingstcantate  findet  sieh  das  Theraa 

des  SchluBchores  von  7)  nebst  seiner  ersten  Beantwortung  fltichtig  liin— 

geworfen.  Baeh  hatte  also  die  altere  Pfingstcantate  wieder  hervorgesucht, 

um  Theile  von  ihr  fur  die  neuere  zu  benutzen.  Wahrend  er  in  der  Aus- 

arbeitung  begriffen  war,  fiel  ihm  das  Fugentbenia  ftir  7}  ein,  und  er 
notirte  es  sehnell  anf  der  unbeschriebenen  Kilckseite. 

Die  acht  Cantaten  gehdren  also  zusammen,  bieran  ist  um  so  weniger 

zu  zweifeln ,  als  sie  auch  bestimmte  Formverwandtschaften  zeigen  ,  und 

besonders  ein  seltenes  Instrument ,  das  Violoncello  piccolo ,  in  mehren  von 
ihnen  benutzt  wird.  Aber  in  welches  Jahr  fallen  sie  ?  Laut  der  Partitur 

von  4)  wollte  Bach  das  Duett  darin  von  der  obligaten  Orgel  begleitet 

werden  lassen.  Da  hierzu  ein  selbst&ndiges  Rttckpositiv  nttthig  war.  und 

dieses  erst  im  Laufe  des  Jahres  1730  hergestellt  wurde  (s.  S.  112  dieses 

Bandes],  kann  4)  nnd  somit  die  ganze  Cantaten-Gruppe  nicht  vor  1731 

componirt  sein.  Nun  ist  aber  schon  sowohl  einc  Misericordias-Cantate 

(«Der  Herr  ist  mcin  getreucr  Hirt«;  als  besonders  auch  eine  Pfingstcantate 

(»Ich  liebe  den  HOchsten  von  ganzem  GemQthe«)  vorhanden ,  welche  aus 

gewichtigen  Grtlnden  in  das  Jahr  1731  oder  17^2  versetzt  werden  muCteu 

(s.  Nr.  36  dieses  Anhangs  .  Eines  der  beiden  Jahre  wird  also  fllr  den 

jetzt  vorliegenden  Fall  unmftglich.  Ebenso  unmoglich  ist  1733,  da  in 

ihm  von  Estomihi  bis  zum  4.  Trinitatis-Sonntage  der  Landestrauer  wegen 

nberhaupt  keine  Musik  gemaeht  wurde.  Hier  darf  ich  gleich  die  Meinung 

auBern,  daB  Bach  gewiB  nur  ansnahmsweise  in  zwei  aufeinander  folgen- 
den  Jahren  fur  dieselben  Sonntage  Cantaten  componirt  hat  und  daB  schon 

deshalb  unsre  Gruppe  vor  1734  nicht  entstanden  sein  dtirfte.  Ich  wende 
mich  sodann  zu  andern  Beweisraitteln. 

Bach  schrieb  zum  Keformationsfeste  eine  Cantate  »Gott  der  Herr  ist 

Sonn  und  8child«.  Auf  einer  freien  Seite  des  vierten  Bogens  der  aut«>- 

.  graphen  Partitur  steht  kfipflings :  tj.  J.  Doica  Exaudi.  Sie  werden  etUh 

in  den  Bann  thun« ,  darunter  ein  sehr  schOner ,  eigenthdmlicher  Anfang 

filr  fttnf  Instrumente,  von  deneu  die  obersten  zwei  im  Violin-  die  mittle- 

ren  zwei  im  Alt- ,  das  tiefste  im  Bassschlttssel  notirt  sind.  Ich  halte  die 

4  obern  Instrumente  fur  Oboen  {damore  und  da  caccia).  Ueber  dem  un- 

tersten  System  ein  unbeschriebenes  fur  den  Singbass;  Tonart  A  moll, 

Taktart  (£.  Das  FragmeDt  reicht  nur  bis  zum  siebenten  Takt.  Vergleicht 

man  damit  den  Anfang  von  5  unsrer  Gruppe,  so  ist  sofort  klar,  daB  hier 

ein  spatcr  vora  Componisten  aufgegebener  erster  Entwurf  der  Exaudi- 

Digitized  by  Cioogle 



Cantate  vorliegt.  Konnte  man  uun  die  Entstehungszeit  der  Reformations- 

Cantate  bestimmon.  so  ware  ein  neuer.  werthvoller  Anhaltepunkt  gewon- 

nen.  Wir  wissen,  daB  Bach,  beziehnngaweise  sein  Textdichter,  in  seinen 

Kirchencompositionen  stets  den  allgemeinen  Charakter  des  8onn-  oder 

Festtages  und  im  besondern  anch  den  Inhalt  des  Predigttextes  zu  beruck- 

sichtigen  pflegt.  Zum  Keformationstage  gab  es  keinen  filr  immer  fest- 

stehenden  Text ,  es  wurde  ein  solcher  ftlr  jedea  Jahr  hiiheren  Orts  be- 
stimmt.  Ich  habe  ein  handschriftliches  VerzeichniB  der  w&hrend  Baehs 

Leipziger  Zeit  angeordneten  Reformationstexto  zn  entdecken  vermocbt. 

Es  findet  sich  auf  dem  Ephoralarchiv  zu  Leipzig,  »  ACTA  die  Feyer  des 

Reformations -Festes  betr.  Superintends  Leipzig  J  735  ",  und  moge  hier 

zunachst  folgen.  1723  Sonntags-Evangelium  .  weil  das  Fest  auf  den  23. 

Trinitatis-Sonntag  fiel :  1724  Psalm  15,  I — 3;  1725  Ebrfler  3,  7 — 14; 

1726  Matthaus  16.  24-26:  1727  Psalm  85.  6—8;  1728  Sonntags- 

Evangelium  (23.  Trin.  ;  1729  Titus  2,  14  :  1730  Offenbamng  Johannis 

14,  6—8;  1731  Lucas  13,  6—9:  1732  2.  Timoth.  1,  12;  1733  Jesaiaa 

51.  15—16;  1734  Sonntags-Evangelium  19.  Trin.;  ;  1735  Psalm  SO. 
15—20;  1736  Offenb.  Joh.  3,  1—6;  1737  Offenb.  Joh.  14.6 — 8:  1738 

Offenb.  Joh.  3,14— IS  ;  1 739  Psalm 33. 18  :  1 740  2.  Thessal.  2,10—12; 

1741  Offenb.  Job.  14.  6— *  ;  1742  Romer6,  17—18;  1 74  3  Offenb.  Joh. 

3,  10—11  ;  1744  Jesaias  55.  10 — 11  ;  1745  8onntags-Evangelium  (2o. 

Trin.)  ;  1746  nicht  verzeichnet:  1747  Offenb.  Joh.  14,  6—8:  1748  Je- 

saias 26,  9 — 10;  1749  Jesaias  45.  22  und  25. 

Gehen  wir  diese  Texte  durch ,  so  ergiebt  sieh ,  daB  der  Inhalt  der 

Cantate  «Gott  der  Herr  ist  Sonn  und  Schild«  nur  auf  1733  ,  1735  und 

1739  pafit.  Das  Reformationsfest  tragt  freilich  in  sich  schon  einen  sehr 

bestimmten  poetischen  Gehalt ,  und  wenn  besondcre  Veranlassnngen  vor- 

lagen  ihn  stark  hervorznkehren ,  wie  in  den  Jubeljahren  1730  und  1739, 

so  konnte  es  irreleitend  werden,  dann  naeh  BezUgon  zwischcn  Predigttext 

und  Cantate  snchen  zn  wollen.  Es  kann  daher  die  Cantate  >Ein  feste 

Burg«  s.  S.  300  dieses  Bandes  mit  dem  Text  von  1730  sehr  wohl  be- 

stehen  ,  ttbrigens  ist  es  ja  auch  mftglich .  daB  sic  erst  1  739  geschrieben 

wurde.  Aber  nicht  wohl  mftglich  ist  es ,  daB  die  Cantate  »Gott  der  Herr« 

1739  componirt  wurde,  denn  I)  sind  ans  ihr  mehre  8tllcke  in  die  Adur- 

und  Gdur-Messe  eingearbritet,  und  innere  wie  auBere  Grflnde  veranlaaaen, 

diese  in  die  Zeit  1737 — 1738  zn  setzen,  2  kommpn  die  Wasserzeichen 

der  Originalstimmen  der  Cantate  wieder  vor  in  den  Originalhandschriften  • 

der  Mnsik  fllr  den  zweiten  Ostertag  »Erfrent  euch  ihr  Herzen«  und  der-  . 

jenigen  ftlr  den  dritten  Ostertag  »>  Ein  Herz .  das  seinen  Jesum  lebend 

weiB«,  so  daB  die  zeitliche  Nfthe  dieser  Werke  ohne  weitores  angenommen 

werden  muB.  In  den  Stimmen  der  Oster-Musik  »Ein  Herz«  findet  sich  aber 

auch  das  Zeichen  MA,  welches  1739  in  keiner  Bachschen  Handschrift 

mehr  nachweisbar  ist.  Es  bteiben  also  die  Jahre  1733  nnd  1735  tlbrig. 

Der  oben  erwahntc  erste  Entwurf  zu  5)  steht  wie  gesagt  auf  dem 

vierten  Bogen  der  Reformationscantate.  Die  Partitur  derselben  umfaBt  im 

Ganzen  sechs  Bogen.  Von  ihnen  sind  die  Bogen  1 ,  2,  5  nnd  6  nach  For- 
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mat.  Wasscrzeichen  und  Qualitat  ubereinstimmend.  Bogen  3  nnd  4  sind 

anders  beschaffen.  im  Format  abweichend  und  anch  wieder  unter  sich 

verschieden.  Man  sioht,  dafi  Bach  ,  als  er  die  Reformationscantate  anf- 

schreiben  wollte  ,  einige  Bogen  ftlteren  ,  und  nicht  oder  doch  nur  wenig 

benntzten  Papieres .  die  ihm  grade  in  den  Griff  gekommen  3ein  moehten, 

mit  verwendet  hat.  Das  Umgekehrte,  dafi  er  in  die  vollendete  Reforma- 

tions-Cantate nachtraglich  den  Entwurf  zu  5)  eingezeichnet  haben  Bollte, 
ist  undenkbar ,  da  er  sich  in  der  iMitte  der  Partitur  findet ;  wie  ein  jeder 

erkennen  kann  hat  Bach  die  betreffende-Seite  nur  tlbersprungen ,  weil  sie 
zum  Theil  es  sind  auch  noch  andre  musikalische  Notizen  darauf  schon 

beschrieben  war.  Das  Wasserzeichen  des  Bogens  aber ,  auf  wolchem  der 

fragraentarische  Entwurf  stent,  ist.  wenn  auch  nicht  sehr  hervorlenchtend, 

so  doch  dem  gcttbten  und  geschfirften  Auge  wohl  erkennbar,  ebcn  dasselbe 

welches  die  oben  aufgefUhrten  acht  Cantaten  gemeinsam  haben. 

Hieraus  folgt ,  dafi  die  Exaudi-Cantate  frflher  als  die  Reformations- 

Cantate  componirt  sein  mull.  1st  aber  dieses  der  Fall,  so  folgt  mit 

Xothwendigkeit  weiter ,  dafi  das  Jahr  ihrer  Entstehung  nicht  1733  ge- 
wesen  sein  kann.  Denn  1733  konnte  Bach  eine  Cantaten-Serie  von 

Jubilate  bis  znm  3.  Pfingsttag  ubcrhaupt  nicht  componiren ,  weil  von 

Estomihi  bis  zum  4.  Trinitatis-Sonntag  alle  concertirende  Kirchenmusik 

ausfiel.  Es  mtifi  also  die  Reformations-Cantate  1735  geschrieben  sein. 

Und  dieses  Resultat  setzt  uns  zugleich  ttber  die  Entstehungszeit  der  be- 
wufiten  Serie  ins  klare;  sie  war  ebenfalls  1735. 

Ueber  6!  unsrer  Gruppe  ist  Bd.  I,  S.  505  und  79S  f.  gesagt  worden, 

sie  sei  1731  componirt.  Dies  geschah  in  Folge  einer  Jahreszahl ,  welche 

sich  auf  einer  alten  Copie  der  Jilteren  Pfingstcantate  »Wer  mich  liebet« 

befindet.  Wie  ich  jetzt  glaube  ,  bezeichnet  die.«e  Zahl  nnr  das  Jahr  der 

Abschrift.  oder  vielleicht  einer  wiederholten  Aufftlhrnng.  Ich  war  ,  als 

ich  die  erwfthnten  Stellen  schrieb  ,  nicht  in  der  Lage ,  jede  neue  Vermu- 

thung  und  Combination  (lurch  erneute  Besichtigung  der  Originalhand- 

schriften  sofort  zu  prtlfen,  nnd  gelangte  erst  spilter  auf  den  richtigen 

Weg.  die  wirkliche  Entstehungszeit  von  0  feststellen  zu  konnen.  Was 

von  6),  gilt  naturlich  auch  von  7  .  Alles,  was  sonst  Bd.  I,  8.  799  aus- 

einandergesetzt  ist,  bleibt  bestehen. 

Ein  Bedenken  kntlpft  sich  noch  an  4  .  Urn  es  klar  zu  legen,  mufi 

von  neuem  auf  die  Reformations-Cantate  zurtlckgegangen  werden.  Bogen 
1,  2,  5  und  6  der  Partitur  dersclben  haben  als  diplomatische  Merkzeichen 

auf  dem  einen  Blatte  einen  Hirsch,  auf  dem  andern  M  j  ̂f. 
den  meisten  Originalstimmen  der  Cantate  findet  sich  dagegen 

Diese  Zeichen  kehren  wieder  in  folgenden  Cantaten : 

Si  itt*.  J.  S.  Hacb,  II. 

Digitized  by  G 



—    834  - 

al  Denn  da  wirst  meine  Secle  nicht  in  der  I  folic  Lassen  ( 1 .  Ostertag 

b  Erfreut  euch  ihr  Ilerzen  (2.  Ostertag) 

o)  Kin  Herz,  das  seinen  Jesum  lebend  weiB  (3.  Ostertag) 

d)  Gott  fahret  auf  mit  Jauchzen  ;  Himmelfahrtsfeat  j . 

Und  zwar  haben  a)  und  di  die  Zeichen  der  Partitur  der  Reformations- 

Oantate ,  b)  und  c)  das  der  Stimmen ,  wobei  bemerkt  werden  mufl ,  daB 

auf  dem  correapondirenden  Blatte  des  Bogens  bei  ihnen  noch  die  Figur 
eines  Adlers  sichtbar  ist. 

DaB  die  Cantaten  a) — d)  in  die  zeitliche  Nfthe  der  Reformations- 
mnsik  gehoren,  iat  ersichtlich.  Auch  daB  sie  vor  deraelben  geschrieben 

sind .  drangt  sich  sofort  als  wahrscheinlich  auf.  Allzusehr  macht  doch 

das  zu  der  Reformationsmusik  gebrauchte  SchrCibmaterial ,  welches  nicht 

weniger  als  vier  verschiedene  Papiersorten  erkennen  WiBt,  den  Eindruck, 

als  habe  der  sparsame  Componist  (Iberallher  zusammengesuchte  Reste 

aufgebaucht.  Es  muB  bemerkt  werden,  daB  sich  die  bier  in  Frage  kom- 

menden  diplomatischen  Zeichen  in  andern  feststellbaren  Compositionen 

spaterer  Zeit  nicht  wieder  finden ,  ausgenornmen  ein  paar  zu  Einlagen  in 

die  Stimmen  der  Johannes-Passion  verwendete  Stuckchen ,  deren  dritte 

AuffUhrung  wir  auf  das  Jahr  1730  zu  verlegen  Grund  hatten.  Fallen 

nun  aber  die  Cantaten  a)  — d  auch  in  das  Jahr  1735 ,  dann  crhalten  wir 

freilich  for  das  Himmelfahrtsfest  1735  zwei  Bachsche  Compositionen.  ein 

ErgebniB  ,  das  man  nicht  ganz  ohne  Bedeuken  liinnehmen  kann.  Wenn 

ich  nach  rcif licher  Ueberlogung  es  mir  endlich  doch  gefallen  lasso ,  so 

geschieht  es ,  abgesehen  von  Obigem ,  noch  aus  folgenden  Grunden : 

1]  Zwci  Cantaten  waren  zu  jcdem  Himmelfahrtsfeste  noting  («.  8.  101 

dieses  Bandesi .  2  Es  war  nichts  unerhortes ,  daB  die  Componisten  jener 

Zeit  sowohl  dio  Vormittags-  als  Nachmittags-Musiken  eines  und  desselben 

Sonn- oder  Festtages  selbst  componirten  (s.  S.  I  SO  dieses  Bandcs) ,  und 
der  Productionsdrang  war  1735  bei  Bach  offenbnr  ein  sehr  starker. 

3)  Wenn  wir ,  wio  doch  nicht  wohl  anders  mfiglich ,  annchmen ,  daB  die 

Cantaten  a — dj  cbenso  zusammengehiiren  ,  wie  die  Cantaten  l  ; — Sj,  so 
spricht  far  ihre  Entstehungszeit  in  diesem  Jahre  auch  der  Umstand .  daB 

zwei  derselben,  a)  und  c)  ,  Bearbeitungen  frflhorer  Werke  sind.  Es  ist 

unverkcnnbar,  daB  Bach  grade  damals  violfach  auf  iiltere  Werke  zurttck- 

griff.  Auch  rinter  der  Gruppe  1} — S)  sind  zwei  Cantaten ,  6]  und  7), 
welche  zum  Theil  aus  weimarischen  Compositionen  bestehen.  Von  der 

Lucas-Passion  wissen  wir ,  daB  sie  nicht  lange  vorher  aufgefrischt ,  und 

wahrscheinlich  1734  wieder  aufgefahrt  wurde.  Die  weiraarische  Cantate 

»Komm  du  stlBe  Todesstunde«  ist  ebenfalls  in  den  dreifiiger  Jahron  in 

Leipzig  wieder  hervorgesucht  worden  ,  und  die  begrtlndetste  Vermuthung 

ist,  daB  dies  zum  2.  Febr.  1735  geschah.  Denn  das  Papier  der  Partitur, 

in  welcher  sie  uns  erhalten  ist,  stimmt  genau  mit  dem  vom  5.  October 

1734  bekannten  tlberein  ikleiner  Adler  und  gegenuber  IR;  s.  Nr.  36 

dieses  Anhangs  :  die  Ueberschrift  aber  bemerkt  zunftchst  die  ursprttng- 
liche  Bestimmung  der  Cantate,  den  16.  Sonntag  nach  Trinitatis,  und 
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darunter  die  andre  (apfitere  Bestimmung:  Fesio  Purijicatumu  Mariae*). 
4)  endlich  spricht  fflr  die  Gebrauchszeit  des  Papiers  von  a)  and  d]  eine 

Orgelstimme  zu  der  von  Bach  schon  in  Weimar  benutzten ,  in  Leipzig 

wiederbenutzten  Keiserschen  Marcus-Passion.  Diese  zu  einer  Neuauf- 

ftthrnng  angefertigte  Stimme  hat  dieselben  Wasserzeichen.  Bach  brachte, 

wie  wir  theils  wissen ,  theils  annehmen  dtlrfen ,  seine  Passion  nach 

Matthaus  1729,  nach  Marcus  1731,  nach  LuQas  1734,  nach  Johannes 
1736.    So  flffnet  sich  fflr  die  Keisersche  Passion  das  Jahr  1735. 

Nicht  verschwiegen  soil  werden,  dafl  sich  unter  den  Stimmen  von  8) 

einige  Blatter  finden ,  welche  ihren  Zusammenhang  mit  der  Partitur  des 

Oster-Oratoriums  verrathen  Is.  Nr.  48  dieses  Anhangsi .  Hieraus  ware 

abernur  zu  schlieCen,  daB  8)  zu  Pfingsten  1738  abermals  aufgeftthrt,  und 

was  an  einzelnen  Stimmblattern  verloren  gegangen  durch  neue  ersetzt 

worden  1st.  — 

Wir  besaBen  also  aus  dem  Jahre  1735  eine  Cantaten-Serie  vom 

I.  Oster-bis  znm  3.  Pfingsttag,  und  fflr  Himmelfahrt  zwei  Compositionen. 
Es  fehlt  in  dieser  Serie  die  Cantate  fflr  Quasimodogeniti ,  die  von  Bach 

jedenfalls  geplant  und ,  wenn  ausgefflhrt ,  verloren  gegangen  ist.  Die 

Misericordias-Cantate  hat  sich,  glaube  ich.  erhalten.  Ich  erkenne  sie  in 

der  Composition  »Ich  bin  ein  guter  Hirt«.  Diplomatisch  steht  nichts  im 

Wege ,  sie  hier  einzureihen ,  weil  ihr  Merkzeichen  (s.  Nr.  56  dieses  An- 

hangsj  auch  in  den  Partituren  von  2]  und  3)  vorkommt.  Ihrer  musika- 
lischen  Beschaffenheit  nach  aber  hat  sie  mit  den  andern  Cantaten  eine 

auffiillige  Verwandtschaft.  Doch  die  Erdrterung  hierflber  gehOrt  an  einen 
andern  Ort. 

56.  (S.  569.)  Das  schon  mehrfach  erwahnte  Zeichen ,  welches  die 

grdBesto  Anzahl  von  Cantaten  der  letzten  Periode  zu  einer  Gruppe  zu- 
sammenschliefit :  ein  Halbmpnd  auf  der  einen  bei  unbezeichneter  andrer 

Bogenhalfte,  findet  sich  in  folgenden  Cantaten : 

1)  Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein 

2)  Ach  Gott,  wie  manches  Herzelcid  (Aduri 

3)  Ach  lieben  Christen  seid  getrost 

4}  Ach  wie  flflchtig,  ach  wie  nichtig 

5)  Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir 

6)  Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten 

7)  Bleib  bei  uns,  denn  es  will  Abend  werden 

8}  Christ  unser  Herr  zum  Jordan  kam 
9 1  Christum  wir  sollen  loben  schon 

10)  Das  neugeborne  Kindelein 

11)  Du  Friedefttrst,  Herr  Jesu  Christ 

1]  Band  I,  S.  541 ,  Anmerk.  24  ist  nur  die  Uebereinstimmung  mit  den  spa- 
teren  Stimmen  des  Oster-Oratoriums  hervorgehoben  is.  Nr.  48  dieses  Anhangs  . 
Aus  obigcn  Grflnden  m6chte  ich  daraut  jetzt  das  geringere  Gewicht  legen,  und 
auch  glauben,  daG  die  Partitur  in  Backs  Hause  geschrieben  ist. 

53* 
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12)  Erhalt  uns  Herr  bei  deinem  Wort 

1 3)  Es  ist  euch  gut,  dafi  ich  hingche 

14)  Gelobet  seist  du,  Jesu  Christ 

15)  Herr  Christ  der  einig  Gottssohn 

1 6)  Herr  Gott  dich  loben  alle  wir 

1 7)  Herr  Jesu  Christ  wahr  Mensch  und  Gott 

18)  Ich  bin  ein  guter  Hirt 
19)  Ich  freue.mich  in  dir 

20)  Ich  hab  in  Gottes  Herz  und  Sinn 

21)  Jesu  nun  sei  gepreiset 

22)  Liebster  Immanuel,  Herzog  der  Frommen 

23)  Mache  dich  mein  Geist  bereit 

24)  Meinen  Jesum  lafi  ich  nicht 

25)  Meine  Seele  erhebet  den  Herren 

26)  Mit  Fried  und  Freud  ich  fahr  dahin 

27]  Nun  komm,  der  Heiden  Heiland  Hmoll) 

26;  SchmUcke  dich,  o  liebe  Seele 

29)  Was  frag  ich  nach  der  Welt 

30)  Was  mein  Gott  will,  das  gscheh  allzeit 

31)  Wo  soil  ich  fliehen  hin. 

Mit  Ausnahme  von  6),  7),  13)  und  18)  sind  es  sammtlich  Choral-Can taten. 
Das  Jahr ,  in  welchem  der  Gebrauch  dieses  Papiers  beginnt ,  finden  wir 

durch  6)  und  13)  ,  in  deren  Originalmanuscripten  aufier  dem  Halbmond 

auch  das  Zeichen  vorkommt ,  welches  die  in  der  vorigen  Nummcr  zusam- 

mengestellte  Gruppe  kennzeichnet.  Es  ist  das  Jahr  1735.  Weitere  Ver- 

sicherung  gewahren  7)  wegen  des  Zusammcnhangs  mit  dem  Oster-Oratorium 
(s.  Nr.  4S  dieses  Anhangs)  und  19)  wegen  des  Zusammenhangs  mit  dem 

Sanctus  der  Hmoll-Messe  (s.  Nr.  54  dieses  Anhangs).  Ferner  11).  Der 

Text  dieser  Cantate  enthalt  unverkennbare  Hindeutungen  auf  Kriegs- 
ereignisse,  welche  das  Land  betrafen.  Zwar  darf  nicht  flbersehen  werden, 

dafi  die  nachste  Veranlassung ,  dem  Texte  seinen  besondern  Inhalt  zu 

geben ,  in  der  Beschaffenheit  des  Sonntags-Evangeliums  lag ,  welches  von 

dem  Untergange  des  jtldischen  Volkes  prophezeit.  Allcin  schon  die  Ein- 

fuhrung  des  Chorals  »Du  Friedcftirst,  Herr  Jesu  Christ«  deutet  auf  be- 
stimmte  damalige  Erlebnisse  genannter  Art.  Zweifelloser  noch  folgender 

Umstand.  Der  Text  ist,  wie  immer  in  den  spateren  Choralcantaten  Bachs. 

hinsichtlich  der  madrigalischen  Sttlcke  nur  Paraphrasirung  einzelner 

Strophen  des  betreffenden  Kirchenlicdes.  Die  Alt-Arie  ruht  auf  der 

zweiten,  das  Tenor-Recitativ  auf  der  dritten  Strophe.  8trophe  4  und  5 

bleiben  unbenutzt,  Strophe  6  ist  Quelle  des  Textes  ftlr  das  Terzett.  Die 

siebente  und  letzte  Strophe  raacht  als  einfacher  Choral  den  Schlufi.  Das 

vorhergehende  Alt-Recitativ  aber  ist  ungebrauchlicher  Weise  ganz  rreie 
Dichtung  und  sie  lautet : 

Ach  laB  uns  durch  die  scharffen  Ruthen 

Nicht  allzu  hefftig  bluten. 
0  Gott,  der  du  ein  Gott  der  Ordnung  bist. 
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Du  weist  was  bey  der  Feinde  Grimm 
Vor  Grausamkeit  und  Unrocbt  ist. 

Wohlan,  so  strecke  deine  Haud 

Auf  ein  erschreckt  geplagtes  Land. 
Die  kan  der  Feinde  Macht  bezwingen 

Und  uns-bestiindig  Friede  bringen. 

Diese  Worte  bezeichnen  eine  Kriegesnoth ,  welche  nicht  etwa  in  fernen 

Lftndern,  wie  1735,  nicht  anch  in  Polen.  wie  1733  und  1734,  sondern  in 

Sachsen  selbst  eingetreten  war.  Es  kann  also  hier  nur  an  die  schlesischen 

Kriege  gedacht  werden.  Am  23.  November  1745  wurden  die  Sachsen  bei 

Hennersdorf  geschlagen,  am  30.  November  rtlckten  die  ProuBen  in  Leipzig 

ein ,  legten  der  Stadt  eine  drtlckende  Kriegsstener  auf ,  und  ttberhaupt 

wurde  im  zweiten  schlesischen  Kriege  Sachsen  empfindlichst  verwustet 

und  ausgesogen.  Das  alles  wurde  vortrefflich  passen.  Allein  die  Cantate 

ist  auf  den  25.  Trinitatissonntag  componirt,  und  der  25.  Trinitatissonntag 
kam  1745  nicht  vor.  Auch  1746  nicht.  da  freilich  in  Sachsen  selbst  audi 

der  Friede  schon  geschlossen  war.  Der  erste  schlesische  Krieg  kann  nicht 

gemeint  sein.  denn  in  diesem  blieb  das  Land  vom  Feinde  ganz  verschont. 

aueh  kamen  die  mit  Friedrich  II.  verbtlndetcn  sttchsischen  Truppen  in 

Bohmen  kaum  zum  Kampfe.  Es  bleibt  nur  1744  tlbrig,  das  erste  Jahr 

des  zweiten  schlesischen  Krieges,  der  gleich  mit  dem  Durchzug  der  feind- 

lichen  PrenBen  durch  Sachsen  seinen  Anfang  nahm.  —  Wir  haben  mit 

17  44  zugleich  das  sp&teste  Jahr,  aus  welchem  das  diplomatische  Zeichen 

der  Cantaten-Gruppe  nachweisbar  ist. 

Es  sind  unter  der  Gruppe  auch  einige  Cantaten ,  in  deren  Original- 
manuscripten  derHalbmond  und  MA  neben  einander  vorkommen,  namlich 

21),  29;  und  31).  Diese  mtissen  also  an  den  Beginn  der  Periode  1735  bis 

1744  fallen,  und  des  MA  wegen  konnen  sie  nicht  wohl  spitter  als  1736 

componirt  sein.  Nun  gilt  aber  29)  dem  9.  Trinitatis-Sonntage.  Am  8. 

und  9.  Trinitatis-Sonntage  22.  und  29.  Juli  1736  war  Bach  von  Leipzig 

abwesend  (s.  S.  4S6  dieses  Bandes\  Demnach  mttBte  wenigstens  diese 

Cantate  auf  1735  gesetzt  werden.  3 1 )  gehOrt  dem  19.  Trinitatis-Sonntage. 

Es  ist  unwahrscheinlich.  daB  Bach  1736,  nachdem  er  einige  Wochen  zu- 

vor  den  Conflict  mit  Ernesti  zu  bestchen  gehabt  hatte  und  in  Folge  dessen 

zcitweilig  einen  entschiedenen  Widerwillen  gegon  die  Kirchcnanffuhrun- 

gen  empfinden  muBtc ,  in  der  Lanne  gewesen  sein  sollte .  neue  Werke  /Ur 

solche  Zweckc  zu  produciron.  Dies  dttrfte  auch  noch  ftir  21) ,  eine  Neu- 

jalirscantate.  geltend  zu  machen  sein.  Wahrscheinlich  ist  es  daher,  daB 

anch  31   ins  Jahr  1735,  21 1  aber  auf  Neujalir  1736  geh(Jrt. 

In  29)  ist  auBer  den  beiden  genannten  Wasserzeichen  noch  ein  drittes, 
ein  Adler.  zu  bemerken.  Dieses  kommt  aber  so  in  vielen  Gestalten  und  in 

den  verschiedensten  Zeiten  vor,  daB  es  ftlr  chronologische  Untersuchungen 

unbrauchbar  ist.  Ich  habe  es  versucht  und  die  Manuscripte  zusammenge- 

stellt.  in  welchen  es  genau  in  derselben  Form  erscheint.  Es  kamen  dann 

in  Betracht :  »Jesu  der  du  meine  Seele« ,  »Was  Gott  thut,  das  ist  wohlge- 

than«  (Gdur,  21.  Trinit. - Sonnt.)  ,  «Allein  zu  dir.  Herr  Jesu  Christ", 
»Nimm  von  una  Herr.  du  treucr  Gott<.    Diese  Cantaten  mtlBten  also  mit 
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29 ]  in  das  Jahr  173")  gehttren.  Der  Versuch  scheitert  aber  sofort,  denn 
am  21.  Trinitatis-Sonntage  war  1735  das  Reformation sfest ,  an  welchem 

»Gott  der  ist  Sonn  und  Schild«  aufgefflhrt  sein  wird ;  jedenfalls  keine  ge- 

wflhnliche  Sonntags-Cantate. 

57.  (8.  594.)  Die  fttnf  Melodien,  welcbe  durch  Johann  Ludwig  Krebs 

nberliefert  sind ,  befinden  sich  in  einer  handschriftlichen  Sammlung  von 

Orgel-  und  Clavierstttcken ,  die  sich  von  ihm  auf  seine  Amtsnaclifolger  in 

Altenburg  vererbte ,  bis  sie  in  den  Besitz  des  Herrn  F .  A.  Roitzsch  in 

Leipzig  kam ;  dieser  hat  mir  mit  stets  gleicher  Bereitwilligkeit  auch  zu 

vorliegendem  Zwecke  die  Benutzung  seines  Eigenthums  gestattet. 

Die  Melodien  beziehen  sich  auf  die  Lieder  »Hier  lieg  ich  nun,  mein 

Gott,  zu  deinen  FtlBen«,  »Das  wait  mein  Gott ,  Gott  Vater ,  Sohn«  ,  »Gott 

mein  Herz  dir  Dank«  ,  »Meine  Seele ,  laB  es  gehena ,  »Ich  gntlge  mich  an 

meinem  Stande*.  DaB  Krebs  sich  das  Buch  ,  welches  Compositionen  von 

Bnxtehude,  Reinken,  Bohm ,  Leyding,  Walther,  Kauffmann ,  Bach  und 

anderen  in  hunter  Folge  enthalt ,  zusammenstellte ,  da  er  Bachs  J finger  in 

Leipzig  war,  ist  sehr  wahrscheinlich ,  wenn  es  auch  nicht  sicher  bewiesen 
werden  kann.  Die  Thomasschule  besuchte  er  bis  1735  und  studirte  dann 

an  der  Universitftt  noch  bis  1 737.  Er  verkehrte  also  mit  Bach,  als  dieser 

den  musikalischen  Theil  des  Schemellischen  Gesangbuches  bearbeitete. 

Die  genannten  Melodien  sind ,  wie  man  deutlich  wahrnimmt ,  keine  Ent- 
wttrfe,  sondern  Abschriften,  und  manchmal  nur  ganz  flttchtige ;  bei  dreien 

ist  nur  die  Melodie ,  nicht  zugleich  auch  der  Bass  aufgezeichnet.  Da  der 

8chreiber  sie  wtirdig  hielt,  in  einem  Buche  mit  Werken  der  hervorragend- 
sten  Meister  eine  Stelle  zu  tinden,  so  muB  er  sie  hochgesch&tzt  haben. 

Sie  verrathen  in  der  That  die  Hand  eines  Meisters  und  tragen ,  wie  man 

sich  durch  Augenschein  tlberzeugen  kann.  ein  Bachsches  Geprage. 

Was  uns  aber  direct  darauf  ftlhrt ,  daB  Bach  sie  als  Parerga  seiner 

Schemellischen  Melodien  geschrieben  habe ,  ist  folgendes.  Das  durch 

Freylinghausens  Gesangbuch  verbreitete  Gedicht  »Hier  lieg  ich  nun  o  Herr 

[mein  Gott]  zu  deinen  FttBen«  steht  nicht  bei  Scheinelli.  Dagegen  findet 

sich  hier,  nach  derselben  Melodie  zu  singen,  und  durch  seinen  Anfang  an 

jenes  erinnernd  das  schSne ,  Johann  Arndt  zugeschriebene  BuBlied  »Hier 

lieg  ich  nun,  o  Vater  aller  Gnaden«  Weiterer  Verbreitung  scheint  sich 

dieses  nicht  erfreut  zu  haben;  selbst  J.  B.  Konig  nennt  es  nicht.  Einer 

eignen  Melodie  entbehrt  es  ebensowohl  wie  das  Freylinghausensche  Gegen- 

stttck ;  fur  beide  ist  die  Melodie  »Der  Tag  ist  hin ,  mein  Jesu  bei  mir 

bleibe«  vorgeschrieben.  Die  Dichtung  »Hier  lieg  ich  nun .  o  Vater  aller 

Gnaden*  ist  aber  eine  solche,  daB  sie  einen  Bach  sehr  wohl  anregen 

konnte,  sie  mit  einer  eignen  Melodie  zu  versehen,  Und  in  der  That :  die 

von  Krebs  llberlieferte  Melodie  paBt  nicht  nur  im  Ganzen  ftir  die  lieblich 

spielende  Freylinghausensche  Dichtung  viel  weniger  als  fur  die  Sclfemelli- 
sche ,  sondern  sie  schmiegt  sich  der  letzteren  auch  in  den  Einzelheiten  so 

eng  und  in  so  ganz  Bachscher  Weise  an,  dafi  meines  Erachtens  kein  Zwei- 
fel  sein  kann,  sie  sei  wirklich  ftir  die  Schemellische  Dichtung  componirt. 
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Um  die  Vergleichung  zu  erleichtern,  gebe  ich  in  der  Beilage  die  Musik  mit 

beiden  Texten. 

Ein  etwas  anderes  VerhiiltniB  scheint  bei  der  Melodie  »Gott  mein  Herz 

dir  Danka  zu  walten.  Die  Dichtung  der  Grafin  Aemilie  Juliane,  ein  Abend-* 

lied  nach  dem  Gennfi  des  heiligen  Abendmahls ,  findet  sich  bei  Schemelli 

nicht,  wohl  aber  als  ziemlich  gcnaue  Nachdichtnng  derselben  ein  Morgen- 

lied  eines  Communicanten  »Gott  sei  Lob,  der  Tag  ist  kommen«.  Eine  eigne 

Melodie  gab  eg  bisher  fttr  beide  nicht.  Auch  die  Dichtnngen  scbeinen  sicb 

nur  hier  nnd  da  eingebtlrgert  zn  baben ;  »Gott  sei  Lob«  findet  sich  im  2. 

Theil  des  Arnstadtischen  Gesangbuchs  von  1745,  »Gott  mein  Herz«  war 
nach  Heinrich  Nikolaus  Gerbers  Choralbuch  in  Sondershausen  bekannt. 

Wenn  Bach  eine  Melodie  far  Schemellis  Gesangbnch  erfinden  wollte ,  so 

lag  es  im  wohl  nahe,  sich  lieber  an  das  Original,  das  ihm  vermnthlich  ans 

Thttringen  bekannt  war ,  als  an  die  Nachdichtnng  zn  halten ;  jenem 

schmiegt  sich  denn  anch  die  Melodie  noch  inniger  an ,  sie  pafit  gleichwohl 

aber  auch  recht  gut  anf  die  Nachdichtnng. 

Die  Dichtnngen  zu  den  drei  andern  von  Krebs  Uberlieferten  Melodien 

stehen  sammtlich  in  Schemellis  Gesangbnch.  >»Das  wait  mein  Gott«  hatte 

langat  eine  eigne  Melodie,  »Meine  Seele  lafi  es  gehen«  soli  hier  nach  »Herr 

ich  babe  mifigehandelt«  gesungen  werden ,  es  gab  jedoch  auch  Original- 

melodien  dazu ,  welche  Dretzel  und  K6nig  mittheilen.  Die  Krebsschen 

Melodien  sind  von  den  genannten  ganz  abweichend  und  kommen  auch 

sonst  nirgends  vor.  Ohne  eine  eingeburgerte  eigne  Melodie  war  das  Lied 

»lch  gnllge  mich  an  meinem  Standee .  Dretzel,  als  er  sein  Werk  »Des 

Evangelischen  Zions Musicalische Harmonie«  vorbereitete  (es  erschien  1731), 

f.«nd  in  Gesangbltchern  nur  den  Text  und  entschlofi  sich  also,  selbst  eine 

Weise  dazu  zu  setzen.  Bei  Schemelli  findet  sie  aber  keine  Bertlcksich- 

tigung ;  hier  soli  das  Lied  nach  der  Melodie  »Wer  nur  den  lieben  Gott  lftfit 

walten«  gesungen  werden ,  deren  letzte  beide  Zeilen  sich  mit  denen  der 

Dichtung  metrisch  nicht  vollstandig  decken ,  und  so  den  Wunsch  nach 

einer  eignen  Weise  erwecken  mufiten.  Man  erinnere  sich  aber,  daB  Bach 

eine  Picandersche  Cantate  »Ich  bin  vergnttgt  mit  meinem  GlUcke«  compo- 
nirt  hatte  (s.  8.  274  dieses  Bandes) .  Picander  hatte  offenbar  das  geistliche 

Strophenlied  vor  Augen  gehabt ;  nicht  nur  der  ubereinstimmende  Inhalt, 

sondern  auch  viele  einzelne  Wendungen  verrathen  dies.  Bach  mufite  also 

schon  deshalb  der  Dichtung  bei  Schemelli  ein  gewisses  Interesse  zuwenden, 

und  es  ist  wohl  nicht  zuf&llig ,  dafi  die  von  Krebs  tlberlieferte  Melodie 
ebenso  wie  die  Cantate  in  Emoll  steht. 

58.  (8.  698.)  Ein  Autograph  der  englischen  Suiten  ist  nicht  be- 
kannt. Aber  im  Nachlasse  Heinrich  Nikolaus  Gerbers  befanden  sich  Ab- 

sehriften  von  vieren  derselben ,  die  nach  dem  Tode  des  Lexicographen 

Ernst  Ludwig  Gerber  in  den  Besitz  des  Hofrath  Andre  ,  von  diesem  an 

den  Musikdirector  Rflhl  zu  Frankfurt  a.  M.  flbergingen.  Der  jetzige  Eigen- 
thflmer  ist  Herr  Dr.  Erich  Prieger  in  Berlin ,  welcher  mir  die  Benutzung 

freundlichstgestattete.  Gerber  nahm  die  Abschriften,  als  er  von  1724-1 727 
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in  Leipzig  auf  der  I'niversitat  und  bei  Bach  studirte.  Aus  der  Auf- 
schrift  der  ersten  Suite  geht  dies  klar  hervor :  er  nennt  sich  auf  derselben 

»L.[itterarum]  L.[iberalimn  S.[tudionu].  a[c]  M.[uswae\  C.  ultor  u.  AuBer- 

dem  stimmen  die  Abschriften  in  Bezug  auf  Schrift,  Tinte  und  Papier  voll- 
st&ndig  tiberein  mit  dem  ausgesetzten  Generalbass  zu  einer  Albinonischen 

Sonate,  ein  Manuscript,  das  aus  Ktlhls  KachlaB  iu  meinen  Besitz  kaiu 

(s.  8.  125  dieses  Bandesj  .  Anch  noch  acht  andre  Suiten,  unter  ihnen  die 

sechs  franzdsischen,  hat  Gerber  zu  derselben  Zeit  in  derselben  Weiae  ab- 

geschrieben.  Er  wurde  hierzu  unmittelbar  durch  den  Unterricht  veran- 
lafit .  den  er  von  Bach  erhielt :  sein  Sohn  berichtet ,  daB  er  aufier  den 

Inventiunen  und  dem  Wohltemperirten  Clavier  auch  eine  Reihe  von  Suiten 
bei  Bach  habe  durchstudiren  mtissen  s.  S.  607  dieses  Bandes  .  Vun  den 

englischen  Suiten  hat  Gerber  die  aus  Adur,  Gmoll,  Emoll  und  Dnioll 

copirt.  Er  hat  aber  jedenfalls  wenigstens  von  fQnfen  derselben  Kennt- 
nifi  gehabt.  Denn  er  bezeichnet  die  Adur  als  erste,  die  Ginoll  als  zweite. 

die  E  moll  als  vierte  und  die  Dmoll  als  fUnfte.  Also  lag  entweder  die 

Fdur  oder  die  A  moll  damals  ebenfalls  schon  fertig  vor.  Wahrscheinlich 

aber  ist  es,  daB  alle  sechs  bereits  vollendet  waren,  da  Bach  dieselben  auf 

Bestellung ,  also  in  einer  und  derselben  Zeit ,  schrieb ,  und  er  auBerdem 

schon  172(i  an  einem  andern  groBen  Suitenwerke,  den  sechs  Partiten  der 

«Clavierilbung«,  zu  arbeiten  angefangen  hatte. 

Nfichst  den  Gerberechen  Abschriften  ist  eine  Copie  der  englischen 

Suiten  von  Johann  Christian  Bach,  dem  jttngsten  Sohne  Sebastians,  von 

besonderer  Wichtigkeit  .  Das  Manuscript  ist  im  Besitze  von  Herrn  Arnold 

Mendelssohn  in  Berlin.  DaB  Christian  Bach  der  Schreiber  war,  ergiebt 

sich  aus  dem  Titelblatte  der  Gmoll-Suite,  welches  von  derselben  Hand, 

und  augenscheinlich  zu  gleicher  Zeit  geschrieben ,  die  Notiz  trilgt :  pp 

[d.  h.  proprium1  J.  C.  Bach.  Auch  auf  dem  Titel  der  Adur-Suite  hat 
der  Besitzer,  aber  offenbar  erst  spater,  bemerkt:  pp  Jean  Chretien  Bach. 

luteressant  ist  dieser  Titel  noch  dadurch ,  daB  er  die  Notiz  aufweist :  fait 

pour  les  Aiiglois ;  hierdurch  wird  dargethan ,  daB  an  Forkels  Mittheilung. 

Bach  habe  die  Suiten  fttr  einen  vornehmen  Englilnder  componirt ,  etwas 

wahres  sein  muB.  Die  Abschrift  ist  im  Ganzen  eine  recht  sorgfaltige. 

Wann  sie  genommen  ist,  lfiBt  sich  nicht  erkennen.  Die  Ztlge  sind  zicm- 

lich  fiieBend  und  ausgeschrieben ;  hatte  Christian  Bach  sie  noch  zu  Leb- 

zeiten  seines  Vaters  in  Leipzig  gemacht.  so  kSnnte  dies,  da  er  1735  ge- 

boren  ist,  frtihcstens  1741)  oder  1750  geschehcu  sein.  Uebrigens  ist  die 

Handschrift  nicht  mehr  vollstindig :  die  Fdur-Suite  fehlt. 

59.  (S.  635.  Nur  der  erste  Theil  der  »Claviertibung«  trfigt,  als 
Ganzes  wie  in  seinen  einzelnen  Bestandtheilcn,  auf  dem  Titel  das  Jahr 

der  Vertfffentlichung.  Wann  die  ttbrigen  Theile  herausgekommen  sind. 

wufite  man  bisher  nur  ann&herungsweise.  Ueber  den  zweiten  Theil  bemerkt 

indessen  J.  G.  Walt  her  in  den  handschriftlichen  ZusRtzen  zu  seinem  Hand- 

exemplar  des  Lexicons,  welcher  aus  Gerbers  Bibliothek  in  die  Bibliothek 

der  Gesellschaft  der  Musikfreunde  zu  Wien  gekommen  ist ,  er  sei  »in  der 
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Ostermesse  1735  in  Joh.  Weigels  Verlag,  durch  Kupferstich  ans  Licht 

getreten-t.  Den  dritten  Theil  zeigt  Mizler  |  Musikalische  Bibliothek,  Andrer 

Band.  Erster  Theil,  S.  150  f.  unter  den  »Merkw(lrdigon  musikalischen 

Neuigkeiten«  an.  Der  betreffendc  Theil  der  Musikalischen  Bibliothek  er- 

schien  1740,  der  nachstvorhergehende  sechste  Theil  des  ersten  Bandes 

am  Ende  desMahres  173S.  Da  es  ganz  unzweifelhaft  ist,  daC  Mizler  das 

Bachsche  Werk  sofort  angezeigt  hat,  sobald  ihm  nur  nach  dessen  Erschei- 

uen  dazu  Gelegenheit  gegeben  war,  so  kann  dasselbe  nicht  vor  1  730  her- 

ausgekommen  sein.  Unmdglieh  ist  es  nicht,  dafi  es  auch  erst  1740  er- 
schit  li  abcr  doch  unwahrscheinlich.  Denn  Mizlers  Publikation  erschien 

sicherlich  zur  Ostermesse ;  da  auch  Bach  sein  Werk  nicht  wohl  frtther 

ausgehen  lassen  konnte,  wenn  es  ttberhanpt  1740  erscheinen  sollCe,  so 

hattc  Mizler  davon  Kenntnifi  gehabt  haben  miissen,  ehe  es  in  den  Handel 

kam.  Dann  aber  halte  er  gewifi  nicht  so  ganz  einfach  geschrieben  :  »Hier 

hat  auch  der  Herr  Capellmeister  Bach  herausgegcben :  Dritter  Theil« 

u.  s.  w.  Was  endlich  den  vierten  Theil  der  »Clavierttbung«  anbetrifft, 

den  tlbrigens  Bach  selbst  nicht  als  »vierten  Theil« ,  sondern  einfach  als 

Clavier  Ubung«  bezeichnet  hat,  wie  denn  auch  sein  Format  ein  andres  ist, 

so  l&Bt  sich  mit  Sicherheit  liber  die  Zeit  seines  Erscheinens  folgendes  be- 

stimmen.  Er  kam  bei  Balthasar  Schmidt  in  Nttrnberg  heraus.  Bei  dem- 
selben  Verleger  veroffentlichte  Emanuel  Bach  im  Jahre  1742  s.  dessen 

Selbstbiographie  bei  Burney  III,  S.  203  die  Friedrich  dem  Groflen  ge- 

widmeten  bekannten  sechs  Claviersonaten.  Sie  tragen  die  Verlagsnum- 
mer  20.  Seb.  Bachs  Variationen  haben  die  Numiuer  10;  sie  sind  also 

frtther  gestochen.  Aber  urn  wie  viel  fruhert  Balthasar  Schmidt  verlegte 

grade  in  jener  Zeit  fttr  seine  Verh&Hnisse  ziemlich  viel.  173S  finden  wir 

ihn  bei  Nr.  9  M.  Scheuenstuhls  G moll-Concert  ,  1745  schon  bei  Nr.  27 

Em.  Bachs  Ddur-Concert; .  J.  G.  Walther,  der  den  bedeutenderen  No- 

vitaten  des  Musikalienmarktes  aufmerksam  zu  folgen  pflegte.  sagt  in  den 

handschriftlichen  Zusatzen  zum  Lexicon,  Em.  Bachs  sechs  Sonaten  seien 

»circa  I743«  erschienen.  Wenn  es  nun  der  Componist  selbst  auch  besser 

gewuBt  haben  wird ,  so  ist  aus  Walthers  Notiz  doch  wohl  zu  schliefien, 

dafi  die  Sonaten  nicht  schon  zur  Ostermesse,  sondern  erst  gegen  Ende  des 
.lahres  1742  in  den  Handel  kamen.  Seb.  Bachs  Variationen  kOnnten  also 

wohl  zu  Ostein  1742  ausgegeben  sein.  Sicher  wiire  dieses  das  Erscheinungs- 

jahr,  wenn  man  darauf  Gewicht  legen  wollte ,  daB  in  dem  Bericht 

uber  die  Veranla.isung  der  Variationen  der  hohe  Besteller  »Graf«  Kayser- 

ling  genannt  wird.  Denn  ursprttnglich  war  er  seines  Standes  Freiherr. 

und  wurde  laut  den  Acten  des  sSchsischen  Hanptstaatsarchivs  zu  Dresden 

erst  am  30.  October  1741  durch  August  HI.  in  den  Grafenstand  erhoben. 

lndessen  ist  dies  eine  unzuverlfissige  Handhabe ,  und  wir  mttssen  uns  mit 

dem  Resultat  zufrieden  geben.  dafi  die  Variationen  nicht  spftter  als  1742 
erschienen  sein  kOnnen ,  und  wahrscheinlich  in  eben  diesem  Jahre  auch 

erschienen  sind. 

# 

60.  (S.  661.    Im  Nachlasse  des  1S77  verstorbenen  Rentiers  Gras- 
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nick  zu  Berlin  fand  sich  eine  Abschrift  der  Chromatischen  Fantasie  und 

Fnge  von  unbekannter  Hand  mit  dem  Datum  »Den  6.  December  1730«. 

Das  Heft  ist  Kleinquerquart  nnd  zflhlt  1 4  BlAtter ;  es  ist  offenbar  zun&ehst 

fllr  die  Bachsche  Composition  angelegt.  welche  dasselbe  auch  fast  ganz 

ausfllllt.  Der  Rest  des  Raumes  ist  mit  klcinen  Stflckchen  beschrieben. 

welche  Compositionsversuche  eines  Anfllngers  darstellen.  TWz  mancher 

Fehler .  welche  der  scheinbar  noch  wenig  geflbte  Schreiber  gemacht  hat, 

ist  in  Ermanglung  eines  Autographs  dieses  Manuscript  von  alien  bis  jetzt 

bekannten  das  wichtigste.  Gripenkerl  hat  zu  seiner  Ausgabe  deT  chro- 

matischen Fantasie  und  Fnge  P.  8.  I,  C.  4,  Nr.  t  zwei  Varianten  ge- 

fflgt ,  .von  denen  die  zweite  keine  selbstilndige  Bedeutung  hat ,  die  erste 

aber,  nach  einer  Handschrift  des  Dessauer  Capellmeisters  F.  W.  Rust 

vomJahre  1757,  dasWerk  in  ftlterer,  vermuthlich  ursprflnglieher  Fassung 

zeigt.  Diese  Fassung  bietet  die  Handschrift  von  1 730  schon  nicht  mehr  : 

wir  sind  daher  berechtigt  die  eigentliche  Composition  der  chromatischen 

Fantasie  und  Fuge  mindestens  urn  10  Jahre  zurtlckzuverlegen.  Die  Rich- 

tigkeit  der  Fassung  aber.  in  welcher,  als  vermeintlich  endgtlltiger.  Griepen- 
kerl  das  Werk  edirt  hat ,  erscheint  nunmehr  in  mehr  als  einem  Punkte 

iiuBerst  bedenklich.  Denn  in  dem.  worin  die  ftltere  Rustsche  und  die 

sp&tere  Grasnicksche  Fassnng  ttbereinstimmen ,  wird  man ,  da  an  eine 

dritte  Oberarbeitung  Bachs  nicht  wohl  zu  denken  ist .  doch  sicher  Bachs 

feststehenden  Willen  erkennen  mllssen.  Ftlr  diese  Annahme  gewflhrt  eine 

weitere  Bekraftigung  eine  Handschrift  Kittels .  eines  der  letzten  Schttler. 

und  Mtithels,  des  letzten  Schtllers  Bachs,  von  der  chromatischen  Fantasie 

allein.  Die  genaue  Collation  der  ersteren  fand  sich  ebenfalls  im  Grasnick- 
schen  Nachlasse.  die  letztere  besitzt  seit  langem  die  k5nigl.  Bibliothek  zu 

Berlin.  Beide  stimmen  in  den  weseiitlichen  Dingen  mit  der  Handschrift 

von  1730  (therein.  Die  am  tiefsten  einschneidende  Abweichung  in  der 

Fantasie  ist  Takt  49  beim  Beginne  des  Recitativs .  wo  es  entgegen  der 

Griepenkerlsehen,  jetzt  ttberall  verbreitcten  Lesart  hciBen  mnB : 

—  eineLesart,  welche  auch  innerlich  berechtigter  erscheint.  Auch  die 

Fuge  zeigt  einige  bemerkenswerthe  Verschiedenheiten,  so  z.  B.  T.  72, 

Oberstimme 

Griepenkerl  folgte  der  Handschrift  Forkels ,  wie  er  sich  denn  auch 
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dessen  Auffassungen  anschloB.  Er  veranstaltete  IS  19,  ein  Jahr  nach 

Forkels  Tode,  bei  Peters  in  Leipzig  erne  zweite  Ausgabe  der  chromati- 

schen  Fantasie  und  Fuge  unter  dem  Titel :  »Neue  Ausgabe  mit  einer  Be- 

zeichnang  ihres  wahren  Vortrags,  wie  derselbe  von  J.  S.  Bach  auf  W. 

Friedemann  Bach,  von  diesem  auf  Forkel  und  von  Forkel  auf  seine  Schiller 

gekommen«.  Dazu  schrieb  er  eine  lesenswerthe  Vorrede  tlber  die  Art  der 

Bachschen  Spielweise ,  wie  Forkel  sie  aus  Friedemann  Bachs  Vortragsart 

entnommen  hatte,  und  die  sich  so  bis  heute  fortgepflanzt  hat.  Die  chro- 

matische  Fantasie  und  Fuge  hatte  Forkel  handschriftlich  ebenfalls  zuerst 

von  Friedemann  Bach  erhalten  s.  seine  8chrift  fiber  J.  8.  Bach,  8.  56  . 

Man  darf  also  annehmen,  daB  dasjenige,  was  als  Abweichung  von  den 

vertrauenswurdigsten  ubrigen  Handschriften  in  Forkels  Handschrift  er- 

acheint ,  von  Friedemann  Bach  herstammt ,  der  in  seinen  genialischen 

Launen  es  mehr  als  einmal  an  der  erforderlichen  Piet&t  gegen  die  Werke 

des  groBen  Vaters  hat  fehlen  lassen. 

61.  (8.671.)  Ein  vollstftndiges  Exemplar  der  Originalausgabe  des 

Mnsikalischen  Opfers  bcfindet  sich  auf  der  Amalienbibliothek  des  Joa- 

chimsthalschen  Gymnasiums  zu  Berlin.  Es  hat  deshalb  noch  einen  beson- 

dern  Werth,  weil  es  das  von  Bach  an  Friedrich  den  GroBen  gesandte 

Dedications- Exemplar  ist ,  welches  demnach  der  KOnig  seiner  Schwester 

ttberlassen  haben  muB.  Durch  dasselbe  werden  zwei  Dinge  sicher  fest- 

gestellt:  daB  Bach  unter  dem  Titel  »Musikalisches  Opferu  ursprttnglich  nur 

die  dreistimmige  einfache  Fuge ,  sechs  Canons  und  die  canonische  Fuge 

ttberreichte,  sodann,  daB  er  beim  Beginn  der  Arbeit  ttber  Gang  und  Ura- 

fang  derselben  noch  nicht  mit  sich  im  Klaren  war.  Das  Dedications- 

Exemplar  enthftlt:  1)  3  Blatter  mit  Noten  und  zwei  Blfttter  mit  Titel  und 

Widmnng.  Das  Papier  ist  von  seltener  Schftnheit  und  Stflrke,  das  Format 

grdBtes  Querfolio.  Diese  ftlnf  Blfttter  sind  in  braunem  Lederband  mit 

Goldpressung.  Den  mnsikalischen  Inhalt  bilden  die  dreistimmige  einfache 

Fuge  und  ein  Canon ,  in  welchem  der  Alt  den  Cantos  fnnm  ftlhrt ,  wilh- 

rend  Discant  und  Bass  canonisch  contrapunktiren.  Der  Canon  hat  dio  ge- 
stochene  Cberschrift  Canon  perpetuus  super  Thema  liepium,  die  Fuge  ist 

Ricercar  benannt.  2  Einen  Hochfolio-Bogen  von  derselben  Beschaffenheit 

in  Bezug  auf  GrdBe  und  Gute  des  Papiers.  Er  ist  seines  abweichenden 

Formates  wegen  nur  beigelegt,  und  enthftlt  auf  den  beiden  Innenseiten 

nnter  der  gestochenen  Cberschrift  Canone*  dh  ersi  super  Thema  Regittm 

fttnf  Canons  und  eine  Fuga  canontca  in  Epidiapente. 

Die  Blfttter  in  Querfolio  sowohl  wie  in  Hoch folio  tragen  aber  geschrie- 
bene  Zusfttze.  Aufier  den  Glflckwtlnschen ,  welche  dem  4.  und  5.  Canon 

des  Hochfoliobogens  rechts  zur  Seite  beigegeben  nnd  von  mir  im  Contexte 

mitgetheilt  sind ,  findet  sich  auf  der  ersten  leeren  Seite  desselben  der 

Titel :  Thematis  Regii  elaborationes  canonicae ;  auf  der  ersten  leeren  Seite 

der  Notenblfttter  in  Querfolio  aber :  Regis  Jussu  Cantio  FA  Reliqua  Canonira 

Arte  Resolute.  Uierdurch  sind  die  spftteren  Herausgeber  veranlaBt  wor- 
den,  diesen  Satz  an  die  8pitze  des  Gesammtwerkes  zu  stellen.  Wedcr 
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dies ,  nock  dafi  er  aueh  uur  der  ersten  Fuge  nebst  Canon  vorausgehen 

sollte,  war  B«ichs  letzwillige  Absicht.  Die  lateinischcn  Sinnsprttche,  oder 

wenigstens  das  Regis  Jussu  u.  s.  w.  war  ilim  offenbar  erst  eingefallen.  al- 

der Stieh  sehon  vollendet  war.  Da  er  es  mit  der  Cberreiehung  eilig  hatte. 

liefi  er  den  Spruch  auf  das  Dedications-Exemplar  schreiben.  Der  Sinn 

pafit  aber  fttr  den  Inhalt  des  Querfolio-Heftes  nicht  recbt.  Das  bemerkte 
Bach  selbcr  und  als  er  bernacb  einen  Stieifen  mit  diesen  Worten  hatte 

stecben  lassen ,  HeB  er  ibn  gleichfalls  als  Titel  auf  die  erste  Seite  des 

Hochfoliobogens  kleben,  wo  er  besser  am  Platze  ist.  An  dieser  Stelle 

zeigen  ihn  die  znr  Verbreitung  bestimmten  Exemplare. 

Ich  sagte.  dafi  es  Bach  mit  der  Heratellung  des  ersten  Exemplars 

eilig  gehabt  habe.  Am  7.  und  S.  Mai  1747  spielte  er  vur  Friedrich  dem 

GroBem.  in  Potsdam ,  vom  7 .  Juli  desselben  Jahres  datirt  bereits  die  ge- 
drnckte  Dedication  des  Musikaliscben  Opfers.  In  zwei  Monaten  ist  also 

Composition  und  Sticb  ausgeftthrt  worden ,  und  letzterer  war  um  so  zeit- 

raubender,  als  der  Steelier  nicht  in  Leipzig  wohnte.  Nicht  zwar  auf  den 

bier  in  Rede  stehenden  Blattern.  wohl  aber  auf  denen.  wclcbe  das  sechs- 

stimmige  Ricercar  enthalteu,  steht  S.  7  unten :  J.  O.  SrhiibUr  sc.  Sie 

stimmen  aber  mit  jenen  in  Bezng  auf  Sticb ,  Papier  und  zum  Theil  anch 

Format  so  vollkommen  tlberein ,  dafi  der  Steelier  liier  wie  dort  dieselbe 

Person  gewesen  sein  raufi.  Sehttbler  wohnte  in  Zella  St.  Blasii  bei  Suhl. 

t)  ber  dem  Hin-  und  Zuriickscnden  des  Manuscripts ,  der  Correctur-  und 

Aushange-Bogen  konnten  bei  den  damaligen  Communicationen  leicht  zwei 
Wochen  vergeheu. 

Aus  diesen  Umstandcn  erklart  sich  nun  sehr  wohl  die  sonderbare 

aufiere  Form  des  Werkes :  sie  tragt  den  Charakter  tlberstUrzter  Herstel- 

lung.  Auch  Fltichtigkeiten  im  Stich  fallen  auf  Hechnung  derselben.  So 

fehlt  bei  dem  zweiten  Canon  des  Hochfoliobogens  vor  dem  untern  System 

das  Th  Thema  und  bei  der  canonischen  Fuge  die  Angabe,  welches  In- 

strument die  obere  canonist-he  Stimme  spielen  soil. 

Alles  tibrige ,  was  wir  jetzt  noch  nnter  dem  Namen  » Musikalisches 

Opfer«  mitbegreifen .  uud  dem,  wie  gesehen,  dieser  Titel  streng  genom- 
mon  nicht  zukommt .  ist  von  Bach  spftter  componirt  und  nachtraglich 

ohno  besondere  Formlichkeiten  dem  Konige  zugesandt.  Und  auch  dieser 

Kest  noch  zerfallt  seiner  aufiern  Form  nach  in  zwei  Partien.  Das 

sechsstimmige  Kicercar  und  zwei  angeh&ngte  Canons  bilden  wieder 

ein  Heft  von  4  Blattern  in  Querfolio  ftlr  sich ,  das  auch  seine  eigene 

Paginirung  hat.  Es  liegt  dem  Prachtexemplare  auf  der  Amalienbiblio- 
thek  ebenfalls  bei.  aber  in  gewiihnlicher  Ausstattung ;  nicht  gebunden, 

nicht  einmal  geheftet :  der  Rttcken  der  Blatter  wird  durch  eine  Steck- 
nadel  zusammengehalten.  Die  Souate  dagegen  und  der  Canon  fttr  FKtte, 

Violine  und  Bass  sind  wider  in  Hochfolio  gestochen :  drei  Bogen ,  fttr 

jedes  Instrument  einer.  ohne  jeden  Titel  und  auch  ohne  Umschlag.  Sie 

werden  auf  der  Amalienbibliothek  besonders  aufbewahrt ,  und  scheinen 

auch  benutzt  worden  zu  sein.  wenigstens  sind  in  der  Continuostimme  mit 
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Tinte  Correcturen  eingetragen.  Weshalb  Bach  hier  nochmals  das  Format 

hat  wechseln  lassen,  dilrfte  schwer  zu  sagen  sein. 

So  wie  das  Ganze  nun  ist,  eracheint  es  als  ein  sonderbares  Conglo- 

merat  von  Sttlcken,  denen  sowohl  der  auBere  typographische,  als  der  in- 
nere  mnsikalische  Zusammenhang  fehlt.  DaB  Bach  die  Arbeit  nicht  nach 

einem  bestimmten  Plane  begonnen  und  dnrehgefuhrt  habe ,  bezeichnete 

ich  oben  als  das  zweite.  was  aus  dem  vollstftndigen  Exemplar  der  Amalien- 

bibliothek  deutlich  hervorgehe.  Der  Inhalt  gliedert  sich  nach  den  musi- 
kalischen  Fonnen  in  Fugen,  Canons  und  Sonate.  Aber  sowohl  die  Fugen, 

wie  die  Canons  sind  in  der  Anordnung  der  Originalausgabe  auseinander 

geriBen ;  die  Canons  finden  sich  an  nicht  weniger  als  vier  verschiedenen 
Stellen.  und  sind  auch  hinsichtlich  ihrer  Form  bunt  durcheinander 

gewurfelt.  Diese  wuste  Unordnung  mag  dem  Autor  selber  fatal  genug 

gewesen  sein,  war  aber,  nachdem  er  sich  anfanglich  mit  der  Herausgabe 

ttbersttlrzt  hatte,  nicht  mehr  abzustellen.  Bach  lieB  zuniichst  100  Exeni- 

plare  abziehen ,  die  er  grflBtentheils  an  gute  Freunde  unentgeltlich  ver- 
schenkte.  Sie  waren  am  6.  October  1748  vollstAndig  verthan;  er  schrieb 

aber  an  diesem  Tage  an  seinen  Vetter  Elias  Bach  in  8chweinfurt ,  daB  er 

demnftchst  wieder  einige  Exeraplare  abdrucken  lassen  wolle,  und  das 

Exemplar  einen  Thaler  kosten  solle.  Ob  er  hierunter  auch  das  Trio  ein- 
begriffen  hat,  ist  nicht  ersichtlich  und  scheint  zweifelhaft ,  da  er  nur  von 

der  »PreuBischen  Fuge«  spricht.  Spflter  kam  das  Werk  in  den  Handel 

und  wurde  von  Breitkopf  im  Jahre  1761,  fur  I  Thlr.  12  gr,  verkauft  (s. 

deasen  VerzeichniB  von  Ostern  1761  ,  8.  39).  Weiter  aber  verbreitete 

es  sich  nach  damaliger  Gewohnheit  durch  Abschriften.  Da  es  kein  ab- 
geschlossenes  Ganzes  war,  so  schrieb  sich  jeder  ab,  was  und  wie  viel  ihm 

gefiel,  und  in  beliebiger  Anordnung.  Vollstandige  altere  Handschriften 

miiBen  ftuBert  selten  sein,  mir  ist  keine  einzige  vorgekommen.  Agricola 

schrieb  die  dreistimmige  einfache  Fnge  ab  und  darunter  drei  Canons  ;  diese 
Handschrift  ist  ebenfalls  auf  der  Amalienbibliothek.  Ueber  dem  ersten 

Canon  steht :  Canone  perp  :  sopra  il  soggetto  dato  dal  lie.  Dieselbe  Ueber- 
schrift  hat  Kirnberger,  Runst  des  reinen  Satzes  II,  3,  S.  45  angewendet. 

62.  8.  6-.JS.  Rust  hat  zuerst  darauf  aufmerksam  gemacht,  (B.-G. 

XXV  2,  S.  V  ,  daB  der  Titel  der  Originalausgabe  einen  Anhalt  zur  Be- 

stimmung  der  Erscheinungszeit  gewahre.  Er  irrt  nur  darin,  dafi  er  sie 

auf  1747 — 1749  beschrankt.  Friedemann  Bach  wurde  schon  1746  als 

Organist  in  Halle  angestellt  i  s.  Chrysander,  Jahrbtlcher  fflr  mnsikalische 

Wissenschaft.  U.  Band,  8.  244  ,  und  auch  zur  Ostermesse  1750  ist  die 

Publication  des  Werkes  noch  denkbar.  Bach  stand  bis  an  seinen  Tod  mit 

Schnbler  in  Geschaftaverbindung :  in  den  Acten  uber  seine  Hinterlaaaen- 
achaft  findet  aich  unter  dem  Titel  <>Andere  nOthige  Ausgaben«  ein  Posten 

-Herr  8chflbleni  bezahlt  2  Thlr.  16  gr.«  Auf  die  »Knnst  der  Fuge«  laBt 

sich  diese  kleine  Summe  nicht  beziehen,  abgesehen  davon,  daB  esauch  aus 

einem  andern  Grunde  unwahrscheinlich  ist,  Schttbler  habe  den  Stich  der- 

selben  besorgt.  Man  konnte  sie  aber  wohl  mit  den  sechs  Choralen  in  Ver- 
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bindung  bringen  und  daraus  folgern ,  daB  dieselben  entweder  erst  gegen 

1750  herausgegeben  ,  oder  daB  um  diese  Zeit  neue  Exemplare  derselben 

abgezogen  Worden  seien. 

63.  (8.  699).  Der  Nekrolog  sagt  S.  173  wOrtlich:  »Zur  Societat 

hater  [Bach]  den  Choral  geliefert :  Vom  Himmel  hoch  da  komm' 
i  c  h  her,  vollstandig  ausgearbeitet ,  der  nachher  in  Kupfer  gestochen 

wordenc  Hiernach  ware  das  Werk  erst  gestochen,  nachdem  Bach  es 

der  Societal  vorgelegt  hatte.  Da  er  im  Sommer  des  Jahres  1747  nnd 

wohl  noch  tiber  diese  Zeit  hinaus  mit  der  Herstellung  des  Musikalischen 

Opfers  zu  thun  hatte ,  so  kflnnte  das  Choralwerk  nicht  gut  vor  174S  er- 

schienen  sein.  Dies  ErgebniB  lafit  sich  mit  einem  gewissen  bemerkens- 

worthen  Unistande  nicht  vereinigen.  Emanuel  Bach  veroffentlichte  1745 

ebenfalls  bei  Balthasar  Schmidt  in  Nttrnberg  ein  Clavierconcert  mit  Be- 

gleitung  in  D  dnr  (s.  E.  Bachs  Selbstbiographie  bei  Burney  111 ,  S.  203] . 

Dieses  Concert  tragt  die  Verlagsnummer  27.  Seb.  Bachs  Bearbeitungen 

des  Weihnachtschorals  tragen  aber  die  Nummer  2b,  sind  also  in  Schmidts 

Verlage  unmittelbar  auf  das  Werk  des  Sohnes  gefolgt.  Schmidt  war  als 

Verleger  damals  sehr  rtihrig  (vergl.  Nr.  59  dieses  Anhangs  ;  w&ren  die 

Choralbearbeitungen  erst  nach  Bachs  Eintritt  in  die  Societat  publicirt,  so 

hatte  Schmidt  wahrend  eines  Zeitranmes  von  drei  Jahpen  gar  nichts  neues 

verlegt,  was  nahezu  undenkbar  ist.  Ich  glaube,  daB  die  Choralbearbeitungen 

spatestens  1740  im  Stich  fertig  gewesen  sind.  DerBericht,  daB  sie  fttr  die 

Societal  componirt  worden  sind,  kann  darum  doch  wahr  bleiben.  Mizler 

wufite  es  schon  im  Frlihling  1740,  daB  Bach  die  Absicht  hahe  einzutre- 

tcu  |  s.  8.  505  dieses  Bandes ) .  Vermuthlich  wollte  Bach  mit  einer  auch 

auBerlich  abgeschlossenen  und  dadurch  der  Discussion  gewissermaBen  ent- 

rtickten  Leistung  vor  der  Societat  erscheinen ,  wurde  aber,  als  das  Werk 

schon  gestochen  vorlag,  dnrch  irgend  welche  Grttnde  vom  Beitritt  einst- 

weilen  noch  zurttckgehalten.  DaB  dieses  der  wahre  Sachverhalt  gewesen 

sein  wird,  lilBt  sich  auch  aus  dem  Bericht  des  Nekrologs  halb  errathen,  der 

in  diesen  die  Societat  betreffenden  Dingen  gewiB  nicht  Em.  Bach  oder 

Agricola  und  Uberhaupt  wohl  keinen  Musiker  zum  Verfasser  hat.  Denn 

was  sollen  die  Worte  »vollstandig  ausgearbeitet*  heiBen  ?  Halbvollendete 

Arbeiten  pflegte  man  der  Societat  nicht  vorzulegen,  und  am  wenigsten 

hatte  es  ein  Bach  gethan.  Und  kann  man  bei  einem  Werke  wie  diesem 

von  i  d  e  m  Choral"  sprechen  ?  Mir  scheint  es,  als  habe  der  Schreiber  des 

Satzes  eine  ihm  gewordene  Mittheilung  nicht  verstanden  und  daher  ent- 

stellt  wiedergegeben.  Die  Mittheilung  aber  dflrfte  gelautet  haben  :  Bach 

hat  eine  Choralcomposition  Uber  »Vom  Himmel  hoch«  ausgearbeitet  und  in 

Kupfer  stechen  lassen,  und  hernach  das  vollstandig  fertige  Werk  der  So- 
cietat eingeliefert. 
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Mittheilungen  aus  den  Quellen. 

Zu  Seite  7.) 

» Protocoll  zum  Drey  Rathen  vom  \b.  August i  1704  bis  1.  Srptetnbr: 

!753.«  sign.  VIII.  53.  Vol.  122. 

>  Den  22.  April  1723. 

Dominus  Consul  Regem  D.  Lange  truge  ,  in  Versamralung  aller  drey 

Rathe,  vor,  es  ware  bekannt .  daB  man  wegen  der  Cantor  -  Stelle  zu  S. 

Thomas  seine  Gedancken  auf  H.  Telemann  gerichtet  gehabt,  er  hatte 

anch  vcrsprochen  alles  zu  thun ,  jedoch  aber  sein  Versprechen  nicht  ge- 

halten.  Man  hatte  hernach  auf  Hu.  Graupnern,  Capellmeistern  zu  Darm- 

stadt, sein  Absehen,  jedoch  privatim  gerichtet  gehabt,  welcher  aber  be- 

richtet,  daB  man  ihn  nicht  laBen  wolte.  Hernach  batten  sich  Bach,  Hoff- 

mann tKauffmann  und  Schott  gemeldet.  Bach  ware  Capellmeister  zu 

Cdthen.  und  ezcellirte  im  Clavier.  Nebst  der  Music  babe  Er  die  Information 

und  mttBe  der  Cantor  in  den  Colloquiis  Corderi  und  der  Grammatic  infor- 

ww'ren,  welches  er  auch  thun  wolte  Er  habe  sich  reversiret,  nicht  alleine 
publicc.  sondern  auch  privatim,  zu  injhnniren.  Wann  Bach  erwehlet  wtlrde. 

so  konnte  man  Telemann,  wegen  seiner  Conduite,  vergeBen. 

Dominus  Consul  D.  Platz.  Weil  die  Vacanz  so  lang  gewesen  ,  so 

hatte  man  Ursach  zur  Wahl  zu  schreiten.  Es  ware  zu  wttnschen .  daB 

man  es  mit  dem  dritten  trafl'e.  Zur  In/omuition  der  Jugend  mttBe  er  sich 
accommodiron.  Bach  ware  geschickt  darzu ,  und  wolte  es  thun ,  gab  ihm 
also  sein  Votum. 

Dominus  Consul  D.  Steger.  Danckte  vor  die  Sorgfalt,  und  ware  vor- 
gebracht  worden ,  warum  es  sich  verzogen  und  wes  wegen  Hr.  Bach  zu 

nehmen.  Bachs  Person  ware  so  gut  als  Graupner.  Er  hatte  sich  erklah- 

ret,  nicht  alleine  ills  Cantor ,  sondern  auch  als  Colieya  bey  der  Thomas- 

Schule  seine  Treue  zu  bezeigen.  Als  Collega  quartus  wolte  er  sich  mit  den 

andern  Praeceptoribus  setzen.  so  seine  Vices  vertreten  solten.  J'otirte  gleich- 
falls  auf  Bachen,  und  hatte  er  solche  Compositiones  zu  machen  .  die  nicht 
tAeatraHsch  war  en. « 
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Die  ttbrigen  Rathsmitglieder  geben  sammtlich  ebenfalls  Bach  ihre 

Stimme,  worauf 

nDominus  Consul  Regent.  Es  wiire  niithig  auf  einen  bertlhmten  Mann 

bedacht  zu  seyn,  <  lam  it  die  Herren  Slwliosi  animiret  werden  mftchten.  Bach 

liatte  seine  Dimissioti,  zu  suchen  und  wtinschte ,  dafi  es  wohl  gerathen 

moge,  wormit  sich  also  diese  Consultation  geendiget.« 

Fflr  gewisse  Verhandlungen  des  Hatha  scheint  doppelte  Protokoll- 
ftlhmng  tiblich  gewesen  zu  sein.  Auch  tiber  diese  ist  noch  ein  zweites. 

im  wesentlichen  tihereinstimmendes ,  Protokoll  vorhanden  in  ̂ Protocol/  in 

den  Drey  Riithen  vom  31.  Aug.  1722  bis  18.  Jnfy  1736«.  sign.  VIII,  43. 

Fol.  21b  ff.  Die  Frage  des  wissenschaftlichen  Unterrichts  wird  durch 
dasselbe  noch  etwas  heller  beleuchtet ;  die  Rathsmitglieder  stimmen  zu. 

daB  Bach  gewahlt  werde,  flu  Bern  sich  jedoch  hinsichtlich  der  Information 

rait  einem  gewissen  Mifltrauen :  »man  werde  sehen ,  wie  er  das  letzte  |  die  • 
Information  ]  bewerckstelligen  mochte « ,  » mOchte  er  bey.  dem  letzteren 

nicht  allendhalben  fortkommen  kflnnen,  wtlrdc  man  ihm,  cs  durch  andere 

person  verrichten  zu  laBen,  nicht  entgegen  seyn«,  »er  mllfie  die  Informa- 
tion entweder  selbst  bestreiten ,  oder  sich  mit  iemand  anders  auf  seine 

Kosten  diesfals  sezen.« 

Zu  S.  8.) 

nErsetzung  Derer  Schul  -  Dienste  in  beyden  Schulen  Zu  St.  Thvmae 

und  St.  Nicolai  Vol.  II.  VII.  B.  1 17.«  Rathsarchiv  zu  Leipzig. 

»Dcn  5.  May  1723. 

Erschiene  Hr.  Johann  Sebastian  Bach,  bisheriger  Capellmeister 

an  dem  Hochftirstl.  Anhalt-Cothischen  Hofe,  in  der  Rathstube, 

und  nachdem  Er  sich  hinter  die  Sttlhle  gestellet,  proponirte  Dominus  Con- 

mi  Regent  D.  Lange,  daB  sich  znm  Cantom  Dienste  bey  der  Schule  zu 

S.  Thomae  zwar  unterschieden  gemeldet :  weil  Er  aber  vor  den  m^aAlesten 

darzu  erachtet  worden ;  So  hfttte  man  Ihn  einhellig  crwehlet  und  solte  Er 

von  dem  hiesigen  Herrn  Superintendcntcn  praesentiret.  auch  ihme  dasjenige 

gereichet  werden,  was  der  verstorbene  Hr.  Kuhnau  gehabt. 

Ille.  Dankte  gehorsamst,  daB  man  auf  ihn  Reflexion  machen  wollen. 

und  versprache  alle  Treu  und  FleiB. 

Eodem. 

Wurde  auf  E.  E.  Hochweisen  Raths  Verordnung,  dem  Herrn  Super- 

intendents D.  Dcyling  von  mir  vermeldet ,  daB  der  bisherige  Hoch- 

fitrstl.  Anhaltische  Capellmeister  zu  Co  then.  Hr.  Johann  Seba- 

stian Bach,  zum  Cantom  bey  der  T  h  o  m  a  s  -  Schule  allhier .  einhellig 

erwehlet  worden,  welches  man  Ihme  zu  noti/ieiren  der  Nothdurflt  zu  seyn 
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erachtet,  damit  Er  wegen  der  Bnmentation,  und  sonsten,  alles  zu  veran- 
stalten  belieben  mdchte. 

Me.  Danckte  vor  die  beschehene  Notification,  und  wllrde  Er  die 

Praesentatiou  und  alles  nfithige,  zubesorgen  nicht  ermangeln. 

Eodtm. 

Thate  dem  Herrn  Pastori  bei  der  Thomas-Kirche,  Licentiat  Wei  sen 

gleichfalls  Notification  von  der  beschehenen  Wahl ,  Hr.  Johann  Sebastian 

Bachs  zum  Cantorn  bey  der  Schule  zu  St.  Thumae ,  welcher  sich  davor 

schuldigst  bedancket,  und  alien  Seegen  darzu  wtlnschte.a 

» Cant 'oris  bey  der  Thomas  Schule  Revers. 

Demnach  E.  E.  Hochw.  Rath  dieser  Stadt  Leipzigk  mich  zum 

Cantorn  der  Schulen  zu  St.  Thomas  angenommen  und  einen  revers  in  nach- 

gesetzten  Puncten  von  mir  zu  vollziehen  begehret.  nehmlich : 

1)  Daft  ich  denen  Knaben  in  einem  erbarn  eingezogenen  Leben  und 

Wandel  mit  gutem  Exempel  vorleuchten ,  der  Sehulen  fleiCig  abwarten 

und  die  Knaben  treulich  in/ormiren. 

2)  Die  Mmic  in  beydcn  Haupt- Kirchen  dieser  Stadt  nach  meinen 

besten  Vermogen  in  gutes  Aufnehmen  bringen. 

3:  E.  E.  Hochw.  Rathe  alien  schuldigen  respect  und  Gehorsam  er- 

weisen  und  defien  Ehre  und  reputation  aller  Orten  bestermaBen  beobachten 

und  befiirdern ,  auch  so  ein  Herr  des  Raths  die  Knaben  zu  einer  Music 

begehret  ihme  dieselben  ohnweigerlich  folgen  laBen ,  aufier  diesen  aber 

denenselben  auf  das  Land  zu  BegrfibniBen,  odcr  Hochzeiten  ohne  des  re- 
gierenden  Herrn  Btlrgermeisters  und  der  Herren*  Vorsteher  der  Schule 

Vorbewust  und  Einwilligung  zu  reisen  keinesweges  verstatten. 

4)  Denen  Herren  Inspertoren  und  Vorstehern  der  Schule  in  alien  und 

jeden  was  in  Nahmen  E.  E.  Hochw.  Raths  dieselbige  anordnen  werden. 

gebUhrende  Folge  leisten. 

5)  Keine  Knaben .  welche  nicht  bereits  in  der  Music  ein  Fundament 

geleget,  oder  sich  doch  darzu  schicken,  daC  sic  darinnen  in/ormiret  wer- 

den kflnnen,  auf  die  Schule  nehmen,  auch  solches  ohne  derer  Herren  In- 

spectoral und  Vorsteher  VorwiBen  und  Einwilligung  nicht  thun. 

6)  Damit  die  Kirchen  nicht  mit  unndthigen  Unkosten  beleget  werden 

mdgen,  die  Knaben  nicht  allein  in  der  Vocal-  sondern  auch  in  der  Instru- 

mental-Music fleiBig  unterweisen. 

7)  In  Beybehaltung  guter  Ordnung  in  denen  Kirchen,  die  Music  der- 
gestalt  einrichten,  daB  sie  nicht  zu  lang  wahren ,  auch  also  beschaffen 

seyn  moge,  damit  sie  nicht  o/wmhafftig  herauskommen,  sondern  die  Zu- 
hfihrer  vielmehr  zur  Andacht  aufmuntere. 

S   Die  Neue  Kirche  mit  guten  Schfllern  versehen. 

9;  Die  Knaben  freundlich  und  mit  Behutsamkeit  tractiren ,  daferne 

sie  aber  nicht  folgen  wollen,  solche  moderat  zttchtigen  oder  gehoriges  Orts 
melden. 

Simtta,  J.  S.  Bach.  II. 54 



—    850  — 

10)  Die  Information  in  der  Schule.  und  was  mir  sonsten  zu  thun  ge- 
biihret,  treulich  besorgen. 

1 1 J  Und  da  ich  solche  selbst  zu  verrichten  nicht  vermdchte  ,  daB  es 

durch  ein  ander  tttchtiges  Subjectum  ohne  E.  E.  Hochw.  Hatha  oder  der 

Schule  Beytrag  geschehe,  vcranstalten. 

12}  Ohne  des  rcgierenden  Herrn  Bttrgermeisters  Erlaubnis  mich 

nicht  aus  der  Stadt  begeben. 

13j  In  LeichhegiingniBen  iederzeit,  wie  gebriluchlich ,  so  viel  mog- 
lich  bey  und  neben  denen  Knabon  hergehen. 

14)  Und  bey  der  Universitaet  kein  Officium  ohne  E.  E.  Hochw.  Ratlis 
Cunsens  anuehmen  solle  und  wolle  : 

Als  verreversire  und  verpflichte  ich  mich  hiemit  und  in  krafft  dieses, 

dafi  ich  diesen  alien,  wie  obsteht ,  treulich  nachkommen  und  bey  Verlust 

meines  Dienstes  dai*wieder  nicht  handeln  wolle .  Zu  Urknnd  habe  ich 

diesen  revert  eigenhftndig  unterschrieben  und  mit  meinem  Petechafft  be- 

krafftigct.  So  geschehen  in  Leipzig,  den  13.  Augusti  1722. 

Dergl.  hat  Hr.  Johann  Christian  Bach  am  5.  Maii  1723.  unter- 
schrieben  und  besiegelt. 

Dergl.  hat  auch  Hr.  Gottlob  Harrer  am  unterschrieben 

und  besiegelt." 
Wie  man  sieht  ist  dieses  Schriftsttick.  in  welchem  Bach  ein  falscher 

Vorname  gegeben  wird,  nur  das  Concept  des  Reverses. 

III. 

Zu  S.  lo.) 

Rathsarchiv  Vol.  II.  VII.  B.  117  s.  II.  dieses  Anhangs  . 

»  Den  1 .  Junij  1 7  2  3 . 

Hat  B.  E.  Hochw.  Rath  dieser  Stadt  den  neuen  Cantorem  Hrn.  Jo- 

hann Sebastian  Bachen  in  der  Thomas  Schule  gowfinlicher  maBen  vor- 
stellen  und  mtrrtduriren  laBen.  auch  zu  dem  Ende  Herrn  Baumcister  Gott- 

fried Conrad  Lehman nen,  als  Vorstehern  ietzt  gemeldoter  Schule, 

und  mich .  den  OberStadUichreiber .  dahin  abgeordnet,  alwo  wir  unten 

von  dera  Herrn  Rectore  M,  Emesti  excipirct  und  in  das  obere  Auditorium 

gefflhret  wurden,  in  welchem  der  Pastor  bey  der  Thomas-Kirche  Herr 

Lie.  WeiB  sich  bereits  befand  und  uns  meldete,  wie  der  Herr  Superinten- 

dent D.  Dey  ling  mit  Cbersehicknng  der  an  ihn  diesfals  ergangenen  Con- 

mfonW-Verordnung  Ihm  seine  Vices  aufgetragen,  es  versamleten  sich 

hierauf  in  solchem  Zimmer  die  siimtlichen  SchulCollegen  und  lieBen  wir 

uns  siimtlich  auf  die  dahin  gesezten  Sttlhle  nieder .  also  daB  oben  Herr 

Lie  WeiB  neben  Ihm  Herr  Banmeister  Lehmann  und  ich,  uns  gogen  flber 

aber  gedachte  Herren  Schiilfo/Zf^en  der  Reiho  nach  saBen ,  die  Schiller 

musirirten  vor  der  Thlire  ein  Stuck  und  traten  nach  deBen  Endignng 

samtlich  in  das  Auditorium  ,  ich  that  hierauf  den  Antrag  folgendermaflen . 
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Wie  ea  dem  Allerhochaten  gefallen ,  den  zu  dieser  Schulo  verordnet  ge- 
wcsenen  Collegen  und  Cantorem ,  Hrn.  Johann  Kuhnauen  von  dieser  Welt 

abzufordern ,  an  defien  Stelle  E.  E.  Hochw.  Katli  Hrn.  Johann  Seba- 

stian Bachen,  geweaenen  Capellmeister  an  dem  Hochfurstl.  Anhalti- 
schenHoffe  zn  Co  then  erwehlet ,  dahero  nichts  mehr  ttbrig  sey,  ala 

dafi  deraelbe  in  solch  Amt  ordentlich  ein-  und  angewiesen  werde,  welches 

denn  auch  im  Nahmen  der  Heiligen  Drcyfaltigkeit  von  wohlermelten 

Ratlie,  als  Patrono  dieser  Schulc  hiermit  gescheho .  dabey  der  neue  Heir 

Cantor  sein  Amt  treu  und  fleifiig  zu  verwalten ,  denen  Obern  und  Vorge- 

sezten  mit  behorigen  respect  und  Willigkeit  zu  begognen ,  rait  seincn 

Herren  CoUegwss.  gutes  Vernehmen  und  Freundschafft  zu  pflegen ,  die  Ju- 
gend  zur  Gottesfurcht  und  andern  nuzlichen  WiBenachafftcn  treulich  zu 

uuterrichten  und  damit  die  Schule  in  guten  Aufnehmen  zu  erhalten  er- 

mahnet  wurde,  ein  gleiches  geschahe  an  die  Ahtmnos  und  andere,  so  diese 

Schule  besuchen ,  zu  Leistung  Gehorsams  und  erweisung  respects  gegen 

den  Neuen  Herrn  Cantor  und  wurde  mit  einem  guten  Wunscho  vor  die 

Wohlfahrt  der  Schule,  beschloBen.  Nun  hUtte  zwar  naeh  der  Art. 

wie  es  sonst  zu  geschehen  pflegen,  der  Cantor  seine  Antwort  darauf  thun 

sollen,  es  liefi  aber  Herr  Lie.  WeiB  sich  vernehmen,  wie  eine  Verordnung 

ausn  Consistorio,  die  er  zugleich  vorzeigte ,  an  Herrn  Superintendenten  cr- 

gangen,  krafft  welcher  der  Neue  Herr  Cantor  der  Schule  praesenlirat  und 

eingewiesen  wtirde,  dem  Er  eine  Ermahnung  zu  treulicher  Beobachtung  des 

Amts  und  Wunsch  beyftigte.  Herr  Baumeiater  Lehmann,  der  seine 

gratulation  dem  Herrn  Cantori  abstattete,  erinnerte  soglcich,  dafi  diese 

Einweiaung  von  dem  Consistorio ,  oder  dem  ea  von  demaelben  aufgetragen, 

vormahla  nicht  geschehen  und  etwas  neuerliches  sei .  welches  bei  E.  E. 

Kathe  erinnert  werden  mttste.  dem  ich  hernach  auch  beytrat,  ea  entachul- 

digte  sich  aber  wohiermelter  Herr  Lie  Weifie.  dafi  Er  solchea  nicht  ge- 

wuat  und  Er  hierbey  nichts  mehr  gethan  habe.  als  waa  ihm  aufgetragen 
worden. 

Ehe  dieae  Erinnerung  geschehen,  dankte  der  Neue  Herr  Cantor  E.  E. 

Hochw.  Rathe  verbundenst,  dafi  derselbe  bey  Vergebnng  dieaea  Diensts 

auf  Ihn  Hochgeneigt  re/lrctiren  wollen.  mit  Veraprechen.  dafi  er  denaelben 

mit  allcr  Treue  und  Fleis  abwarten.  denen  ihm  vorgesezten  mit  schuldigen 

respect  begegneu  und  sich  allendhalben  so  erweiaen  werde,  dafi  man  seine 

f/rf-o/este  Bezeigung  iederzeit  sjpuren  soil.  Wornechst  die  andera  Herren 
8chnlCW%en  ihm  gratulimt  und  wurde  der  Actus  wiederum  mit  einer 
Aftuic  beachlofien. 

Ala  wir  hierauf  wiederum  aufs  Ratbhaua  gelanget  und  daaelbat.  was 

vorgegangen,  re/erirct.  wurde  vor  nfithig  erachtet,  dieafals  mit  dem  Herrn 

Superintendentexi  zu  reden  und  mir  solches  aufgetragen,  welchea  ich  actn 

nachmittags  bewerkstelligte,  da  deraelbe  sich  vernehmen  lies,  es  wftre  die 

an  ihn  ergangene  Verordnung  des  ansdrucklichen  Inhalts,  dafi  der  neue 

Cantor  von  Ihm  ein-  und  angewieaen  werden  solle ,  weil  nun  Er  aolches 

zu  thun  verhindert  worden ,  habe  Er  ea  Herr  Lie  Weifien  aufgetragen 

und  wolle  hoffen,  ea  werde  deraelbe  von  diesen  Worten  nicht  abgegangen 
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seyn.  Er  sey  nicht  gcsonnen,  E.  E.  Hochw.  Rathe  in  seinen  Gerechtsamen 

den  geringsten  Eingriff  zu  thnn,  mttBe  aber  anch  des  ConsistoriJ  Verord- 

nungen  nachgehen,  wolle  dahero  es  morgen  bey  der  Session  gedenken  und 

mttBe  hierunter  ein  andermahl  eine  gewiBe  Ah  rede  genommen  werden, 

Hatte  E.  E.  Rath  in  dergleichen  Fallen  ein  anderes  hergebracht,  ware 

selbiger  80  nicht  zu  verdenken,  daB  Er  sich  darbey  zu  erhalten  suche. 

Carl  Friedrich  Menser, 

Ober-8tadt-8chreiber.  mp. 

Nota.  Als  gleich  bey  nnsern  Eintrit  Hr.  Lie.  Weifi  una  vermeldete, 

wie  von  Ilrn.  Superintendent  Ihm  den  neuen  Cantorem  einzuweisen  aufge- 

tragen  worden.  und  wir  ihm.  wie  es  diesfals  anders  gehalten  worden.  vor- 

stelleten.  So  lies  Er  sich  vernehraen,  daB  er  es  auch  dabey  laBen  wolle, 

und  dennoch  ist  obiges  von  Ihm  geschehen.a 

»AnHrn.  Dr.  Salomon  Deylingen,  P. | rofessorem j  P.  ublintm 

Pastoren  und  Superintendanten  alhier  zu  Leipzig. 

P.  P. 

Wir  haben  seinen  eingeschickten  Bericht, 
Den  Cantorem  an  der  Schule  zu  St.  Thomas  alhier.  Johann  Sebastian 

Bachen  betreffend.  verlesen. 

Nachdem  nun  die  von  ihm  durch  den  Pastorem  an  der  Kirche  zu  St. 

Jhomas,  Lie.  christian  WeiBe.  beschehene  An-  und  Einweisung  ermelde- 

ten  neuen  Cantoris  der  ChurfOrstlich  Sachsischen  Kirchen  -  Ordnung  ge- 
maB  ist: 

A1B  hat  es  dabey  seiu  Bewenden ;  im  ttbrigen  laBen  wir  auch  ge- 

schehen.  daB.  dem  gethanen  Vorschlage  nach.  noch  zur  Zeit  die  Informa- 

tion desselben  in  der  Schule  dem  ColUgae  Tertio  tlberlaBen  werden  mdge, 

und  begehren  im  Nahmen  des  Allerdnrchlauchtigsten  u.  s.  w.  wir  hiermit 

an  denselben,  er  wolle  sich  also  darnach  achten. 

Mochten  wir  demselben  nicht  bergen  u.  s.  w.  Datum  Leipzig, 
den  22.  Martii  1721. 

Die  Verordneten  des  Chnr-  und  Furstlichen  Consistorii  daselbst.« 

»  Reaistratura. 

Als  aus  dem  loblichen  Consistorio  vorherstehende  Verordnung  er- 

gangen  und  E.  E.  Hochw.  Rath  nothig  befunden.  desfalls  mit  dem  Herrn 

Superintendentcn  zu  communiriren. 

So  habe  nach  dem  mir  hierunter  geschehenen  Auftrage  mich  zu  dem- 

selben begeben,  vorhero  aber  aus  denen  Schul  Actis  die  actus,  da  wohlge- 
dachter  Rath,  die  introduction  derer  Schuldiener  allein  verrichtet,  extrahirai 

und  selbige  wohlermelten  Herrn  Superintettdenten  vorgezeigt,  welcher  dar- 

wieder  nichts  zu  erinnern  fand  und  sich  bios  auf  die  ehemalige  Consistorial- 

Verordnung,  so  an  Ihn  ergangen .  bezog ,  der  Er  nachzuleben  verbunden 

gewesen.  Er  kiinne  aber  E.  E.  Rath  nicht  verdencken ,  daB  derselbe  sich 
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bei  seinen  juribus  zu  erhalten  suche,  lhm  werde  es  gleichviel  seyn,  wie  es 

ausgemachet  werde.  dafi  Er  wegen  des  vorgegangnen  Bericht  erstattet, 

darzu  habe  er  aus  dem  Comistorio  selbst  Veranlassung  bekommen .  konne 

ein  Mittel.  wie  die  Sache  am  fuglichsten  zu  tractirm  und  einzurichten, 

erfnnden  werden,  wflrde  er  es  sich  ganz  wohl  gefallen  laBen. 

Actum  den  12.  Aprilis  1724. 
Carl  Friedrich  Menser. 

OberStadtSchreiber.  mp.« 

In  den  Leipziger  Consistorialacten  »die  Besetzung  des  Cantoramts 

bei  der  Schule  zu  St.  Thomft  zu  Leipzig  betr.  <«  liegt  die  Angelegenheit 

gleichfalls  in  ausfuhrlicher  Behandlung  vor.  Sie  dienten  zur  Ergftnzung 

und  Prftcisirung  von  Einzelheiten :  eine  vollstandige  Wiedergabe  derselben 

erschien  unnOthig. 

IV. 

Funf  Memoriale  Johann  Kuhnaus. 

A. 

Kathsarchiv  zu  Leipzig.  Consistorialia .   Vol.X.  Varia  1619  bis  1 7 G7. 

•Mugnifice.  Hocb  Edler,  Vest  und  HochGelahrter .  auch  Hoch- 

weiser,  Hochgeehrtester  Herr  und  Patron. 

Ew.  Magnif.  haben  ohne  Zweiffel  noch  in  Andencken.  was  ich  nett- 

lichst  in  Dero  Hause  wegen  derer  in  beyden  Haupt  Kircben  allhier  befind- 

lichen  Posaunen  errinnert,  daC  solche  Imtrumenta  durch  den  langen  Ge- 

brauch  ganz  abgenuzet,  zerbetlget  und  untauglich  worden :  Worauff  Sie 

aueh  damahls  mir  Ordre  ertheilten,  dafi  ich  mit  dem  Thomas  Thflrmer, 

Heinrich  Pfeiffern .  welcher  in  Verfertigung  solcher  Instnanenten  vor  an- 

dern  wohl  getlbt  und  erfahren  ist.  reden .  und  vernehmen  solte .  wie  hoch 

der  genaueste  PreiB  eines  ganzen  T/iores,  so  in  4  Stncken,  nehml.  in  der 

Quart-.  Tenor- ,  Alt-  und  Discant-  Trombone  bestehet.  komme.  und  wie 

hoch  hingegen  er  den  Char  der  alten,  der  nur  von  3  Srucken  ist.  nehmlich 

der  Bass-,  Tenor  und  Alt  Posaune.  anzunehmen  gedencke? 

Nachdem  ich  nun  mit  dem  Manne  geredet.  und  ihm  zugleich  den  in 

der  Thomas  Kirche  vorhandenen  Chor  von  3  Sttlcken  Posaunen  gewiesen, 

er  auch  so  wohl  den  allergenauesten  und  billigsten  Preifi  der  neflen  Po- 

saunen denh  vor  etlichen  Jahren  sind  dergleichen  Imtrumenta  gedoppelt 

thcfler  bezahlet  worden  .  laut  beykommender  Specification  auffgesezet,  alB 

auch  dabey  gemeldet,  wie  hoch  er  die  alten  Sttlcke  aus  der  Thomas  Kirche 

anzunelimen  gesonnen ;  So  habe  Ew.  Magnif.  ich  hiemit  solchen  Auffsatz 

tlbergeben.  und  dabey  umb  Hochgeneigte  Resolution,  daB  nicht  alleine  vor 

die  Kirche  zu  St.  Thomae.  sondern  auch  fflr  die  zu  St.  Ntcokri,  und  also 

vor  jede  Haupt  Kirche  ein  netter  Chor  Posaunen  es  ware  denn  daB  man 
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sie  in  sonderlichen  auff  dem  Falle  nOthigen  Futteralen,  wie  wohl  nicht 

ohne  Beschworung  und  giinzliehen  Schadon  aliemahl  aus  eincr  Kirchc  in 

die  andere  trflge  verfertiget  wcrden  mdge,  unterdienstlich  bitten  wollen. 

Und  weil  ti  zur  Kirchen  Music  getragene  Fio/men,  davon  2  zur 

Schule  gehoren.  keine  Futter  haben,  und  sie  also  im  herumbtragen  sehr 

bestofien  werden ,  so  wftre  es  nothig ,  daC  zum  wenigsten  zu  Ersparung 

derer  Unkosten  ein  einiges  Futter  mit  6  Fachen  in  Form  eines  aus  leich- 

ten  Bretergen  mit  Boy  geftitterten  Kastens  gemachet  wttrde ,  daB  sie  also 

verwahret  von  einem  eintzigen  Schfiler  in  die  Kirclien  kOnten  getragen 
werden. 

Die  weil  wir  auch  bey  unsrer  Kirchen  Music  die  so  genannten  Colo- 

r/jonen  (eine  Art  von  Lauten ,  die  aber  penetriren .  und  bey  alien  izigen 

Musiouen  nftthig  sind  .  M  immer  von  andern  borgen  mttfien,  sie  aber  nicht 

aliemahl  geliehen  bekommen  kdnnen  ;  So  ist  zum  wenigsten  ein  gut  Btticke 

von  soldier  Art  mit  einem  Futtcrale  vor  beyde  Kirchen  nfithig ,  und  be- 
findet  man  in  deren  Verfertigung  den  Stadt  PfeifTer,  Mamtm  Buchnern. 

sonderlich  gltlcklich. 

Im  dbrigen  ist  bey  unsrer  beyden  Haupt  Kirchen  Music  dieses  zu  be- 
klagen,  dafi  sie  sonderlich  in  Feyer  Tagen  und  in  den  Mefien.  da  in  der 

Netlcn  Kirche  musirimt  wird  ,  durch  die  ncttlichst  daselbst  Yerftnderung 

und  Annehmung  eines  nellen  Organisten,  der  die  hieBigen  0/wren  machet, 

sehr  geschwftchet  worden,  in  dem  die  sonsten  ohne  Entgelt  mit  zu  Chore 

gehende  und  zum  Theil  von  mir  unterrichtcte  Studenten,  weil  sie  aus  der 

0//era  sich  einiges  lucrum  machen  kftnnen.  selbige  Zeit,  da  ich  am  besten 

und  stftrcksten  musiciren  solte ,  unseren  Chor  verlafien.  und  dem  OperiUea 

helffen.  Hingegen  wftre  unsrer  Music  in  alien  'A  Kirchen  am  besten  ge- 
rathen  gewesen.  wcnn  man  mir ,  der  ich  allein  mit  denen  Musiris,  welche 

ihre  ordentliche  Safaria  und  Stijmulia  bekommen.  zu  thun  habe.  die  Pro- 

duction derer  Kirchen  Concerted  gleichwie  ich  die  Lieder  in  alien  It  Kir- 

chen anordnej  und  Vertheilnng  derer  Musicanten  und  Adjuvatitan  in  3 

Kirchen.  hingegen  aber  die  hloBe  7>/Wirung  des  Orgelwerckes  entweder 

dem  vorigen  Organisten  in  der  Netlen  Kirche,  Augustan,  oder  seinem  Suc- 

cessori,  mit  deBen  Dircctorio ,  weil  die  aus  Liebe  zur  Nettemng  izo  dahin 

gehende  Adjwantm  kein  Salarium  bekommen.  es  doch  keinen  rechten 

Bestand,  wie  August  vielraahl  selbst  gesehen ,  haben  kan  gelaBen  hfttte. 

Denn  auff  solche  Art  wftre  Uneinigkeit  durch  Scpnrirung  und  Vcrtheilun? 

immer  uneiniger  und  einander  ««w/tfrender  Adjuranten .  verhfltet ,  dem 

Organisten  nichts  entzogen.  und  hingegen  auch  einem  oder  dem  andern. 

der  selbst  was  tangliches  cnmporurcn  kftnte.  wenn  er  mir  seine  Arbeit  zu- 

vor  gezeiget  und  ich  sie  vor  werth  an  einem  heyligen  Orte  protiuciret  zu 

werden,  befunden  hfttte,  Gelegenheit  zum  Ercm'tio  gegeben,  an  der  Music 
•     und  denen  darzu  nothigen  Personen  nirgends  kein  Mangel  gesptlret ,  sonsten 

1]  Co/ascione  Caliehon) ,  die  sugenannte  italiauische  Laute.  Baron.  Unter- 
suchung  des  Instruments  der  Lauten.  NUmberg,  1727.  S.  1H2  sagt.  der  Caliehon 
sei  nur  ein  Lautenbass. 
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auch  ein  jeder  freywilliger  Adjuvant  zu  hestilndigcr  Cbung  der  Music  und 

Besuchung  unsers  Chori  Musici  sonderlieh  da  ich  schon  auff  einen  Modum 

ihne  so  1  ]  einige  ErgOzligkeit  davor  ohne  Boytrag  derer  Herren  Kirchen 

Patronen  zu  wege  zu  bringen  gedacht  hatte.  angereizet  worden. 

Gleichwie  ich  nun  nochmahls  unter  dienstl.  bitte,  dafi  Ew.  Magnif. 

geruhen  wolle ,  unsre  beyden  Kirchen  mit  obgedachten  Instrumsnten  zu 

versorgen  ;  Also  stelle  ich  solche  beschehcnc  Schwftchung  unsrer  Kirchen 

Music  zu  fernerer  Cberlegung  und  die  vorgestellte  Verbefierung  Dero 
Gutaehten  anheim.       Ich  aber  verharre 

Ew.  Magni/. 

unterth&niger  und 

geliorsamster 
Diener 

Leipzig  den  4  Johann  Kuhnau. 

Decembr.  1704.  Cantor,  mp. 

{ Adresse :  ] 

An  8.  Magni-  \  /cenz ,  |  den  regierenden  Herrn ,  |  Bttrger- 

m  e  i  1 1  e  r  zu  |  Leipzig,  und  getretten  |  Vorsrteher  der  Kirchen  |  zu  St. 

Thomat,  |  Ilerrn  D.  Johann  |  Alexander  C h  r i  s t e n  ,  |  Hochberuhm- 

ten  ICtum.  He.  |  Dienstgehorsamstes  |  Memorial.*  \ 

B. 

Schuel  zu  S.  Thomas.  Vol.  III.  Stift.  VIII.  B.  2.  Pol.  356  ff. 

nMagni/ici,  Hoch  Edle,  Veste,  und  Hoch  Gelahrte .  anch  Hoch- 

weiso,  Hocligeehrteste  Herren  und  Patrone  ! 

Iliebey  ubergebe  ich  sub.  lit.  A.  etliche  Punctv,  so  nnsere  Schul  und 
Kirchen  Music  betreflen. 

Dieweil  nun  von  Ewr  Magni/.  Hoch  Edlen  und  Hochweisen  Herren ') 
mit  allem  Rechte  gertthmet  wird,  daC  Sie  vor  den  Wohlstand  der  Kirchen 

und  Schulen  vftterliche  Sorge  tragen,  Sie  auch  dabey  des  Gottlichen  See- 

gens  bey  Deren  Hochloblichem  Regiment  versichert  seyn  konnen  ;  So  ver- 

sehe  ich  mich  defien  umb  so  viel  eher ,  es  werde  auff  gedachte  /Wte 

einige  Reflection  gemachet ,  und  ich  dadurch  immer  zu  mehrern  FleiBe 

encouraghet  werden.  In  tlbrigcn  verharre  ich  auf  alle  weise 

Ew.  Magnif.  HochEdlen 
nnd  Hochweisen  Herren 

Leipzig  den  1 7  unterdienstgeborsamster 

Martij  1709.  Johann  Kuhnau. Cantor .   nipp . 

1)  Hier,  wie  auch  weiterhin.  habe  ich  die  gewOhnlichen  AbkUrzuogen  auf- 
KClost. 
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Q.  D.  B.  V. 

A.  . 

Erinnerung  de9  Cantoris 
die  Schul  und  Kirchen  Music 

betreffend. 

I. 

1st  der  Schul  Violon  sehr  in  Sttickcn.  und  durch  den  taglichen  Ge- 

braucb  in  denen  zum  Exerdtio  Mwtico  gewidmeten  Stunden  so  libel  zuge- 
richtet,  dafi  die  bifihero  von  den  Currende  der  Leichen  Geldern  zu  kleinen 

AusbeBerungen  der  Schul-JWrvmwten  biB  auff  einen  Thaler  genommenen 

etlichen  Groschen  zur  volligen  Reparatur  und  zum  Bezuge  besagten 
Violom  nicht  zu  reichen  konnen. 

2. 

Brauchte  man  ein  nett  Regal,  weil  an  dem  alten  immer  zu  flicken  ist. 

Doch  kan  es,  nach  dem  es  izo  wieder  ein  wenig  zu  rechte  gebracht  wor- 

den.  zur  Noth  noch  eine  Weile  mit  gehen .  und  die  Gelegenheit  erwartet 

werden,  da  manchmahl  was  gutes  von  dergleichen  umb  einen  geringeu 

PreiB  zu  kauffen  vorkommt.1) 
Doch  ware 

3. 

hingegen  zum  wcnigsten  ein  guter  Colorion  so  wohl  zum  Gebrauche  in  der 

Schule,  alii  auch  sonderlich  bei  der  Kirchen  Music ,  dabey  auffs  wenigste 

ihrer  zwey  zu  seyn  pflegen.  von  nfithen.  Der  selige  Herr  Ober  Postmeister 

Keefi  hatte  einen  dazu  hergegeben,  dor  aber  vor  dem  Jahre,  weil  man  die 

Donation  nicht  erweisen  kimncn ,  dem  Choro  Musico  wieder  abgefordert 

worden.  Der  Stadtpfeiffer  Buchner.  macht  dergleichen  gute  und  von 

starcken  Klange. 

4. 

Ist  der  Ctister  zu  St.  Thomas  wegen  der  auff  dem  Choro  daselbst 

mangelnden  Sand  Uhr  offt  ersuchet  worden .  dafi  er  vor  die  ndtnige  An- 

schaffung  derselben  sorgen  wolle.  Man  hat  aber  noch  nicht  gesehen.  daB 

er  bey  dem  Herrn  Vorsteher  defiwegen  etwas  errinnert  hatte. 

5. 

Brauchten  die  InstrumetUi&ten  auff  ihrem  C/tffrgen  zur  rechten  Hand 

hinter  ihnen  ein  angenageltes  Bret,  die  Geigen  auffzuhangen ,  damit  sie 

I)  Der  damalige  Vorsteher  der  Thnmaa-Schule,  Dr.  Leonhard  BaudiB.  be- 
leitete  dieses  Memorial,  das  bei  ihui  einfrereicht  war,  mit  einigen  Bemerkungen 

ei  Obergabo  an  den  Rath  (ebend.  Fol.  3b2  ff.  .  ZuNr.2  bemorkt  er,  daB  dieses 
Regal  Uberallhin,  wo  Musik  sein  sollte.  mit  herumgetragen  wllrde. 
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solche  nicht  mehr  auff  den  FuBboden  legen,  und  Schaden  dabei  besorgen 

diirfften. 

Gleicher  gestalt  ist 

6. 

in  der  Kirche  zu  St.  Nicolai  eine  AusbeBerung  derer  Tritte  niJthig ,  wor- 
anff  die  StadtPfeiffer  stehen,  mafien  einer  .  der  sich  nicht  wohl  versiehet, 

leichte,  wo  nicht  ein  Bein  brechen,  doch  zum  wenigsten  den  Fufi  ver- 
stauchen  kan. 

7. 

Wftre  zu  wttnsehen,  daB  man  zur  Unterhaltnng  derer  in  beyden  Kir- 

chen  befindlichen  groBen  Clavicmibeln,  dazu  auffs  allerwenigste  ein  jahr- 
liches  Interesse  von  300  Thalern  gehdrte  idenn,  ini  Fall  man  sie  brauchen 

wil ,  ii iii lien  sie  bey  jeder  Music  auffs  nefle  accommodiret  seyn .  und  im 

izigen  Stande  dflrften  sie  unter  6  bifl  7  Thalern  kanra  wieder  angerichtet 
werden  ein  Mittel  ausfindeu  konte. 

Gleichwie  im  flbrigen  sonsten 

8. • 

zu  des  vorigen  Cantoris  Zeiten  immer  etliche  Schtiler  (4.  biB  5.  ttber  den 

gesezten  Numemm  gewesen  sonderlich  von  der  Zeit  an .  da  ein  Chor 

davon  in  die  nefle  Kirche  hat  mflBen  geschicket  werden  die  Alhnenta 

Gott  auch  immer  so  geseguet,  daB  sie  zugelanget,  zu  geschweigen ,  daB 

weil  deren  einige  Otters  entweder  verreiset  oder  kranck  sind.  der  Numents 

fast  niemahls  complet  seyn  kan :  Also  wflren  dergleichen  Supernumerarii 

sonderlich  izo.  da  der  Haupt  Chorus  Mmicus  von  den  Studenten  entbloset 

ist.  gar  sehr  noting. - 
Dieweil  auch a. 

an  der  Kirchen  Music  vornehmlich  aber  nach  der  Predigt,  und  des  Sonn- 

abends  nach  der  Vesper  bey  der  Probe  ein  ziemlicher' Abgang  gesehiehet, 
in  dem  die  Nehfllcr  nach  ihren  8  Cubimlis  in  8  Sonnabend  und  Sonntagen 

nach  einander  zur  Beichte  und  zum  heyligen  Nachtmahlc  geheu.  so  wflrde 

es  so  gar  flbel  nicht  gethan  seyn .  wenn  in  der  Woche  der  gauze  Caetus 

mit  denen  Praereptoribus  auff  einmahl  sich  zu  solchem  heyligen  Wercke 

einfUnde.  Deun  auff  solche  Art  konte  auch  durchgehcnds  eine  gute  Vor- 

2  Hierzu  bemerkt  BaudiB,  die  Lehrer  der  Thomas -Schulc  batten  frliher 
hierin  ganz  freie  Hand  gehabt .  als  sie  aber  zuwe.it  gefjaugen  wjiren  und  audi 
die  Einthcilung  der  Speisen  und  GetrUnke  eine  Anderuug  erfordcrt  hatte.  so 

hatte  man  die  Zahl  der  Alumnen  auf  54  festgesetzt.  Da  jetzt  iibrigens  Gelder 

reicldicb  indert'asse  wjiren,  und  die  Erinnerung  des  Cantors  im  iibrigen  be- 
grlindetsei,  befiirwortet  er  die  Hinzuziehung  gutcr  Yocalisten  zu  der  gesetz- 
lich  festgestellten  Alumnenzahl. 
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bereitung  geschehen,  und  das  jnnge  Volck  mit  desto  befierer  Instruction 

und  Andacht  dahin  geschicket  werden. 

10. 

Aber  den  grosten  Deject  von  solcher  Music  vernrsachet  die  Opera 

und  Music  in  der  Netlen  Kirehe.  Denn  die  meisten  Schiller ,  von  denen 

netlankommenden  und  dem  Choro  rtcommtntiirten  Studenten  wil  man  nicht* 

sagen)  sobald  sie  in  der  Music  bey  des  Cantoris  saurer  Mllhe  einen  habi- 

tum  erlanget  und  nttze  seyn  konnen,  sehnen  sich  gleich  nacb  der  Geaell- 
schafft  der  Operisten ,  thun  dabero  nicbt  viel  gutes ,  suchen  vor  der  Zeit 

ihre  Dhnistion,  tiffters  mit  Unbescheidenheit  nnd  Troze,  lauffen  auch,  im 

Falle  der  Verweigerung  gar  davon .  wie  nur  nettlichst  der  beste  Bassist, 

Pezold,  auff  die  ibm  aus  der  Opera  gescbebenen  Proniessen  gethan,  dem 

ein  andrer  guter  Discantist,  Pechuel,  weil  ein  HocbEdler  und  Hocbweiaer 

Hath  ibn  nicht ,  wie  etwa  zu  weilen  nacb  WeiCenfels ,  also  auch  in  die 

Opera  nacb  Xaninburg  bat  Ziehen  lafien  wollen .  bierinne  vorgegangen. 

der  nun  all  -  Mefien  berzukommen,  und  nicbt  obne  ArgerniB  der  hiefiigen 

Schnle  und  Stadt  in  der  Opera  und  Nctten  Kircbe  zu  singen  pfleget.:i)  Die 
andern  aber,  welche  mit  Frieden  dimittirct  werden .  nach  dem  man  ibnen 

zwar  viel  durch  die  Finger  sehen  mtlfien.  macben  es  nicht  viel  befier. 

Denn,  an  statt  daB  sie  zur  Danckbarkeit  vor  die  groBe  auff  sie  gewandte 

Mtlbe  dem  Choro  Mus'uo  ferncre  Dienste  leisten  solten ,  so  geratben  sie 
gleichfalls  bald  unter  die  Operisten.  Und  wie  es  freylich  lustiger  zugebet. 

wo  man  0/wren  spielet,  in  fiffentlichen  Coffee  Il&usern  auch  zn  der  Zeit. 

da  die  Music  verbothen  ist,  und  des  Xachts  auf  den  GaBen ,  oder  sonsten 

immer  in  frtflichcn  Compagnizn  musiciret ,  alB'  wo  dergleicben  nicbt  ge- 
schehen kan ;  Also  so  leisten  sic  auch  folgentlicb  lieber  ein  ander  ihres 

gleicbcn  in  der  Neuen  Kircbe  Gesellsehafft,  alii  daB  sie  unter  denen  Stadt 

Pfeiffern  und  Schttlern  stehen,  und  dem  wiewohl  sonsten  ordentlich  sofa- 

ri'rten,  und  vormabls  immer  wohl  bestalt  gewesenen  Choro  Mmico  bey- wobnen  solten. 

Dicweil  aber  nun 

It. 

solcho  Kircben  Music,  wo  man  die  mit  groBer  Milho  abgericbteten  Sebtiler 

und  Studenten,  alB  das  beste  Ornament  entbebren ,  und  sicb  allezeit  mit 

netten  Incipientcn  von  denen  auff  den  GaBen  sicb  heiser  schreyenden ,  im 

ttbrigen  kranck-  und  krSzigten  Schttlern  nebenst  einigen  unter  denen 

Stadt  Musicis  und  Gesellen  nicbt  gar  zu  gescbickten  Subjectis ,  sonderlicb 

in  Feyer  Tagen  und  MeBzeiten ,  da  frembde  Lettte  und  vornebme  Herren 

in  den  Haupt  Kirchen  etwas  gutes  zu  horen  gedencken ,  behelffen  muB, 

3)  Johann  Christian  Pechuel  entlief  im  September  1 7oi;,  Nathanael  Pezold 

im  August  1 70S,  beide  durch  Opern-Unternohnier  verluckt  fs.  dasselbe  Acten- 
fascikel  fol.  34^b  und  351).  Baudifi  sagt,  daB  den  Helfershelfer  beidemale  ein 

Leipziger  BUrger  gemacht  babe  ,  nnd  empfiehlt  die  Saclie  dringend  der  Env5- 
trimj,',  meint  aber.  (dine  ein  koniglichesVerbot  werde  mankeinen  Erfnlghaben 
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dieweil  auch  noch  dazu  der  in  gemeiuen  Sonntagen  gehfirte  Chorus  alB 

denn  geschwftchet,  and  einandrer  aber  sehr  elender  und  bloB  aus  Schtl- 
lern  und  etwa  ein  Paar  Stadt  Pfeiffer  Geselleu  bestehender.  der  doch  aber 

eben  so  gut  ist .  alB  zu  Herrn  Sehellens  Zeiten  der  andre  Chnr  gewesen. 

Jormirzt  wird.  An  die  Music  von  zwey  oder  mehr  CAfirtn,  welche  in 

groBen  Festtagen  solte  gehtfret  werden ,  darff  man  vollends  nieht  ge- 

deneken,  und  kan  man  dergleichen  nur  bewerckstelligen .  wenn  die  8tu- 

denten  nieht  in  die  nefle  Kirche  kommen  dttrffen  ,  wie  zum  Exnnpel  nett- 

lichst  bey  Herrn  D.  Abiehts  Training  in  der  Kirche  zu  St.  Nkokd  ge- 
schahc  gar  schleeht  bestellet  ist,  und  man  8ich  der  elenden 

Execution  vielcr  obgleich  mit  FleiBe  ausgearbeiteten  Stflcken  zu  sehamen, 

dahero  denn  auch  die  MusicaWan  nach  der  schlechten  Capadtnt  der  Sub- 

jfctnrum  schleeht  genug  einzurichten  hat : 4)  So  ware 

sonderlieh  da  die  aus  S  Personen  zusammen  bestehenden  Stadt  Pfeiffer 

Kunst  Geiger  nnd  Gesellen  zn  blasenden  Instrumenten.  nehmlich  zu  2  oder 

mehr  7W>ropeten,  2  Hautbois .  oder  Cornetten  .  3  Trontbonen  oder  andern 

dergleichen  Pfeiffen ,  1  Fagott .  und  einem  Boston  kaum  zu  langen ,  und 

man  nieht  sehen  kan.  wo  zu  der  nbrigen  Geigen Music .  welche  die  ange- 

nehmste  ist.  wie  sie  izo  in  ganz  Europa  und  auch  bey  uns  starek  bestellet 

wird  .  da  bey  denen  beyden  Ho/men  immer  zum  wenigsten  S  Personen 

8tehen.  und  folgentlieh  zu  denen  gedoppelt  besezten  ftraccien .  zu  Violo- 
nen .  Violoncelfcn .  Colocionen ,  Paucken  und  andern  Instrumental  mehr. 

die  Letite  herznnehmen  seyn.  da  sie  alle  in  die  netie  Kirche  gezogen  wer- 

den. niehmals  so  sehr  alB  izo  ndfhig  gewesen.  daB  die  vormahls  anff 

einige  Sanger,  vornehmlich  aber  auff  einen  starcken  Rassisten  denn  von 

der  Schul  Jugend  sind  dergleichen  tieffe  Stimmen  nieht  so  leichte  zu  ge- 

warten ,  so  schickt  sie  sieh  auch  theils  wegen  ihres  steten  Anfanges  in 

der  Music,  theils  weil  sie  auch  immer  die  Stimme  m«//ret .  nnd  manche 

jahre  nach  dem  verlohrnen  guten  Distant  ganz  stum  bleibet.  mehr  zu 

denen  fVipellstimmcn  und  denen  tutti,  alB  zum  concrrtiren  und  zwei  ordent- 

liche  gute  Viofoten  angewendeten  Stipendia  wieder  dazu  angewendet  war- 

den.* Hiedurch  wflrde  Gottes  Lob  und  Ehre  befOrdert.  manchem  from- 

men,  und  lieber  studirenden  alB  der  lustigen  Compagnie  immer  anhangen- 

den  Studcnten  geholffen .  auch  vielleicht  Gottes  Seegen  immer  mehr  und 

mehr  gespOret  werden. 

{ Adresse :  ] 

An  |  E.  Hoch  Edlen  \  undHochweisen  j  Rath  |  zu  |  Leipzig 

unterdienstliches  |  Memorial,  j  « 

4  *Die»er  Paragraph  enthalt  wunderbarer  Weise  garkein  formulirtes  Desi- 
deriura,  weshalb  auch  BaudiB  richtig  heinerkt:  »Diese  Klage  verstche  ich  nieht 
recht.  und  wcifi  nieht  waB  darunter  jfesuchet  wird.* 

"»  BaudiB:  "Dieses  konmit  auf  E.  Uochedlen  Hoehw.  Ratbs  Liberation  an. 
In  vorigen  Zeitteu  hat  man  gewisse  Stipendia  hierher  verwendet ,  uaehdehin 
Liebhaber  zur  Music  gewesen." 
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nACTA  |  Den  GOTTES  Dienst  in  der  Pauliner  Kirche  und  waa  dem 

anhangig  betr.  ■  Arckiv  der  Leipziger  Universitat .  Repert.  ̂   No.  3. 

Litt.  B.  Sect.  II.  Fol.  6  und  7. 

nMagnifici,  Hoch  Edle.  Ves\t  |  und  Hochgelahrte,  Hochgeehrteste 
Herren  und  Palroncn. 

Gleichwie  ich  mit  der  ganzcn  Stadt  fiber  den  angestellten  neuen  Gottes 

Dienst  in  der  Pauliner  Kirche  gefreuet ,  und  mir  dabey  die  Hoffnung  ge- 

machet,  dafi  ich,  da  mir  sonstcn  der  Chorus  Musicus  und  die  Orgel  solcher 

Kirchen  anvertrauet  ist,  auch  bey  diesem  Gottes  Dienstc  meine  Dienste 

leisten  wtlrdc ;  Also  babe  ich  hingegen  gestern  nicht  ohne  CJuigrin  sehen 

mtlfien,  dafi  am  verwichenen  Freytage  die  Orgel  -  Schltlfiel  darumb  von 

mir  abgehohlet  worden,  dafi  ein  anderer  das  Werck  dabey  spielen  sollen. 
Wenn  aber  ich  albereit  in  der  Hochlflbl.  Unwersitaet  Diensten  stehe  ,  und 

mein  Amt  allemahl  solchergestalt  abgowartet,  dafi  keine  Klage  (lber  mich 

hat  kommen  kflnnen :  Ich  auch  solchen  Gottes  Dienst  Gelegenheit  habe, 

indem  ich,  imfalle  ich  ja  zuweilen  in  den  andern  Kirchen  mtfchte  auffge- 
halten  werden.  welches  aber  selten  geschiehet,  indem  nach  der  Predigt 

nur  kleine  schwache  Stflcken  musidret  werden  ,  durch  einen  meiner  auff 

der  Orgel  wohl  exercirten  Scholavm  und  Studenten ,  die  mir  alle  mahl  zur 

Music  accompugnircn,  den  Anfang  zum  Gottes  Dienste  machen  lafien  konte, 

bifi  ich  selbst  dazu  ktfhme  1  so !  i ;  Alfi  gelanget  an  Ew.  Magnif.  HochEdle 

und  Hochgelahrte  Herren  mein  unterdienstgehorsamstes  Bitten,  Sie  geruhen 

hochgeneigt  mir  die  Schltlfiel  zur  Orgel  wieder  einzuhandigen ,  und  mein 

Or^awsten  Amt  auch  auff  diesen  Gottes  Dienst  zu  cxtendireu.  Hiedurch 

kfihme  ich  bey  denen  Leuthen  wieder  aus  dem  Verdachte ,  alfi  ware  ich 

gar  abgesezet  worden ,  und  ich  hfttte  beflcrc  Gelegenheit  meine  Sonntag- 
liche  Andacht  fortzusezen ,  und  meinen  auff  Orgeln  erlangten  habitum. 

welcheu  auch .  sonder  unzeitigen  Ruhm ,  die  Abwcsenden  aus  meinen  4 

Musicalischcn  Wercken,  welche  zur  Cbung  des  Clavieres  in  Kupffer  Stichen 

der  Welt  publidret  worden ,  gerne  gehSrot  haben .  zur  Ehre  Gottes  weiter 

zu  pousstren.  Zu  geschweigen .  dafi  ich  keine  tlble  Comeyumzen  bey  der 

Direction  meiner  Music  zu  bcfahren ,  sondern  viclmehr  aus  der  Cotnmuni- 

taet  einigen  Zuwachfi  meiner  Adjuranteu  zu  hoffen  hfttte.  Ich  erbiethe 

mich,  solche  Dienste  umb  das  wenige .  was  einem  andern  mochte  gegeben 

werden,  oder  auch.  so  zu  reden,  umb  Nichts.  sonderlich .  wenn  ich  etwa 

bey  Losung  der  Kirchen  Sttlhlc  mochte  mit  bedacht  werden ,  zu  verrich- 
ten.  Ich  versehe  mich  Hochgeneigter  Willfahmng,  und  verharre 

Ew.  Magnif.  HochEdl.  und  Hochgelahrten 

Herren 

Leipzigk  nnterthSniger  und  schuldigster 

den  1.  Sept.  1710.  Diener 
Johann  Kuhnau. 
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An 

Die  Hochiebliche  Universitat  zu  Leipzig 
unterdienstliches 

Memorial.* 1 

D. 

»8chuel  zu  St.  Thomas  Vd.IV.  Sti/t.  VIII.  B.  2.«  Fol.  IS5.  (Raths- 

archiv  zu  Leipzig] .  1 

Magnifici,  HochEdle,  Vest-  und  II o c h gelahrte ,  auch  Hoch- 
geehrteste  Herren,  und  Patrons  ! 

Indem  Ew.  Magnif.  HochEdle  und  Hochweise  Herren,  wie  vor  das 

Wohlseyn  des  gesammten  gemeinen  Wesens,  also  auch  insonderheit  un- 
serer  Schule  zu  St.  Thomae  hdchstrtlhmliche  Vftterliche  Sorge  tragen,  und 

zu  dem  Ende  eine  VerbeBerung  der  Schul-Ordnung  im  Wercke  haben. 

wozu  ich  Gottes  Gnade  und  Seegen  wundsche ;  Dabey  aber  jedem  unter 

uns  8chul-ro%«i  die  Freyheit  gelaBen ,  etwas  schrifftlich  beizutragen. 

odcr  zu  erinnern :  So  stelle  auch  ich  mich  hiermit  gehorsamst  ein. 

ZuftJrderst  lebe  zu  Ew.  Magnif.  HochEdl.  und  Hochw.  Herren  hohen 

Gflte  der  gewiBen  Zuversicht,  Sie  werden  nichts  neues  vornehraen,  so  der 

Music,  oder  mir  in  der  Arbeit ,  und  den  wenigen  Revenuen  zura  Praejxuliz 

gereichen  konne,  sondern  vielmehr  alles,  was  zu  jener  VerbeBerung,  und 

zum  Beytrag  meinea  Besten  dienen  konne,  befdrdern. 

Was  die  Mutk  anbetriift,  so  scheint  es  fast,  und  werden  es  vcrmuth- 

lich  die  meisten  Legaia  weisen,  dafi  diese  Schule  urab  ihrentwillen,  wie  hin- 
gegen  die  zu  St.  Nicolai  wegen  der  andern  Studiontm,  meistens  gestifft 

sey.  Und  ob  zwar  auch  aus  dieser  Schule  immer  solche  Leute  gekommen, 

welche  hernach  Gott  in  der  Republic ,  Kirchen  und  Schulen  als  gelehrte 

Leute  dienen  kOnnen ;  So  sind  doch  darinne  zu  alien  Zeiten  fast  mehr 

1  Nicht  von  Kuhnaus  cigner  Hand.  —  In  den  Weihnachtstagen  dessolben 
Jahres  bestellte  die  Musik  in  der  Paulinerkirche  Johann  Friedrich  Fasch,  Stu- 
diosus  der  Rechte ,  init  einem  vun  ihm  dirigirten  aus  Studenteu  bestehenden 

Collegium  mxmcum.  Derselbe  ersucht  am  29.  Dec.  1710  die  Universitlit  Fol.  17  ff., 
zu  gestatten,  die  Kirchenmusik  des  neu  eiugeriehteten  Gottesdienstes  von  nun 

ab  alle  Sonn-  und  Festtaffe  init  seinem  Collegium  niusicum  bestellen  zu  dlirfen. 
Kuhnau  habe  sich  freilich  dazu  be  re  it  erklart  und  such  Uber  ilin  Faschi  be- 

schwert,  daB  er  seine  venncintlichen  Rechte  ihm  schmiilern  wolle,  aber  diese  be- 

ztfgen  sich  nur  auf  die  frliheren  gottesdienstlichen  Handlunjren  in  der  Pauliner- 
Kirche;  Kuhnau  konno  den  Dienst  in  alien  Kirchen  unmbglich  versehen .  der 

Magistrat  der  Stadt  wolle  die  Kirchen- Instruuiente  flir  den  Pauliner  Gottes- 
dienst  nicht  raehr  zur  VerfUgung  stellen  u.  s.  w. 

An  demselben  29.  Dec.  supplicirt  auch  Kuhnau  noch  einnial  uiu  Beibchal- 
tung  seiner  Dienste  Fol.  2<»  n.  i,  sieht  im  Gegentheile  eine  Kriinkung  seiner 

KUnstler-Ehre ,  und  will .  am  dieser  nur  zu  eutgehen .  mit  dem  »biBherigen 
Tractament-  vorlieb  nehmen. 
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Musici  aufgewaehBen .  welche  so  wohl  in  Fttrstlicheu  Capellen.  als  auch 

vornehmlich  bey  der  Gott  geheiligten  Kirchen-.>/«*i*c  beliebte  Membra  and 
Chora  pi  worden .  Wenn  ich  von  denen.  welche.  Gott  sey  Danck.  nor  aus 

meiner  Anftihrung  gelafien  worden .  viel  Ktthmens  machen  wolte .  konte 

ich  unter  vieleu  andern,  welche  an  unterschiedenen  Orten  als  gute  Mmei 

Beforderung  gefunden .  2  bertlhmte  kapellmeister  anfuhren.    Einer  Ut 

nosers  allcrgnadigsten  KQnigs  seiner.  Hr.  Heiuichen  1  .  der  andere  ist  der 

zu  Darmstadt,  Graupner.  welche  aber  in  specif  das  Chvier  nnd  die  (on- 
position,  und  zwar  der  erste  anch  einige  Zeit  vor  meinem  Cantor&t  bey  mir 

gelernet .  dabey  auf  der  Schule  meine  Xotisten  ,  so  meine  Ctmcepte  und 

Partitumn  muudiret .  gewesen.   Es  wird  aber  bey  uns  die  Mu$i<  hanpt- 
sachlich  znr  Ehre  Gottes  in  der  Kirche .  und  der  Stadt  zur  Deration  ntr- 

c/ret  und  angewendet.  dabey  man  sich  viel  Seegen  nicht  nur  in  derSehule 

und  Kirche .  sondern  auch  der  gantzen  Republic  immer  hat  versprechen 
konnen. 

Da  nun  bey  dem  Gottes-Dienste  die  Alumni  gebrauchet  werden.  und 

2  Gottes  -  Hiiuser  mehr  worden .  hingegeu  aber  der  Numerus  Abmtmrum 

geblieben.   wiewohl  etliehe  Supernumerarii  zu  meines  Antecessor™  Zeiten 

gewesen.  sind  sie  doch .  seitdem  Dessen  Fran  Wittbe  die  Schul-Speisnns: 

gehabt .  wieder  abgeschaffet  worden.   und  dahero  zu  Bestellung  soldier 

heiligen  Verrichtung  nicht  zu  langen ,  sonderlich  da  ich   1   in  meinem 

ersten  ('bore  bey  der  heutiges  Tagcs  gewohnlichen  starcken  Music  von 
viel  Sing-  als  Concert-  und  fYi/WZ-Stimmen  .  oder  den  so  genannteu  Ri- 

pienu  .  und  Instrument™  .  als  viel  J 'in  f men  .  f7o/en  .  Biisseu  .  als  f'iohncn. 

I'ioioncelkn.  Cdlic/ionen.  Bassonen .  wozu  die  wenigsten  von  den  Kunst- 
Pfeiffern  kommen .  weil  sie  andere  blasende  Instrnmenta .  als  TnmipHe, 

Posuuue  ,  Hautbok  und  dergleichen  mehr  iminer  zu  tractiren  haben  :  2 

Die  Puryanteu.  Cafefartnres.  und  Iieichen-ZfowiH/i  von  alien  Kirchen-Dien- 
sten  befrevet  sin  1 :    A  immer  etliehe  von  Schiilern  vcrreiset  oder  kranck 

sind:    1  der  Krfttze  zu  geschweigen.  die  sie  fast  die  gantze  Zeit  placet, 

und  sie  nicht  viel  zu  Krafften .  welche  doch  zum  guten  Singen   von  Tra- 

e/ftung  der  Inst rumen  /en  will  ich  nichts  gedencken.  uothig  sind.  kommen 

IftBet:    .')  Die  be>ten  Sanger,  und  sonderlich  die         wtist  en,  bey  ihren 

vieleu  Singen.  bey  Leiehen.  Hochzeiten.  in  der  Currente.  und  andern  l*m- 
gilngen .  sonderlich  des  Abends  in  der  Neu  Jahrszeit  bey  rauher  und 

scharfl'er  Luft  nicht  geschonet  werden  konnen.  wo  bey  sie  denn  die  Stim- 
men  eher  vcrliehren.  alB  sie  den  Habitum  erlanget ;  ein  ihnen  vorgelegtes 

leichtes  Toww/gen  St  mr  und  mit  einigem  ludicin .  oder  der  bey  dem  Kir- 

chen-.S7y/o  ntithigen  Obserranz  der  viel  zu  schaffen  maohenden  Bathtta.  zu 

singen  .    welches  gewift  ein  langes  und  groftes  Studium  praesupponireX. 

niafteu  auch  viel  von  rirtuusen  Siingern  zu  dergleichen  Perfection  nicht 

kommen.  und  nur  die  Sachen.  wie  etwa  das  Frauen-Zimmer  die  Oper-Arint 

\    Dieses  bezeugt  lleiuicben  selbat  Der  General-Bass  in  der  Composition. 

S.  540 ... 
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und  Rccitativ  nach  der  Larve  und  raeistens  auswendig  lernen.  Bey  wel- 

cher  Beschaffenheit  denn,  und  da  mit  neuen  Incipienten  immer  Sysiphus 

lapis  moviret  wird ,  aacli  nach  beschehoner  Mutation  der  Discant  -  Stimme 

eine  andere  sich  entweder  gar  langsam,  oder  auch  wohl  bey  manchen  gar 

uicht  wieder  finden  will,  auch  das  beste  Kirchen  -  8tttcke  zu  keiuer  guten 

Execution  gebracht  werden  kan.  Dahero  ware  es  wohl  von  nothen ,  daB 

aufier  der  fast  nothwendigen  Vermehrung  der  Zahl  der  Alumnorum  auch, 

wie  in  DreBden  bey  der  (Jreutz  -  Kirche  2  sonderliche  Discantisten,  bloB 

zur  Kirchen-J/u^'r  gehalten,  geschonet  und  wohl  versorget  werden,  da- 
von  ich  selbst  einer  gewesen.  auch  bey  una  wo  nicht  dergleichen ,  weil 

wir  auch  in  Fest-Tagen  in  beyden  Kirchen  mujiciren,  dennoch  zuin  wenig- 

sten  ihror  2  gehalten.  und  mit  alien  Umgangen  und  O.rrfnte -Singon 

verschonet  wUrden.  Zu  deren  einiger  Vefsorgung  konnten  die  2  fl.,  die 

ich  jahrlich  unter  die  Concertisten  auszutheilen  aus  ieder  Kirche  bekomme, 

ohnmafigeblich  mit  angewendet  werden.  DaB  ich  aber  endlich  auch  auf 

dasjenige  Exercitium  Musicum  komine,  da  sich  1  Cantoreyen  zum  Neu 

Jahrs-Singen  pmepnriren  mnfien ,  so  hat  es  freylich  das  Ansehen ,  als  oh 

zu  viel  Zeit  immafien  immer  von  1  Wochon  geredet  wird,)  mit  Hindan- 

setzung  derer  anderen  und  niithigeren  Lection<m,  hierzu  angewendet 

wttrde.  Allein.  gleich  wie  ich  mich  nicht  erinnere,  daB  man  lemahls  der- 

gleichen Exercitium  gantzer  4  Wochen  vor  dem  Neu  Jahres  Festo  ange- 

stellet  hiltte.  sondern  der  Anfang  darzu  ist  entweder  den  Montag  nach 

dem  Men  Advent-  Sonntage,  wie  hener.  oder  wenn  etwa  das  Weynachts- 

Fest  gleich  auf  die  ersten  Tage  der  Woche  gefallen .  endlich  auch  nacli 

dem  audern  Advent- Sonntage  gemachet  worden ;  Also  wendet  man  ja 

auch  die  iezt  beniehmte  so  Zeit  nicht  gantz  dazu  an.  Denn  auBer  dem. 

daB  deuen  Lectionibus,  sondcrlich  aber  meinen  Stunden  vor  Mittage  nicht* 

abgehet.  und  die  immer  gehalten  werden ,  so  brauchet  man  nur  hierzu 

ftirnehmlich  die  Nach  Mittages  Stunden,  davon  aber  ihrer  viel  eingehen. 

zum  Exetnpel  die  Stunden  des  freyen  Donnerstages  und  des  zum  Gottes- 

Dienst  gewiedmetcn  Sonnabends,  inngleichen  die  Stunden .  so  zu  denen 

mob  solchc  Zeit  immer  vorfallenden  Loichen  -  Begftngnissen  gehdren.  Da 
aber  nun  zur  Execution  derer  vielen  Motettcn,  die  mancher  wohl  exercirtv 

Studiosus  nicht  treffen  wird,  kleinen  Vocal-  Conccrten,  und  andern  feinen 

Arien ,  derer  von  Zeiteu  zn  Zeiten  in  ihren  Btlchern  oder  so  genannteu 

Stimmen  immer  mehr  und  mehr  colJiyiret  und  unter  den  Bflrgern  beliebt 

worden.  ja  da  auch  bloB  zu  denen  manierlich  klingenden  toutschen  Lie- 

dern  dabey  denn,  wenn  denen  einmahl  verwehnten  Lenten  hierinne  keine 

Satisfaction  geschiehet .  das  sonstcn  davon  einkommendc  Geld  groien 

Theils  zurtieke  bleibetj  eine  flerBigo  Chung  obgedachter  maBen  gehoret : 

So  sehe  ich  nicht  wie  die  dazu  bestimmte  wenigo  Zeit .  die  doch  auch 

eben.  wie  die  zu  andern  Lectionibus,  nicht  Abel  anwendot  wird  .  genauer 

konte  eingeschrenket  seyn. 

Was  nun  meine  Arbeit  und  Inspection  anbetrifft ,  so  habe  ich  ver- 

hoffentlich  mit  Gottes  Hiilffe  solche  iederzeit  also  abgewartet ,  daB  nicht.s 

wieder  mich  sonderlich  zn  crinnern  wird  gewesen  seyn.  Ja  ich  habe 
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audi,  so  viel  mir  immer  mtfglich  gewesen.  die  Sonntags  -  Communion ,  wie 

es  die  alte  Schnl-Ordnung  erfodcrn  wolleu ,  mit  abgewartet ,  obgleich  zu 
meines  Antecessors  Zeiten ,  da  sich  die  CommunichnXevi  immer  gemehret, 

solches  in  Desretudinem  gekommen,  weil  e8  vor  Leute,  wenn  sie  sonderlich 

schwacher  Lubes-Constitution  sind,  im  Winter,  ja  auch  im  Sommer,  da  es 

bey  grflster  Hitze  in  Kirchen-Gebauden  kalt  ist,  fast  unmOglich  ist,  so  viel 

Zeit,  nehmlich  von  Anfange  des  Gottes-Dienstes  vor  7  Uhr,  da  ich  gleich  mit 

meinen  Schttlern  nnd  Adjuvanten  zugegen  bin,  auch  seyn  muB,  und  also  alle 

Sonntage  4  Stnnden  vor  Mittages.  und  aucb  die  zur  Vesper  nothige  Zeit 

auszudauren.  Die  Schfller  haben  noch  ein  Kohl-Feuer  in  der  Xicolas- 

Kirehe.  und  in  der  Thomas-,Kirche  gehen  sie  heraus,  und  lesen  die  Pre- 

digt,  dabcy  der  Hr.  Rector  meistentheils  zugegen  ist.  Unser  einer  aber 

kan  dergleichen  nicht  haben  *anch  nicht  wohl  vertragen .  So  ist  auch 
unter  der  Communion  der  Chorus  nicht  beysammen,  maBen  ihrer  viel  da- 
von  zum  BflehBen  tragen.  und  andern  zum  EBen  ndthigen  Verrichtungen 

heraus  gehen  ,  auch  nicht  nttthig  sind.  Denn  es  ist  allezeit  beBer  befun- 
den  wordeu,  daC  weil  die  Communicanten  sich  meistens  dem  Altar  nfthera, 

und  also  von  dem  Schfller- Chore  weit  entfernet  sind.  der  Prae/ectus  nur 

alleine  die  Lieder  und  Verse  angefangen  und  mitgesungen ,  dabey  aber 

fein  auf  das*  Volck  Achtung  gegeben,  als  wenn  die  andern  Schfller  auch 
starck  mit  und  sich  vollends  heiser  gesungen ,  dabey  den  Prae/ectum  in 

seiner  AttmHon  auf  das  Volck  nur  gehindert.  und  also  Confusitm  gemachet. 

Da  nun  sonderlich  die  Praejecti  bey  ihren  Ammte  viel  genung  zuverrichten 

und  zu  obserriren  haben ,  wolte  ich  fast  bitten ,  daB  sie  bey  ihren  wenigen 

Einkflnfften  gelafien  wttrden.  Die  Prae/ecti  haben  ja  auf  alien  Schnlen 

cine  gute  Ergdtzlichkeit  vor  ihre  Arbeit,  welches  ich  selbst  erfahren ,  der 

ich  zwar  nur  Adjunctus  auf  der  DreBdenischen  Creutz-Schule.  und  der- 
gleichen auf  dem  Zittauischen  Gymnasio  gewesen ,  wie  wohl  ich  auch  in 

Zittau  bey  dem  damahligen  daB  ich  es  so  nennen  mag  interreyno  Chori 

Musici  denn  es  war  der  Cantor,  und  Organist,  als  der  Director  Chori,  ge- 
storben  Vicarius  gewesen ,  und  das  von  denen  Herrn  Patronen  mir  davon 

gereichte  Solarium  ncbenst  denen  Acddmtibus  noch  mit  hieher  auf  die 

Universitaet  gebracht  habe.  Diesem  nach  ware  vor  die  Conserration  des 

Lucelli  unserer  Pracjectorum  zu  bitten ,  daB  sie  in  der  Observanz  ihres 

Ammts  nicht  verdrofien  wflrden.  Jedoch  gleichwie  ich  solches  allcs  Ew. 

Magnif.  HochEdlen  und  Hochweisen  Herren  hohen  Gefallen  tiberlafie, 

also  habe  ich  vielmehr  Ursache  umb  lhre  Vaterliche  Sorge  vor  mein  eige- 

nes  Inter  esse  so  wohl ,  als  vor  der  gantzen  Schnle  ,  zn  bitten  :  AUdieweil 

mein  Solarium  Jixum  sehr  schlecht  ist,  und  in  100  fl.  bestehet.  womit  son- 

derlich ein  Musicus ,  wie  ich ,  der  immer  von  seinen  Kunst-Verwannten 

Zusprnch  hat,  auch  denen  Sludiosis .  so  mit  zu  Chore  gehen ,  manche  Er- 

gotzlichkeit  machen  mufi.  fiber  dieses  auch  bey  seinem  starken  HauB- 
Wesen,  wenig  Sprflnge  machen  kan,  die  Accidentia  aber.  so  das  Kraut 

machen  sollen,  bey  denen  heutigeu  Beysetzungen  und  Hochzeiten  sich 

sehr  verschmfthlem.  Denn  zu  Anfange  meines  Cantorats  habe  ich  vor 

die  bey  offentlichen  Leichen-BegangniBcn  sonderlich  begehrte  neue  Com — 
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position  einiger  Moteten  und  Al  ien,  nocli  etwas  bekommen  ;  ietzo  aber  bey 

denen  Beysetzungen  entgehet  mir  nicht  nur  das  beste  Accident  von  vielen 

groBen  halben  Schulen  denn  offentllich  schftmeten  sich  die  Leute  der  klei- 
nen  Schulen  sondern  auch  von  besagter  neuen  Composition,  und  wrrd  an 

mieh,  obgleich  die  Leute  noch  eines  und  das  andere  von  sonderlichen  Lie- 
dern  begchren,  wegen  der  offtmahls  gehabten  Mflhe,  da  sie  in  4  Stimmen 

gesetzet  und  abgeschrieben  werden  mflBen.  nicht  einmahl  gedacht.  Bey 

groBen  Braut  MeBen  wird  mir  zwar  zuweilen  von  Liebhabern  der  Music 

auf  obgedachte  Art  ein  Accident  gegimnet,  doch  aber  wird  mir  und  der 

Schule  auch  das  gewohnliche  bey  vielen  ohne  Gesang  und  Klang ,  oder 

sonsten  auf  dem  Landc  nach  erhaltenen  genfldigsten  Befehl  angestellten 

vornehmen  Trauungen  gar  sehr  offt  entzogen.  Sq  hat  auch,  ungeachtet 

ich  es  bey  denen  Herren  Pastoribus  Vielmahl  erinnert ,  die  Gewohnheit 

einreiBen  wollen  ,  daB  Sonntags  nach  der  Vesper,  nehmlich  uinb  4  oder 

5  Uhr  und  hernach,  welche  Vesper-Zeit,  wie  in  der  Woche,  also  auch  des 

Sonntags  bloB  zu  gantzen  BrautMeBen  bestimmet  ist.  gestalt  auch  bey 

meines  Antecessors  und  meines  Organisten  Amrates  Zeiten  stets  darflber 

gehalten  worden;  die  Verlobten  ohne  Unterscheid ,  ob  sie  vornehme  oder 

geringe.  mit  halben  BrautMeBen ,  oder  auch  wohl  gar  in  der  Stille  zur 

Trauung  gelaBen  werden.  Diesem  nach,  und  da  mir  hierdurch  mein  Acci- 

dens  entgehet .  indem  ich  von  halben  Braut-MeBen  gar  nichts  bekomme, 

denen  Schulcrn  auch  das  von  groBen  Braut-MeBen  ihnen  zukommende 

zurflcke  bleibet ;  So  bitte  ich  innstandigst  und  gehorsamst ,  die  alte  ldb- 

liche  Verordnung  wegen  der  auf  die  Vesper-Ztit  gelegten  gantzen  Braut- 

MeBen wieder  in  Schwang  zu  bringen ,  und  denen  itzigen  Herren  Paste- 

ribns.  im  Fall  sie  sich  der  vorigen  Observant  in  diesem  Stticke  nicht 

erinnern  mOchten,  zu  intimiren. 

Im  tlbrigcn  repetirt  ich priora,  uberlaBe  alles  derer  HochEdlen  Herren 

Patronen  reiffer  Cberlegung  und  Vaterlichen  Vorsorge ,  wtlndsche  dabey 

ein  geseegnetes  Regiment,  und  verharre 

Ew.  Magnif.  HochEdlen,  und 
Hochweisen  Herren 

Leipzig  d.  IS.  Decembr:  unterthaniger  und  gehorsamater 

Anno  1717.  Johann  Kuhnau, 

Cantor  an  der  Schule  zu 

St.  Thomae.  m/».J) 

I)  Nur  Name  und  Titel  ist  von  Kuhnau  selbat  geechrieben. 

Spitta,  J.  8.  B»oh.  II.  55 
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^Project,  welcher  Gestalt  die  Kirchen  Mm  zu  Leipzig  ktinne  ver- 
beBert  werden. 

I  Befindet  sich  jetzt  auf  der  Stadt-Bibliothek  zu  Leipzig.  Auszugs- 
weise  abgedruckt  in  der  Neuen  Zeitschrift  fttrMusik.  Bd.  7,  Nr.  37  und  3*. 

Die  weil  dergleichen  junge  Lettte ,  welche  biBher  die  Music  in  der 

Netten  Kirche  dirigimt,  von  dem  wahren  Kirchen  Stylo,  wozu  gar  ein  son- 
derliches  und  langes  studium  gehOret,  nicht  vie!  wissen  kdnnen.  nnd  alles 

ihrWerck  auff  eine  so  genandte  Cantaten  Art  hinaus  l&uffet;  [a]  So  ware 

es  beBer,  ija  es  wird  auch  in  dem  Corpore  Juris  Saxonici,  und  zwar  in  der 

Schul  Ordnung  Part.  4 .  Von  der  Election  und  dem  Examine ,  oder  Amt 

der  Schul  Diener  pag.  m.  296.  » DeBgleichen  sollen  die  Cantores ,  b  ana 

drucklich  verbothen,  dafi  soldier  Jncipientan,  folgentlich  der  hefttigen 

jungen  Operisten  ihre  doch  nur  in  fleischlicher  Absicht  verfertigten  Dinge 

nicht  in  die  Kirche  gebracht,  und  der  heilige  Gottes  Dienst  dadurch  pr<>- 

phanvrtl ,  sondern  anderer  in  dem  TWA  etischen  oder  Zur  Andacht  be- 
wegenden  Kirchen  Stylo  gettbter  und  blofl  auff  die  Ehre  Gottes  Zielenden 

Componisten  Wercke  von  ihnen  angeschaffet  und  gebahrcnder  maBen  mu- 
siciret  wttrden : 

Die  weil  auch  sonderlich  in  Festtagen  unserm  Choro  durch  die  biG- 

herige  Music  in  der  Netten  Kirche 'die  mcisten  Studiosi  entzogen  worden. 
welche  doch  aus  vielen  Ursachen  ,  fiirnehmlich ,  weil  fast  die  mcisten  aos 

der  Thomas  Schule ,  und  meiner  Information  kommen ,  zur  Dankbarkeit 

uns  helffen  solten,  es  freylich  lieber  mit  der  lustigen  Music  in  der  Opera. 

und  denen  Coffee  Hftusern,  alB  mit  unserm  Choro  haltcn  werden ,  und  da- 
her,  obgleich  auch  noch  unterschiedene  bey  uns  bleiben,  dennoch  auff 

beyden  O/ren  die  Music  an  ein  und  anderer  Person,  welche  sich  zur 

Execution  eines  Stttckes  in  specie  wohl  sehicket.  Mangel  leyden  mnfi : 

Die  weil  ferner  das  OrgelWerck  in  der  Netten  Kirche  biBher ,  so  zu 

reden,  in  die  Kappuse  herumbgegangcn,  in  dem  der  Director  entweder 

nicht  selbst  spielen  kdnnen,  oder.  wenn  er  ja  was  gekont,  dennoch.  wie 

die  Operisteu  pflegen.  bald  zu  dieser,  bald  zu  jener  Lust  verreiset  gewesen. 

und  dahero  immer  andere  ungewaschene  Hande  darttber  gerathen.  welche. 

a  »Diese  Art  bestehct  aim  Recitatic  und  Arm\ ,  wie  das  meiste  der  Opern 

Music,  ist  auch  von  einem  jeden  juugen  Mensehen,  der  iinmer  dergleichen.  son- 
derlieh  lustige,  Melodien  horet.  leiehte  nachzumacheu." 

b)  «Die  VVorte  lauten  also:  Desgleichen  sollen  die  Cantores,  etc.  lund  also 
aueli  die  Directores  der  Kirchen  Music,  nicht  ihre ,  da  sie  Cvmponisten  seyn, 

oder  andrer  neiien  angeheuden,  sondern  der  alten  und  dieser  Kunst  wohier- 
fahrenen  und  fiirtrefflichen  Componistvu,  als  damahls)  Josquini,  Clementis  mm 

Papa,  Orlandi ,  und  dergleichen  Gesang  euthalten,  so  auff  Tanz  MeB ,  oder 
Scnand  Lieder  Weise  uach  cnmponit et ,  soudern  es  also  anstellen,  daB,  was  in 
der  Kirclie  gesungen.  es  herrlich  tapffer  sey,  und  Zur  Christlichen  Andacht  die 
Leilte  reizen  iuag.« 
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wenn  sie  dem  entatandenen  Hettlen .  oder  andern  durch  die  VerSnderung 

des  Wettera  veniraachten  Zufailen  abhelffen  wollen,  dasselbe  immer  mehr 

verderbet : 

80  wire  ea  better,  wenn  das  Werck  einem  gewissen  und  best&ndigen 

Organiaten,  und  die  Direction  der  Music  zu  gleich  unserm  CJioro  mit  ttber- 

geben  wflrde.  Auff  solehe  Art  wttrde  daa  wilde  Opern  Weaen  verhtltet, 

und  eine  devote  Kirchen  Music,  welche  ihre  beaondere  Sehflnheit .  Kunst, 

und  Anmnth  liaben  mufi,  eingeftthret.  c 

Die  wi'il  die  Music  am  angenehmaten,  wenn  aie  nioht  zu  offte  gehdret 
wird,  und  in  \ielen  grofien  St&dten,  znm  Exempel  in  Hamburg,  der  Cantor 

nur  in  einer  Kirche  dea  Sontages  musieiret,  und  bey  so  vielen  Kirchen, 

alfi  daaelbst  aind,  spttte  hemmb  komt ;  80  konte  bey  una  auch ,  nach  dem 

in  denen  beyden  Haupt  Kirchen  die  Music  gewesen ,  aolche  den  dritten 

Sontag  in  die  Nette ,  a  1 11  die  dritte  Hanpt  Kirche  der  Stadt  gebracht .  und 

inzwischen  die  Music  daselbst ,  wie  in  der  Peters  Kirche.  eingestellet 
werden. 

Da  aber  dieae  Einatellung  der  Music  in  denen  Feyertagen  in  der 

Neflen  Kirche,  samt  deren  Alternation  bedenklich  seyn  mocbte.  kan  niclits 

desto  weniger  die  Music  daselbat  durch  unsern  CKor  wohl  bestellet  wer- 

den, in  dem  ich  alao  in  dem  freyen  Gebrauche  derer  Studiosorum .  welche 

zu  gleich  mit  denen  in  der  Neuen  Kirche  befindlichen  Thomas  Schltlern. 

die  ich  zn  jeder  Music  wie  aie  dazu  noting ,  erleaen  kan .  nicht  gehindert 

werde. 

Einen  beatandigen  Organisten  kan  man  sich  auch  von  denen  Studiosi* 

versprechen,  welche  bey  ihrer  Music  ihr  Hanpt  iludium  fort  aezen  .  und 

practicireu.  oder  aonaten  einen  Dienst  verwalten  konnen.  [d] 

(c)  »Dieseu  Unterschied  der  Music  hat  neben  alten  beriihuiten  Meisteru  der 
yon  dem  DreBdniachen  Hoffe  nur  izo  wieder  nach  Hause  gegaugeue  eccellente 

ItalianiBche  Capellineister.  Antonio  Lotti.  uns  nur  kttrzlich  gewiesen.  Die  Com- 

position seiner  Opera  zeiget  neben  der  Urace  ein  negligent*, ,  docli  sehr  brouil- 
iauics  und  schwermendes  Weseu  meistens  von  einer  oder  2  Stimtnen.  die  doch 

iinmer  durch  viel  Instrumente  all'  Unisono,  welches  eiue  leichto  und  geschwinde 
verrichtete  Arbeit  ist,  secundiret  werden.  Hingegen  hat  er  in  seinen  Kirchen 
Stllcken  eine  admirable  firaviUU,  starcke  nnd  vollkommene  Harmonie  und  Kunst 
neben  der  besoudern  Anumth  sehen  laBon :  Wie  seiches  ein  und  andrer  von 
seiner  Arbeit  vorhandener  Psalm .  sonderlich  aber  eine  mir  communicirte  sehr 

lunge  Missa,  oder  ein  Kyrie  nebenst  dem  Patrem  und  denen  audern  dazu  ge- 

hongen  Stticken,  so  er  zu  lezt  vor  die  catholische  Kirche  zu  DreGdeu  comptt- 

/ii'ret  hat,  zur  Geniige  bezeflgot.« 
id  »Esgiebt  allhier  zu  weilen  uuterschiedene  Gelehrte .  die  das  Clat  irr 

wohl  apielen ;  Gestalt  auch  bey  uusrer  Music  mauchraahl  eiu  hieCiger  bertlhiuter 
Rechts  Consident  und  Doctor  auff  der  Orgel  aecompagniret.  Es  soil  vormahU. 
wie  Ich  per  traditionem  habe,  ein  hieCiger  Organist .  oder  der  zum  wenigsten 

das  OrgelWerck  fleiBig  gespielet.  Doctor  Bahr  geheiOen  ,  und  ein  Medicus  und 
Ihrofessor  gewesen  seyn.  Es  ist  auch  einer  in  E.  HochEdlen  und  HocliWeisen 
Rathes  Diensten .  der  das  Clavier  wohl  geiibt .  und  vormahls  offte  zu  unsrer 

Kirchen  Music  gespielet  hat.  Ich  selbst  habe  das  Amt  eines  Organistens  und 
Advocatens  vemchtet." 

55* 
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Die  weil  nuch  endlich  in  dem  Falle,  wenn  nicht  die  bloBe  Alternation, 

sondern  zu  gleich .  wie  in  denen  beyden  Uaupt  Kirchen ,  die  Fest  Tages 

Mum'  in  der  Netlen  Kirche  mOchte  gefallig  seyn .  waren  von  des  Organi- 
stens  Salario  10  biB  15  fl.  zu  Bestreitung  der  Unkosten  und  Milhe,  welche 

zu  Anschaffung  der  MusicaWen ,  des  Pappiercs ,  zu  denen  Copiatien ,  und 

dergleichen  erfordert  werden,  mir  leichte  zu  zu  wenden. 

Die  Volontaires  unsers  Chori  kdnten  auch ,  wie  alle  dergleichen  Ad- 

Juvanten  in  unsern  Chnr  Fttrstlichen  und  andern  Landen  eine  Ergdzligkeit 

haben.  wenn  der  Klingel  Betttel,  wie  an  besagten  Orten  alien,  vom  Choro 

bliebe,  und  dagegen  etwas  zu  dem  so  genanten  Cantorey  Essen,  darttber 

Rathe  und  Geistliche  in  Stadten  halten,  oder  einer  andern  ihnen  gefaliigen 

Vergnflgung  collipiret  wllrde.  Dieses,  weil  es  auflf  die  Befiirderung  der 

Kirchen  Music  und  der  Ehre  Gottes  zielet,  ware  ja  eben  und  vielleicht 

noch  eher  eine  causa  pia .  alB  wenn  das  Geld  auff  Bettel  Lettte,  die  der- 

gleichen Gutes  nicht  prasstiren  gewendet  wird. 

Solte  es  aber  mit  der  Music  der  NeUen  Kirche  im  vorigen  Stande 

bleiben  so  ware  zum  wenigsten  auff  ein  Mittel  zu  dencken,  wie  diejenigen 

Studiosi.  so*von  unsrer  7%<wwMSchuIe  kommen.  daliin  zu  bringen,  daft  sie, 
wie  es  gleichwohl  etliche  andere  und  fremde  thun,  zur  Danckbarkeit  gegen 

unsern  Chorum  es  bestandig  mit  uns  halten  und  allda  ihre  Kunst,  wo  sie 

solche  mit  Gottes  Hfllffe  gelernet,  anwendeten. 

Dieses  ist  also  mein  unvorgreifllicher  Vorschlag  wegen  der  Ver- 

beBerung  unsrer  Kirchen  Music ,  welchen  ich  aber  einer  reifferen  Cber- 

legung  derer  HochEdlen  Herren  Patronen  lediglich  UberlaBe. 

Leipzig  den  29sten  Maji  1720. 
Johann  Kuhnau 

Cant.     mpp.  >< 

V. 
Zu  Seite  56. 

Rathsacten  »Die  Schule  zuSt.  Thirmae  betr.  Fasc.M.*  sign.  V1U.  B.  6. 

»Auff  E.  E.  Hochweisen  Kaths  Verordnung  bin  ich  zu  Herrn  Bachen 

allhier  gegangen,  und  babe  demselben  hinterbracht,  wie  die  von  ihm  auf 

bevorstehenden  Char  -  Freytage  haltende  Music .  bis  auf  darzu  erhaltene 
ordentliche  ErlaubniB.  unterbleiben  solle.  Worauff  derselbe  zur  Antwort 

gab  :  es  ware  ja  allemahl  so  gehalten  worden ,  er  fragte  nichte  darnach, 

denn  er  hatte  ohnedem  nichts  darvon,  und  ware  nur  ein  Onus ,  er  wolle 

es  den  Herrn  Superintendenten  melden,  daB  es  ihm  ware  untereagt  worden, 

wenn  etwa  ein  Bedencken  wegen  des  Testes  gemacht  werden  wolle ,  so 

ware  solcher  schon  ein  paar  mahl  aufgefdhret  worden.  Welches  also  E. 

E.  Hochweisen  Rath  gehorsamst  melden  wollen. 

Leipzig  den  17.  Marti  1739. 

Andreas  Gottlieb  Bienengraber, 

Abschreiber.  mpria.* 

i 
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I 

VI. 

Zu  Seite  bH., 

Rathsacten  -Schuel  zu  St.  nomas.  Vol.  IV.  Stift.  VIII.  B.  2. a 
Fol.  HI. »An 

das  Chur  und  Fttrstlich  SSchsische  Ctmsistorium  zu  Leipzig. 

PP. 

Es  ist  ungefehr  vor  Jahresfrist  gescheben .  daB  icb  mit  Vorbewust 

Ihro  Magnijicenz  des  Hcmi  Superintendenten  und  Einwilligung  des  Herrn 

Cantoris  ein  der  reinen  Evangelischen  Wahrheit  gem&Bes  Lied  in  meiner 

ordentlichen  Vesper-Predigt  anzugeben  den  Anfang  gemacht,  und  biB  da- 
her  also  fortgefahren . 

Nachdem  aber  obgedachter  Herr  Cantor  unter  dem  eitelen  Vorwand. 

daB  Er  seinen  Successoribus  nicbts  vergftbe ,  solches  ferner  nicbt  leiden 

will ;  Als  sebe  mich  genfltbiget ,  zu  Euren  Magnificis  und  HochEdlen 

Herren  meine  Zuflucbt  zu  nehmen ,  und  zu  bitten .  dafi  Sie  hocbgeneigt 

gemhen  wollen.  inir  bey  diesem  allein  zur  Ebre  Gottes  abzieblenden  Vor- 

nehmen,  die  Hand  zu  bietben,  und  mir  dasjenige  zu  verstatten.  was  nlcht 

nur  andern  meiner  HochgeEhrtesten  Herren  Collegen ,  wie  aucb  denen 

Herren  Land  -  Predigern  bey  ri'm//<i/iW-Predigten.  ia  ieden  privato  bey 
Copulatiimen  und  Leichen-Predigten  erlaubt  ist.  Ieh  versebe  micb  hocb- 

geneigter  Willfahrung.  Gott  aber .  dessen  Rubm  gesucbet  wird .  wird  es 

vergelten.  da  icb  im  tlbrigen  mit  aller  Devotion  und  Respect  verbarre 

Eurer  Magnifcorum  und  HochEdlen  Herren 

Leipzig  den  7 .  Sept.  gebeth  und  dienstschuldigster 
1728.  M.  Gottlieb  Gaudltz.« 

VII. 

{Zu  Seite  To  und  SU.; 

Ratbsprotokoll  »in  die  Enge«  von  1725—1730.  Vol.  VIII,  60b. 

Fol.  3l0b.  Sitzung  am  2.  August  1730. 

»Die  Tbomas  -  Scbule  sey  vielmabl  in  deliberation  gewesen.  die  RiBe 

und  Anschlage  wilren  vorhanden,  es  wttrden  aber  selbige  weiter  zu  unter- 

suchen  seyn,  Wobey  annoch  zu  gedencken  sey,  daB  als  der  Cantor  anhero 

kommen.  er  wegen  der  information  dispensation  erhalten.  die  Verrichtungen 

babe  M.  Pezold  schlecht  genug  verwaltet,  tertia  und  quarto  Classis  sey 

seminarimn  totius  ScAolae,  folglicb  ein  ttlchtiges  Subjectum  selbiger  vorzu- 

sezen  seyn.  der  Cantor  moge  eine  derer  untersten  OWsson  besorgen ,  es 

babe  derselbe  sicb  nicht  so .  wie  es  sein  solle .  aufgefuhret ,  [am  Rande 

hierneben  :    Not.  obne  Vorwissen  des  Regierenden  Herrn  Bttrgermeisters 
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einen  Chor  Schttler  aufs  Land  geschicket.  Ohne  genommnen  Urlaub  ver- 
reiset  bis  hier  die  Randbemerkungl  .  welches  ihm  zu  verweisen  und  er 

zu  attmrmiren  seyn.  voriezo  babe  man  zu  tiberlegen ,  ob  man  nicht  obige 

ClaQen  mit  einer  andern  Person  versorgen  wollc ,  -1/.  Kriegel  solle  ein 

guter  Mcosch  seyn,  und  wtirde  man  dartiber  zu  resokwen  haben. 

Hen  HoffRath  Lange,  Es  sey  alles  wahr,  was  wieder  den  Cantor 

erinnert  Worden  und  kftnne  man  ihm  adnumiren  und  durch  M.  Kriegeln 

die  Besezung  thun. 

Herr  HoffRath  Steger,  es  thue  der  Cantor  nicht  allein  nichts.  sondern 

wolle  sich  auch  diesfalls  nicht  erkl&ren ,  halte  die  Singstunden  nicht ,  es 

kimen  auch  andere  Beschwerden  dazu.  Anderung  wttrde  not  hip  seyn,  es 

matte  doch  einmahl  brechen,  lafie  sich  also  gefallen,  (lafl  eine  andere  Ein- 

richtung  gemachet  werde. 

Herr  Stiffts  Rath  Born,  adhanirtX  obigen  votu. 
Herr  D.  HoMzel.  Etiam. 

Hier  wurde  renokirei,  dem  Cantor  die  Beaoldung  zu  verkflmmern. 
Herr  Banmeister  D.  Falckner,  Etiam. 

Herr  Baumeiater  Kregel.  Etiam. 

Herr  Syndicus  Job,  Etiam,  weil  der  Cantor  incorrigibtl  sey. 
Herr  Banmeister  Sieber,  Etiam. 

Herr  Baumeister  Winckler,  Etiam. 

Herr  Banmeister  Hohmann,  Etiam. 

Ego.  Etiam. 

Fol.  324b.  Sitzung  am  25.  August  1730.  Der  Vice-Canzler  und 

Blirgermeister  Dr.  Born  tragt  vor:  "Mit  dem  Cantor  Bachen  habe  Er  ge- 

redet,  del*  aber  schlechte  Lust  zur  Arbeit  bezeige,  frage  sich,  ob  man  nicht 

M.  Krtigeln,  an  stat  Pezolds,  die  Oasse  anvertrauen  solle.  ohne  neue  Be- 
soldung. 

Conclusum.  Soil  also  eingerichtet  worden. « 

VIII. 

Zu  Seite  112.) 

Beilage  zu  den  Rechnungen  der  Thomaskirche  von  Lichtmefi  1  747  bis 

Lichtmefi  174S. 

»Zu  wifien.  dafi.  nachdem  die  Orgel  in  der  77«>m<M-Kirche 

allhier  zeithero  durch  den  vielen  8taub  und  Unrath  bey  nahe  unbranchbar 

worden,  und,  damit  sie  nicht  in  weitern  Ruin  verfalle,  an  derselben  eine 

ndthige  und  hinl&ngliche  Reparatur  vorgenommen  werden  soil .  zwischen 

den  Kftnigl.  Pohln.  und  ChurFttretl.  SachB.  Hochbestallten  Geheimbden 

Kriegs-Rath  und  Burgermeistern  allhier.  Tit.  Herrn  D.  Oottfried 
L  a  n  g  e  n  .  als  Hochverordneten  Vorstehern  der  Kirche  zu  St.  Thomas,  an 

einem.  und  H.  Johann  Scheiben,  Orgelmacbern  allhier.  am  andern 
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Theile.  hiernber  nachfolgender  Contract  wiBentlieh  und  wohlbedachtig  ab- 

gehandelt  und  geschloBen  worden. 
Nehmlich : 

I. 

Vergpricht  nurgedachter  Orgelmacher ,  Johann  Scheibe,  allea  das- 

jenige,  was  durch  die  im  vorigen  Jahre  gewesene  groBe  Sommer-Hitze 

und  sonst  an  der  Orgel  in  der  Thomas  -  Kirche  schadhafft  worden ,  mit 

Leim  und  Leder  wieder  tUchtig  zu  verwahren ,  und  vollkommen  auszu- 
beBern. 

2. 

Dieweiln  auch  gedachte  Orgel,  und  vornehmlich  die  samtlichen  Pfei- 

fen  derselben  inwendig  voller  Staub  sind,  daB  dieserwegen  die  mehresten 

von  denenselben  gar  nicht  mehr  ansprechen ;  Als  soil  der  Orgelmacher 

Scheibe  gehalten  seyn,  bei  dieser  Renovation  alles  auseinander  zunehmen 

und  zuzerlegen,  haupts&chlich  das  Pfeiffenwerck  durch  alle  Stimmcn,  was 

darzu  gehdret,  durchgehends  nicht  allein  vom  Staube  und  Unrath  zu  rei- 

nigen  und  abzuputzen,  sondern  auch ,  was  daran  schadhafft  ist,  zugleich 

zu  rejmrirw,  und  alles  gehtfrigen  Orts  wiederum  einzusetzen. 
3. 

MtlBen  alle  Rohrwercke ,  als  :  der  Posaunen  -  Bass,  Trompeien-  Bass, 

in  dem  Ruck-iWtfi  die  Trompete  und  Krumbhorn ,  desgleichen  im  Brust- 

Positive  die  zwey  Register  Rohrwercke  an  Mundstttcken  und  Zungen  von 

Salpeter  und  Gallmey  gereiniget  auch  so  etwas  an  denselben  schadhafft, 

bestens  wieder  repariret  werden. 

4.: 

Verspricht  H.  Scheibe  alle  WindLaden  durch  das  gantze  Werck  auf- 

zumachen ,  damit  der  Staub  und  Unrath  von  denen  Ventilen  kann  abge- 

putzet  werden ,  auch  nach  diesen  alles  auf  das  beste  wieder  verwahren 
zu  laBen. 

5. 

Will  er  auch  alle  Regier  Wercke  wieder  erg&ntzen,  wo  die  Eisen  und 

das  MeBing  entzwey  gegangen  ist,  ingleichen 

6. 

Die  beiden  Manual-Coppeln  in  ttichtigen  brauchbarcn  Stand  setzen. 

7. 

Verspricht  er,  alles  Pfeiffenwerck  aufs  neue  zu  intoniren .  und  einzu- 

stimmen,  auch  llberhaupt  die  ganze  Orgel  reine  und  durchaus  zustimmen, 

alles  in  eine  gute  Harmonie  und  richtige  Disposition,  auch  aequale  Intonation 
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zu  bringen.  Er  hat  auch  die  Arbeit  bey  dieser  Renovation  so  einzurichten, 

daB  bey  dem  Gottes  Dienste  iedesmahl  einige  nothdttrfftige  Register  konnen 

gebrauchet  werden. 

b. 

Was  eudlich  nach  verfertigter  Arbeit  bey  der  Probe  und  Exanunirung 

des  renorirten  und  reparirten  Orgelwercks  sich  vor  Mangel  an  demselben 

hervorthun  mochten.  solche  insgesamt  verspricht  Hr.  Scheibe  ohne  Wieder- 

rede  zncorrigimw  und  sogleich  zuverbeBern .  ohne  weiter  etwas .  als  was 

accordiret  worden,  daftir  zu  fordern.  Wie  er  sich  denn  hierdurch  ver- 

bindlich  machet.  vor  die  richtige  und  ttlchtige  Arbeit  an  diesem  Orgel- 

wercke  rait  seinem  hereitesten  VermOgen  zu  stehen  und  zu  hafften. 

9.  • 
Giebet  Hr.  Scheibe  alle  zu  dieser  vorbeschriebeneu  Arbeit  und  dor 

durchgHngigen  Reparatur  des  Orgelwercks  benothigte  MatmaKen .  der- 
gleichen  halt  er  alles  Werckzeug .  lohnet  und  bezahlet  diejenigen  Leute. 

so  er  bey  dieser  Arbeit  gebrauchet .  verspricht  ann&chst  hiermit .  hinnen 

untergesetzten  dato  und  naclistfolgende  Michael  das  gnntze  Werck  in  voll- 
kommenen  und  brauchbaren  8tand  zubringen  und  also  zu  tlbergeben. 

Dahingegen  laBen  der  Herr  Vorsteher.  Herr  Geheimbde  Kriegs  Rath  uiwl 

BurgermeisterLange,  das  nothige  Gertiste  vor  dieOrgel  durch  die  Zimraer- 
Leuthe  aufrichteu  und  verfertigen.  damit  man  wahrender  Repawning  und 

Renorimng.  das  Pfeiffenwerck  daranf  legen ,  auch  ohne  Schaden  dem 

Wercke  beykommen  kftnne.  nach  vollbrachtcr  Arbeit  soil  auch  durch  die 

Zimmer  Leuthe  das  Gertiste  weg  geuommen  werden. 

Fiir  alles  und  jedes,  wie  es  in  diesem  Contracte  specificirtt  worden. 

geben  der  Herr  Vorsteher  der  Thomas-Kirche  dem  Orgelmacher  Scheiben 
Uberhaupt 

Zwey  Hundert  Thaler 

welchc  demselbcn  aus  denen  Mitteln  der  Kirchc  nach  und  nach  gegen 

Quittung  bezahlet  werden  sollen. 

Gleichwie  nun  vorstehend  alles  beyderseits  Con/ra/ieuUm  ernster. 

wohlbedachter  Will  und  Mcynung  ist ;  Als  versprechen  sie  solchen  in 

alien  Puncten  getreulich  nachzukommen :  Es  ist  auch  zu  desto  mehrern 

Festhaltung  dieser  Contract  in  duplo  zu  Pappier  gebracht.  und  von  beyden 

Theilen  eigenhandig  unterschrieben  und  besiegelt  worden.  So  geschehen 

Leipzig,  den  28.  Jun.  1 7 4  7 . « 

Nur  Langes  Contract  ist  untersiegelt  und  tragt  auBerdem  das  Datum 

des  23.  Juni.  Die  Rathsverordnung  zur  Ausftthrung  der  Reparatur  erging 

am  2tJ.  Juni.  Scheibe  erhielt  die  Bezahlung  in  sechs  Raten :  die  letzte 
am  4.  Nov.  1  747. 
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(Zu  Seite  MH.  > 

Rathsarchiv  »Acla  die  Kirchen-Musik  E.  w.  d.  a.  betr.a  VII.  B.  31. 
Fol.  12. 

»»Dcu  3.  Apr  Hi  ft  1724. 

Herrn  Johann  Sebastian  Bachen  Cantori  bey  dor  Thomas  Schule 

Wurde  vermeldet,  wie  bey  EE.  Hochweisen  Rathe  der  SchluB  gefaBet 

worden  ,  daB  die  Passions  -  Music  des  Charfreytags  in  denen  Kirchen  zu 

St.  Nirolai  und  St.  Ttwmae.  wechselsweise  gehalten  worden;  Nachdem 

aber  ans  dem  Titul  der .  dieses  Jahr  herumgeschickten  Music  zu  ersehen 

gewesen,  daB  sie  wiedernm  in  der  T/iomas-Kirche  angestellet  werden  solle, 
der  Herr  Vorsteher  der  Kirchen  zu  St.  Nico/ai  auch  EE.  Hochweisen  Rathe 

vorgestellet  daB  vor  diesesmahl  mehrerwohnte  Passions  Music  in  der  Kir- 
chen zu  St.  Xicolai  gehalten  werden  moclite ;  Als  wttrde  sich  der  Herr 

Cantor  seines  Orts  darnach  achten. 

Hie 

Er  wolte  solchem  nachkominen,  errinnert  aber  dabey,  daB  der  Titul 

bereits  gedrucket  kein  Raura  allda  vorhanden  und  der  ClavCymbel  etwas 

repariret  werden  mtiste,  welches  iedoch  allea  mit  leichten  Kosten  zu  wercke 

zu  richten  ware,  bittet  allenfalls  ihme  auf  den  Chor  noch  einige  Gelegen- 

heit,  damit  er  die  bey  der  Music  zu  brauchende  Personen  wohl  loyiren 

konte.  machen.  und  das  Clav-Cymbd  repariren  zu  laBen. 
Senatus 

Es  solte  dor  HErr  Cantor  auf  EE.  Hochweisen  Raths  Kosten .  eine 

Nachricht,  daB  die  Music  in  der  Niclas  Kirche  vor  dieses  mahl  gehalten 

werden  solte,  drucken .  die  Gelegenheit  aufn  Chor ,  so  gut  es  sich  than 

liese,  mit  ZuZiehung  des  Obervoigts  machen  und  den  Clav.  Cymbel  repa- 
riren laBen. 

Johann  Zachar.  Trefurth.  mpria. 

Act.jur.* 

X. 

Funf  Texte  au  kirohlichen  und  weltlichen  Geaangscompositionen. 
1. 

;Zu  S.  :m.'>.; 
Erbauliche  |  Gedancken  |  Auf  den  |  Grllnen  Donnerstag  und  Char- 

freytag  |  Uber  den  |  Leidenden  |  JESUM.  |  In  einem  |  ORATORIO  \ 

Entworffen  |  Von  |  Picandern.  |   1725.  | 

Zion.  Chor. 

Aria. 

Sammlet  euch.  getreue  Seelen, 

Die  ihr  JEsum  werth  geacht. 
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Driicket  ihm  vor  seinem  Ende, 

Noch  die  Hfinde, 

Nehmt  die  letzte  gute  Naeht. 

Sammlet  euch,  getreue  Seelen, 

Die  ihr  JEsnm  werth  geacht. 

Evangelist. 

Am  Abend,  der  vor  Ostern  war, 

AB  JEsu8  nebst  der  Jnnger-Schaar 

Das  Oster-Mahl ; 

Und  weil  die  Stnnde  seiner  Qnaal 

Und  seines  Leidens  nicht  mehr  weit, 

.  So  setzt  er,  nnter  Brod  und  Wein, 

Znm  Zeichen  seiner  Gfltigkeit, 

Sein  Fleisch  und  Blut 

Im  Testament  den  Jtlngern  ein. 

Johannes. 

Aria, 

Ach !  wie  meynt  es  JEsus  gut ! 

Dafi  icli  soli  an  ihn  gedencken, 

Will  er  mir  ein  Kleinod  schencken, 

Und  das  ist  sein  eigen  Blut. 

Ach  !  wie  meynt  es  JEsns  gut. 

Evangelist. 

Und  nach  gesprochnen  Lob-Gesang, 
War  JEsus  erster  Gang 

Zum  Oel-Berg  in  den  Garten, 
Um  seine  Bande  zu  erwarten. 

SoUfaquium  der  Seele. 

Schau  hier,  mein  Hertz, 

Wie  JEsus  seine  Hftnde  ringt, 

Das  Hertze  kocht.  die  Zunge  trocknet  ein ; 

Das  Auge  sieht,  wo  Helffer  seyn ; 

Die  Seele  will  ersticken  ; 

Die  Sttnden-Last  der  gantzen  Welt 

Liegt  jetzt  anf  seinen  RUcken  : 
Ja!  sieh  mein  Hertz, 

Wie  ihm  der  SchweiC  herunterwerts 

Durch  seine  SchlAfe  dringt, 

Und  blutend  anf  die  Erde  ftllt. 
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Aria. 

Rolle  doch  nicht  auf  die  Erde, 

Sttfier  und  doch  Schmertzens-Thau  I 
Halt  doch  ein, 

Hier  soil  jetet  mein  Hertze  scyn, 

Sencke  dich  doch  da  hinein, 

DaB  mein  Glaubens  Acker-Bau, 
Zu  dem  Himmel  fruchtbar  werde. 

Rolle  u.  s.  w. 

Evangelist. 

Und  endlich  kara  die  M5rder-Schaar 

Mit  Spieften  und  mit  Stangen, 

Und  Judas,  der  ihr  Fuhrer  war, 

Gab  JEsum,  nach  gemachten  Schlufi, 

Der  Feinde  Raserey  gefangen. 

Da  wollt  es  Petrus  wagen, 

Mit  seinem  Schwerdte  drein  zu  schlagen. 

Petrus. 

Aria. 

Verdammter  Verr&ther.  wo  hast  du  dein  Hertze  ? 

Haben  es  Ldwen  und  Tyger  verwahrt  1 

Ich  will  es  zerfleischen,  ich  will  es  zerhauen, 

Dafi  Ottern  und  Nattern  die  8tticken  zerkauen, 

Denn  du  biat  von  vertluchter  Art. 

Verdammter  u.  s.  w. 

Evangelist. 

Doch  JEsus  gieng  gelassen  fort, 

Und  kam  zum  Hohenpriester 

Caipha. 

Solibquitim  der  Seele. 

PhMster  1 

Philister  fiber  dirl 

So  stent  die  Unschuld  da, 

Die  BoCheit  soil  ihr  Richter  seyn, 

Die  Nacht  verklagt  den  8onnenschein, 
Und  niemand  ist  der  ihn  vertritt. 

Die  Jfinger  sind  von  dir  geilogen. 

Der  eine  hier, 

Der  andre  dort : 
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Ich  aber  komme  nachgezogen. 

Ach  nimm  inieh  doch.  raein  Heyland,  mit. 

Choral. 

Ich  will  hier  bey  dir  stehen  u.  8.  w. 

Evangelist. 

Zwar  Petrus  blieb  von  weiten, 

Und  da  ihra  eine  Magd. 

DaC  er  des  Heylands  Jttnger  scy, 

Ins  Angesicht  gesagt, 

So  wolt  er  dennoch  sonder  Schou 

Ihr  solches  wiederstrciten. 

Da  krahete  der  Hahn, 

Und  JEsus  sahe  Petrum  an, 

Da  gieng  er  wiederum  in  sich. 

Petrus. 

Aria. 

1. Ihr  seht  mich  an,  ihr  starren  Augen, 

lhr  Sonnen  meiner  Seeligkeit, 

Da  euer  Abend  nicht  raehr  weit. 

Und  dieses  nicht  von  ungefehr, 
Denn  mein  Gesicht  ist  auch  ein  Meer. 

Aus  diesem  wollt  ihr  Wasser  saugen. 

Ach  ja ! 

Mein  Thranen-Regen  ist  schon  da. 
Ihr  seht  u.  s.  w. 

Evangelist. 

Und  weinte  bitterlich. 

Petrns. 

Aria. 

2. 

Ich  flehe  dich  um  meiner  Zahren, 

Verschliesse  doch  dein  Angesicht 

Vor  mir  an  jenem  Tage  nicht ! 

Nimm  mich  bekannt  und  freundlich  an, 

Und  laB  nicht,  wie  ich  dir  gethan, 
Den  Rflcken  zu  mir  kehren. 



Ach  nein ! 

Mein  Hertz  soil  nicht  mehr  wanckend  seyn. 

Ich  flehe  u.  s.  w. 

Evangelist. 

Der  Heyland  wird  verklagt ; 

Und  ob  die  Lllgen-Zunge  gleich 

Ein  falsches  ZeugniB  sagt, 

MuB  doch  Pilatus  selber  sprechen  : 

Er  find  an  ihm  kein  straff  bares  Verbrechen. 

JEsns. 

Aria. 

Aus  Liebe  will  ich  alles  dulden, 

Aus  Liebe  sterb  ich  vor  die  Welt. 

Aus  Lieben  and  nicht  aus  Verachulden, 

Bin  ich  der  Sunder  Lose-Geld. 

Aus  Liebe  u.  s.  w. 

Evangelist. 

Doch  diesem  ungeacht 

Ward  doch  der  Heyland  angebunden, 
Und  ihm  mit  Geisseln  tauaend  Wunden 

In  seinen  Leib  gemacht, 

Und  noch  zu  letzt, 

Dem  Haupte  Dornen  aufgesetzt. 

Zion. 

Aria. 

Kommt  heraus,  und  geht  vorttber, 

Seht,  ihr  Tdchter,  wie  mein  Lieber 

So  erbarmlich  zugericht ! 

Ach  ihr  Augenl  ach  ihr  Wangen, 

Wie  ist  eure  Pracht  vergangen, 

Seyd  ihrs?  oder  seyd  ihrs  nicht? 
Kommt  u.  s.  w. 

■  Soliloquium.  J 

Wie  sieht  dein  Haar, 

Das  wie  die  Wolle  lockicht  war, 

Zerrauffet  und  zerrissen  ? 

Wie  ist  dein  Angesicht, 
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Das  achoner  als  der  Sonnen-Licht. 

Durchgraben  und  zerschmissen  ! 
Wie  schftndlich  hat  dich  nicht 

Dcs  Speichels  Unflath  zugericht  f 

Arioso. 

Jedoch  der  Eiter  deiner  Beulen, 

Soil  meiner  Kinder  Wunden  heilen. 

Evangelist. t 

Doch  dieses  nicht  genung, 

Nunmehr  verdammt  man  ihn  zur  Creutzigung. 

Er  muste  selbst  sein  schweres  Creutz 

Bey  8tos8en,  und  bey  harten  Schlagen, 

Zur  Schftdelstadte  tragen. 

Die  Weiber  folgten  nach, 

Wiewohl  frie  in  den  Thranen-Gussen. 

Nicht  gehen,  sondern  schwimmen  mflssen, 

Zu  welchen  JEsus  sprach : 

JEsus. 

Aria. 

Brechet  mir  doch  nicht  das  Hertz, 

Welches  selbst  vor  Leiden  bricht ; 

Liebste  Seelen,  weinet  nicht! 

Euer  Jammer  mehrt  den  Schmertz  : 

Brechet  n.  s.  w. 

Maria.  Soiiloquium: 

Brechet  mir  doch  nicht  das  Hertz. 

Ach  du  geplagtes  Hertz  1 
Das  in  dem  Blute  schwimmtr 

Und  wie  ein  Wurm  sich  windt  und  krilmmt, 

Verwehre  mir  doch  nicht, 

Dafi  mir 

Mein  JEsu,  auch  mit  dir 
Das  Hertz  vor  Wehmuth  bricht. 

Brechet  mir  doch  nicht  das  Hertz, 

Welches  selbst  vor  Leiden  bricht! 

Ach  Sohn,  wie  bengst  du  mich ! 

Der  Jammer  raubt  mir  den  Verstand, 

Und  meine  Seel  ist  ausser  sich, 

Liebste  Seelen! 

Ja  wohl  ist  dir  bekannt. 
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Wie  offt  ich  dich 

Vor  dem  aus  reiner  Liebe  kflste. 
Da  du  die  Milch  der  treuen  BrOste. 
Als  noch  ein  zartes  Kind  geaogen. 

Und  so,  ach!  so,  bin  ich  dir  noch'gewogen Liebste  Seelen  weinet  uicht! Ach ! 

Weinet  nicht ! 

Wie  kanst  du  das  von  mir  begehren' Ich  will  vor  dich  mit  Lust 
Und  Lachen  zwar  erblassen, 
Doch  da  du  selber  sterben  must 
Kan  ich  die  Zahren 

Unmdglich  unterlasseu. 

Choral. 

Wein,  ach !  wein,  itzt  um  die  Wette. 
Meiner  beyden  Augen  Bach. 

Ach  !  daB  ich  gnug  Zahren  hiitte, 
Zu  hedauren  deine  Schmach  ! 

0  !  daB  aua  den  ThrUnen-Bruunen, 
Kam  ein  starcker  Strohm  gerunnen ! 

Evangelist. 

Und  als  die  Schaar 

Zur  Schadelstfltte  kommen  war. 
Ward  JEsus  an  das  Oeutz  gehefftet, 
Und  weil  er  gantz  entkriifftet. 
So  gab  man  ihm  verg.lllten  Wein 
Zu  trincken  ein, 

Die  Seele. 

Aria . 

Nimm  es  nicht.  mein  ander  Leben. 
Was  sie  dir  zu  trincken  geben. 

1st  ein  saurer  bittrer  Wein ; 
Aber  hier  aus  meinen  Augen 
Kanst  du  sflsse  Thrtnen  saugen 

Weil  sie  aus  Lieb  und  Treu  geflossen  seyu. 
Nimm  u.  s.  w.  

' 

Evangelist. 

Und  um  die  neundte  StHnde, 
Kief  unser  Heyl  mit  lauten  Munde 
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Es  ist  vollbracht  I 

Da  gab  der  Geist  dem  Leibe  grute  Nacht. 

SoliliMfuium  der  Seelen : 

So  hat  mein  JEsus  nun  die  Augen  zu  gethan. 

Mein  Hertz,  so  lege  du  die  Trailer  an. 
Erinnre  dich  zu  alien  Stunden, 

Des  Heylands  Wunden ; 

Und  wenn  du  einst  verscheiden  must, 

So  stirb  geruhig  und  mit  Lust ! 

Die  Sehulden,  so  dir  angeschrieben. 

Hat  JEsus  alle  gut  gemacht; 

Auch  nicht  das  allermindeste 

1st  er  noch  schuldig  blieben, 

Er  sagt  es  selbst :  Es  ist  vollbracht  I 

Aria . 

Es  ist  vollbrachtl 

Nun  kan  ich  sterben, 

Das  Grab  ist  mir  ein  Ruhe-Haufi. 

Komm  sanffter  Tod.  und  spann  mich  aus! 

Welt,  gute  Nacht  1 
Nun  kan  ich  sterben, 

Es  is*t  vollbrachtl 

Evangelist. 

Zur  Abends  Zeit 

Bath  Joseph  um  die  starre  Leiche ; 

Die  nahm  er  ab, 

Und  htlllte  sie,  auf  Jttdische  Gebriluche, 

In  reine  Leinwand  ein, 

Und  legte  sie  darauf  in  sein  selbst  eigen  Grab, 
Und  weltzte  vor  die  Grufflt  noch  einen  Stein. 

Chor  der  Glaubigen  Seelen  : 

Arta. 

Wit  setzen  uns  bey  deinem  Grabe  nieder, 

Und  ruffen  dir  im  Tode  zu : 

Ruhe  sanffte,  sanffte  ruh ! 

Erquicket  euch,  ihr  ausgesognen  Glieder, 

Verschlafet  die  erlittne  Wuth  ; 

Ruhet  sanffte,  sanffte  ruht  I 
Unsre  Thranen, 

Werden  sich  stets  nach  dir  sehnen  ; 
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Endlich  soli  dein  Leichen-Stein, 
Unser  weiches  Bette  seyn, 

Recht  vergntlgt  schlummern  wir  auf  solchem  ein. 

2. 

Zu  Seite  457.) 

Drama 

Per  Musica, 

Welches 

Bey  tlem  Allerhochsten 

Crfinntigs  -  Feste 
des 

Aller-Durchlauchtigsten  and  GroC- 
machtigsten 

Augusti  III. 

KOnigs  in  Pohlen  und  Churfur- 
sten  zu  Such. sen 

in  unterthanigster  Ehrfurcht  aufgefflhret  wurde 
in  dem 

Colleyio  Miisiro 
durch 

 /.  S.  B.  

 Leipzig,  den      Janr.  1734. 

Gedniekt  bey  Bernbard  Christoph  Breitkopf. 

Tapferkeit.  Gerechtigkeit,  Gnade,  Pallas. 

Tutti. 

Blast  Lermen,  ihr  Feinde  !  verstarcket  die  Macht, 

Mein  Ilelden-Mnth  bleibt  unbewegt. 
Blitzt,  donnert  und  kracht. 

Zersehmettert  die  Mauren,  verbrennet  die  Walder. 

Venvllstet  aus  Kachgier  die  Aecker  und  Felder, 

Und  kampft  bis  Kofi  und  Mann  erlegt.  D.  C. 

Tapferkeit. 
Ja,  ja ! 
Nunmehro  sind  die  Zeiten  da, 

DaB  ich  den  Volekern  kau  entdecken, 

Ich  sey,  wie  in  der  alten  Zeit, 

Auch  noeh  jetzt  der  Vermessenheit 
Ein  ottenbares  Sehrecken. 

SlITTA.  J.  H.  lia.  h.  II.  E|> 
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Man  kan  ja  sehn, 

Was  nur  bisher  durch  meine  Starcke 

Dort  in  Sarmatien  geschehn. 

Wie  ich  es  frisch  gewaget, 

Und  jenen  frechen  Feind, 

Eh  er  es  selbst  vermeint, 

Mit  Scbande  fort  gejaget; 

Ich  habe  mich,  ob  er  gleich  oft  gedrauet, 

Doch  nie  vor  seinem  Stoltz  gescheuet, 

Jetzt  setz  ichauchdem  Wttrdigsten  der  Teutschen 
Helde  n 

Die  Crone  auf  sein  Fflrstlich  Haupt, 

Und  will,  wofern  es  mir  erlaubt, 

Der  Vfllcker  Kedlichkeit,  der  Lander  Urtheil,  melden. 

Nun  bltlbet  das  Vergnflgen, 

Nachdem  August  den  Thron  besteigt, 

Da  sich  an  Ihm  nur  GroBmuth  zeigt, 

Die  Feinde  zu  besiegen  : 

So  bltthet  das  Vergnflgen. 

Gerechtigkeit. 

Und  wie?  Hat  mein  A  ugust, 

Da  er  nach  Pohlen  kommeu, 

So  Kron,  als  Scepter,  angenommen? 
Ol  was  vor  seltne  Lust 

Erreget  difi  bey  Jung-  und  Alten, 
Weil  ihnen  langst  bekandt, 
Dafi  Er  das  Land 

Durch  meinen  Beystand  wird  erhalten. 

Herr !  Dein  Eifer  vor  die  Rechte 

Macht,  dafi  jeder  Deiner  Knechte 
Schutz  und  Hfllfe  finden  kan. 

Wird  die  Unschuld  kttnfftig  klagen, 

Werd  ich  sagen : 

Geh,  fleh  Deinen  Schutz-Gott  an. 
Da  Capo. 

Der  Unterthan  ist  nun  erfreut, 

Da  ihm  Dein  Holies  Krdnuugs-Fest 
Ein  frohes  Vivat\  ruffen  lafit; 

Sein  Hertze  brennt  vor  innigstem  Yerlangen 

Von  Dir  allein  Gesetz  und  Rechte  zu  empfangen. 

Gnade. 

LaBt  uns  zum  Augusto  fliehen, 

Denn  Sein  eifriges  Bemflhen, 

Digitized  by  Google 



883   —  . 

Jedes  Hertz  an  Sich  zu  Ziehen. 

Grtlndet  sich  auf  unser  Wohl 

Kommt!  la  lit  uns  den  Scepter  kttssen, 

Hart  ihr  nicht?  Et  lfiBt  uns  wissen, 

DaB  wir  sollen  Schutz  genflssen, 

Der  best&ndig  dauern  soil. 

Gnade  und  Pallas. 

Gnade. 

Der  Chur-Hut  wird  vor  heute  abgelegt, 

Und  dameinFiirst  auch  Kron  und  Purpur  tragt, 

So  kflnnen  wir  mit  gutem  Grunde  hoffen, 

Es  steh  uns  nun  der  Weg  zu  groCrer  Gnade  offen. 

Pallas. 

Wohlan!  so  will  ich  mich 

Auch  jetzt  zu  Deinem  Throne  wagen, 

Und  Dir  in  Unterthftnigkeit, 

Bey  dieser  hflchst-begltickten  Zeit, 

Des  Geistes  treue  Regung  sagen  : 

Doch,  ich  will  lieber  schweigen. 

Gnade  und  Pallas. 

Nein,  nein!\       .,  .  ,  Mich 

Doch  nein !  f  er  w,ra  81cn  gegen  \michf 
Als  wie  ein  Vater,  zeigen. 

Pallas 

GroCer  K8n  i  g  unsrer  Zeit ! 

LaB  doch  Deine  Tapferkeit 

Mich  hinfort  beschtttzen. 

Und  die  Musen  ruhig  sitzen. 

Unser  Hertz  bleibt  Dir  geweyht, 

GroCer  Konig  unsrer  Zeit ! 

Drum  lafi  Deine  Tapferkeit 

Mich  hinfort  beschtttzen, 

Und  die  Musen  ruhig  sitzen. 
- 

Pallas  und  Tapferkeit. 

Pallas. 

GroBmachtigster  August ! 

LaB  Dir  diB  Ehrfurchtsvolle  Bitten 

Nur  nicht  zu  wider  seyn. 
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Die  Ruhe,  so  dio  Musen  lieben, 

Hat  mich  hierzu  vor  diBmahl  angetriebcn. 

Tap/erkeit. 
80  hdre  an, 

Was  mir  Dein  Horr, 

Dir  zn  berichten,  kund  gethan  : 

Er  schtltzet  Deine  Kuh 

Und  sagt  Dir  Friede  zu, 
Nur  sollt  du  Dim  auch  Seinen  Willen 

In  alien  suehen  zu  erftlllen. 

Palhs. 

Mein  Kflnig!  mein  August! 
Der  Pierinnen  Freud  und  Lust. 

Tap/erkeit. 
Dein  Kflnig,  dein  August. 

Pallas. 

Du  Schutz-Herr  meiner  Ruh  ! 

Tap/erkeit. 
Der  Schutz-Herr  deiner  Ruh. 

Pallas. 

Du  sullt  in  der  noch  spaten  Zeit, 

Die  Dir  Dein  Nahme  Prophezeyht, 

Von  mir  verebret  werden. 

Tap/erkeit. 
Dein  Ktfnig,   Dein  August. 

Der  Pierinnen  Freud  und  Lust, 

Der  Schutz-Herr  deiner  Ruh. 

Soil  auch  in  der  noch  spftten  Zeit, 

Die  Ihm  Sein  Name  prophezeyht, 

Von  dir  verehret  werden. 

So  iebe  nunmehr  ohne  Schrecken, 

Ich  werde  selbst  den  Helicon  bedecken. 

So  lebet,  ihr  Musen  1  auf  Helicons-Hfihen, 

Im  Seegen  und  Ruh. 
Kommt!  eilet  herzn, 

Seht.  hier  grunt  ener  Wohlergehen .  Da  Capo. 
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Gerechtigkeit,  Gnade  und  Palla*. 

a  3. 

Ihr  Sdhne,  l&fit  doch  ktlnfftig  lesen, 

Was  eucb,  Augustus  Guts  getlian, 

Damit  die  Nachwelt  sehen  kan, 

8ein  Ruhra  sey  Cronen-werth  gewesen. 

Gerechtigkeit. 

Dein  K  3  n  i  g  wird,  ohn  Ansehn  der  Persouen, 
Fleifi  und  Gelehrsamkeit  belohncn. 

Gnade. 

So  viele  Tropfen  heilig  Oel 

Bey  Seiner  Salbung  heute  fliessen  ; 

So  viele  Huld  soli  auch  dein  Musen-Chor  gentlssen. 

I^tt  \  la  ̂ . 

Nun  trifft  es  ein, 

Was  ich  schon  langst  gedacht : 

Augustus  kan  mit  Recht  ein  Gott  der  Erden  seyn. 

Gerechtigkeit  und  Gnade. 

Wir  bleiben  billig  bey  dir  stehn, 

Und  wollen,  gleichwie  du,  des  Konigs  Ruhm  erhtfhn. 

Gerechtigkeit. 

Schwartze  Raben 

Werden  eber  Schwftne  haben, 

Eh  August  die  Rechte  biicht. 

Gnade. 

Und  das  helle  Sonnen-Licht 

Eher  diese  Welt  verlassen, 

Eh  An  gust  die  Sanfmuth  hassen. 

Gerechtigkeit  und  Gnade. 

Und  macht  lhn  zum  Wunder  der  ktinfftigen  Welt. 

Pallas. 

Wohlan !  wir  wollen  uns  mit  viel  Ergfltzen 

Auf  meines  Berges  Spitzen  setzen : 



—    886  — 

Kin  jeder  Musen-Sohn 
Nimmt  each  mit  tausend  Freuden  auf. 

Ihr  Winde !  fliegelt  euren  Lauf, 

Ihr  sollt,  was  jetzt  der  Sachsen  Musen  singen, 

Vor  unsers  Konigs  Throne  bringen. 

Tutti. 

Vkat\  August,  August,  Vivatl 
Bis  der  Ban  der  Erden  fallt. 

Herr!  Dein  KOniglich  Erhdhen 

LaB  Dein  Hohes  Wohlergehen 

hi  erwunschtem  Wachsthum  stehen, 

Alsdenn  ista  wohl  um  Reich  und  Land  bestellt. 
D.  C. 

3. 

ZuSeite461.) 

Drama 

Per  Mttsira. 

Welches 

Bey  dem  AllerhOchsten 

Gebnrths-Fe*U 
Der 

Allerdurchlauchtigsten  und  GroBmach- 

tigsten 
Kfinigin  in  Pohlen 

und 
CAur/ilrttin  zu  Sachsen 

in  unterthanigster  Ehrfurcht 

aufgafuhret  wurde 
in  dem 

Collegia  Muiico 
Durch 

 /.  S.  B.  

Leipzig,  dem  8.  December  1733.   

Gedruckt  bei  Bernhard  Christoph  Breitkopf. 

Irene.    Bellona.   Pallas.  Fama. 

Aria. 

ThOnet  ihr  Paucken!  Erschallet  Trompeten! 

Klingende  Saiten  erfullet  die  Luft! 

Singet  itzt  Lieder  ihr  muntren  Poeten  1 
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Kftnigin  lebe!  wird  frfthlichst  geruft. 

KOnigin  lebel  diB  wtlnschet  der  Sachse 

Kftnigin  lebe  and  bltthe  and  wachse. 
Da  Capo. 

Recitativ. 

Kent  1st  der  Tag, 

Wo  jeder  sich  erfrenen  mag. 
DiB  ist  der  frohe  Glantz 

Der  KOnigin  Geburths-Fests-Stunden. 
Die  Pohlen,  Sachsen,  and  nns  gantz 

In  grOster  Lust  und  Glnck  erfnnden. 

Mein  Oelbanm 

Kriegt  so  Saft  als  fetten  Ranm. 

Er  zeigt  noch  keine  falbe  Blatter. 

Mich  schreckt  kein  Storm,  Blitz,  trube  Wolkeu ,  dttstres  Wetter. 

Avxa. 

Bellona.    BlaBt  die  wohlgegriffnen  F18ten, 

Dafi  Feind,  Lilien,  Mond  errdthen! 

Schallt  mit  janchzendem  Gesang  1 

Thdnt  mit  eurem  Waffen  Klang! 

Dieses  Fest  erfordert  Frenden, 

Die  so  Geist  als  Sinnen  weiden. 

Bellona.   Mein  knallendes  Metall, 

Der  in  der  Luft  erbebenden  Carthauen ; 

Der  frohe  Bchall ; 

Das  angenehme  Schauen ; 

Die  Lust,  die  Sachsen  itzt  empfindt, 

Rtthrt  vieler  Menschen  Sinnen. 

Mein  schimmerndes  Gewehr, 

Nebst  meiner  Solme  gleichen  Schritten 

Und  ihre  Heldenm&fige  Sitten 

Vermehren  immer  mehr  und  mehr 

Des  heutgen  Tages  sflBe  Freude. 

Aria. 

Pallas.      From  me  Musen  !  Meine  Gliederl 

Singt  nicht  lftngst  bekannte  Lieder. 

Dieser  Tag  sey  eure  Lust ! 

Fllllt  mit  Freude  eure  Brust ! 

Werft  so  Kiel  als  Schriften  nieder ! 

Und  erfreut  ench  dreyhmal  wieder. 
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Revitativ. 

Pallas.      Unsre  K  o"  n  i  g  i  n  im  Lande, 
Die  der  Hinimel  zu  uns  sandte. 

1st  der  Musen-Trost  und  Schutz. 

Meine  Pierinnen  wissen. 

Die  in  Ehrfurcht  ihren  Saum  noch  ktissen. 

Vor  ihr  stetes  Wolergehn 

Danck  und  Pflicht  und  Thon  stets  zu  erhohn. 

Ja  Sic  wttnschen  daB  ihr  Leben 

MOge  lange  Lust  uns  geben. 

Aria. 

Fama.      Cron  und  Preifi  gecrdnter  Damen, 

K  5  n  i  g  i  n !  mit  Deinein  Rahmen 

Fflll  ich  diesen  Creyfi  der  Welt. 

Was  der  Tugend  steta  geffcllt. 
Und  was  nnr  Heldinnen  haben. 

Seyn  Dir  angebohrne  Gaben. 

.  Recitativ. 

Fama.    So  dringe  in  da9  weito  Erden-Rund 

Mr  in  von  der  Kftnigin  erfdilter  Mnnd! 
Ihr  Rubm  soil  bis  zum  Axen 

Des  schtfn  gestirnten  Ilimmels  wachsen 

Die  Kdnigin  der  Sachsen  und  der  Pohlen 

Sey  stets  des  Himmels  8chutz  empfohlen. 
So  starckt  durch  Sie  der  Pol 

So  vieler  Unterthanen  langst  erwttnschtes  Wohl. 

So  soli  die  Kdn  igin  noch  lange  bey  uns  hier  verweiien ; 

Und  spat  ach !  spat  zum  Sternen  eilen. 

Aria. 

Bltthet  ihr  Linden  in  Sachsen  wie  Cedern ! 

Schallet  mit  Waffen  und  Wagen  und  Rftdern  1 

Singet  ihr  Musen  1  mit  vfllligem  Rlang  ! 

Frolic h i ■  Stnnden !  ihr  freudigen  Zeiten  ! 
GOnnt  uns  noch  flffters  die  gtlldenen  Freuden : 

Kdnigin.  lebe,  ja  lebe  noch  lang! 4. 

(Zu  Seite  W.) 

»Als  die  von  E.  Hoch-Edlen  und  Hoch-Weisen  Rath  der  Stadt  Leip- 

zig umgebauete  und  eingerichtete  Schule  zu  S.  Thomae  den  5.  Jun.  durch 

Irene. 

Bellona 

Pallas. 

Fama. 
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etliche  Keden  eingeweyhet  wurde,  ward  folgende  CANTA  TA  dabey  ver- 

fertiget  und  aufgeftihret  von  Job.  Sebastian  Bach,  Fiirstl.  Sftchs.  WeiBen- 

fela.  Capellmeister.  und  besagter  Scbulen  Cantore,  und  M.  Johann  Hein- 

rich  Winckler.  Collega  IV. 

Leipzig,  gedruckt  bey  Bernhard  Christoph  Breitkopf.« 
• 

Aria. 

Froher  Tag,  verlangte  Stunden, 

Nun  bat  unsre  Lust  gefunden. 

Was  sie  fest  und  rubig  macbt. 

Flier  steht  unser  Schul-Gebftnde. 

Hier  erblicket  Aug  und  Frcude 

Kunst  und  Ordnung  Zier  und  Pracbt. 
Da  Capo. 

Wir  stellen  uns  jetzt  vor. 

Was  unser  Musen-Chor 

Vor  dem  vor  einen  Aufentbalt  gebabt. 

Zwar  war  es  wohl  zufrieden, 

Ibm  war  ein  Hans  beschieden. 

In  welclieni  seine  Brust, 

Der  freyen  Ktlnste  Lust. 

In  Fried  und  Rub  gentlfien  konnte. 

AUein  von  der  Beqvemligkeit. 

Die  selbiges  anjetzt  erfreut. 

War  wenig  zu  erblicken. 

Nun  bat  ein  einzig  Jabr. 

Was  alt  und  scblecht  und  wankend  war, 

Verwandelt  und  verkehrt, 

Und  das  davor  gewttbrt, 

Wornacb  es  lflngst  gestrebet, 

Und  was  ihni  Sinn  und  Geist  ermuntert  und  belebet. 

Aria. 

Vater  unsrer  Linden-Stadt. 

Eure  Vorsicbt  bat  erbauet. 

Was  hier  die  Verwundrung  scbauet. 

Weise  Vftter,  jeder  Morgen 

Zeigt  und  weist  auf  Euer  Sorgen, 

Wie  es  diesen  Sitz  beglnckt. 

Lehr-  und  Wohn-Platz  ausgeschmUckt. 
D.  C. 

Begierd  und  Trieb  zum  Wissen 

Macht  zwar  vor  sich  schon  aufgeweckt. 
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Und  pflegt  die  Unlust  zu  verstiBen, 
Die  uns  ein  rauher  Ort  erweckt. 

Allein  die  Lust  nimmt  weit  mehr  zu, 

Weun  man  in  nngestChrter  Ruh 

In  einein  Platze  wohnt, 

In  dem  die  Anmuth  thront, 

Die  Sinn  und  Leib  und  Blut  ermuntert  und  vergntlget. 

Des  Lehrers  Mund  triigt  ganz  begierig  vor, 

Was  in  der  Brust  verborgen  lieget. 

Der  8chtller  merkt  und  brauchet  Aug  und  Ohr, 

Cm  jeden  8pruch  und  Satz  in  Herz  und  Geist  zu  schreiben. 

Tntti. 

So  last  uns  durch  Reden  und  Mienen  entdecken, 

Wie  lebhaft  das  Herze,  wie  freudig  e8  sey ! 

ErSffnet  euch,  Lippen,  die  Vftter  zu  loben, 

Die  Unsere  Schule  so  prflchtig  erhoben, 

Erschallet  in  Worten,  so  wie  sie  uns  ziemen, 

Erklaret  die  Triebe  durch  Danken  und  Kuhmen. 

Erklftret  die  Freude  natttrlich  und  frey  1 

D.  C. 

Nach  den  Reden. 

Aria. 

Geist  und  Herze  sind  begierig. 

Den  verdienten  Dank  zu  weyhn. 

Doch  vermogen  sie  den  Willen 
Aueh  im  Werke  zu  erfullen  ? 

Nein,  ach!  nein,  ihr  ganz  Bestreben 
Kan  sie  weiter  nicht  erheben. 

d.  a 

So  groC  ist  Wohl  und  Gltlck, 

Das  GOtt  durch  sein  Geschick 

Und  unsrer  weisen  Vftter  Hand 

Der  Schule  zugewandt. 

Die  ganze  Stadt,  das  ganze  Land 
Wird  Nutz  und  Frucht  davon  erfahren. 

Die  Kirche  wird  nach  spftten  Jahren 

In  Geist  erftillten  Lehrern  sehn, 

Was  unsrer  Linden-Stadt  geschehn, 
Da  ihrer  8chule  Bau  so  wohl  besorget  worden. 

Aria . 

Doch  man  ist  nicht  frey  und  los, 

Wenn  man  seine  Schuld  zu  groB, 
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Sich  zu  unvermogend  findet. 

Pflicht  und  Amt  ist  nicht  erfQllt 

Wenn  man  seine  Schwaehe  schilt, 

Und  den  Dank  in  Worte  bindet. 

D.  C. 

Wenn  Weisheit  und  Verstand 

In  Gdnnern  und  Patronen 

Ala  wie  in  schdnen  Tempeln  wohnen : 

80  wird,  was  dem  VermOgen  fehlt, 

Von  ihrer  Gflte  dargezehlt. 

Nur  lege  man  an  Tag, 

Was  unser  Armuth  noch  vermag, 

Und  ruffe  zu  des  Hflchsten  Huld, 

Dass  sie  an  unsrer  Statt  die  Schuld, 

Durch  tausendfaches  Wohl  ersetzen  und  vergelten  wolle. 

7utti. 

Ewiges  We  sen.  das  a  lies  erschafft, 

8egne  die  Vftter  mit  daurender  Kraft, 

Segne  die  Vater  und  Pfleger  der  Schule. 

StArke  die  Haupter,  die  Leipzig  verehrt, 

Schenke,  was  Hoffnung  und  Freude  vermehrt, 

Grllnde  die  Kinder  zur  Wohlfahrt  der  Sachsen, 

Lafi  sie  stets  grtlnen  und  bltlhen  und  wachsen . 

D.  C. 

5. 
Zu  Seite  465.) 

Apollo  et  Mercurius 

Ariah  2!*? 

vor  andern  alien 

&  2  Wer  seine  Lust  an  /  A.  deinen  Prangen  \  hat2) 

1)  So  vermuthlich. 

2)  Durchstrichen  »Ubt-. 



a  2  Wini  deiner  Gegend  uiemahls  satt'i 
Dem  kann  es  nirgends  mehr  gefallen. 

D.  C. 
Tm  :  A.  lhr  StHdte  die  man  in  der  Welt, 

Vor  weit  bertlhmt  nnd  auserlesen  halt 

Komt.  eilt  herbey 

Und  sagt.  ob  Leipzig  nicht 

Kin  Sonnen-Licht 

Tnd  jener  Glanz  ein  schwaches  Stern 
Licht  aey. 

Aria 

Angenehmes  PleiB  Athen 
Wie  die  Diainanten  danern 

Also  werden  deine  Manern 

Unbeweglich  feate  stehn. 

Angenehmes  PleiB  Athen 
Welt  bertthmtes  PleiB  Athen 

Wer  dich  hdret,  wer  dich  nennt 

Wer  dich  liebet.  wer  dich  kennt 

Wird  dein  Lob  noch  mehr  erhohn 

Weltbertthmtes  PleiB  Athen. 

M.  Nicht  die  Gelehrsamkeit  allein  Alt 

MuB,  Leipzig,  dein  GelUcke  seyn. 
Mein  Handel,  den  ich  hier 

liestilndig  pflanze 

Verschaffet  dir 

Das  meiste  Theil  zn  deinem  Glanze 

L  nd  dich,  geliebter  Handels  Plaz 

Will  ich  als  einen  thenren  Schaz  « 

In  meiner  Seele  tragen 

l"nd  aller  Welt  von  deinem  Ruhmc  sagen. 

Mit  Lachen  und  Scherzen 

Mil  freudigen  Herzen 

Verleib  ich  mein  Leipzig  der  Ewigkeit  ein 

Ich  habc  Iiier  meine  Behausung  erkohren 

I'nd  selber  den  Gottern  geschworen 
Hier  gerne  zu  seyn. 

lj  Durchstrichen  »Der  ist  und  bleibt  in  dich  verliebt*.  Cber  >.ist«  »wird« 
durchstrichen. 
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Drum  ist  gewifi  Alt 
Dein  Glanz  sieht  keine  Finsternifl 

Ap.  Das  macht,  weil  die,  Tenor 

So  an  dem  Ruder  sizen  ') 
Durch  8org  und  Mtlh 

Das  Wohlergehen  unterstftzen  *2l . M.  Der  Himmel  crone  sie  daftlr  AM 

Mit  angemeBenen  Vergnflgen 

A .  8oT  Leipzig,  wird  das  Glflck  in  dir  Tenor 

Noch  grfiBer.  als  es  schon  gestiegen. 

Aria  a  2 tto Alt.  M.  Hcyl  und  Seegen 

MuBeuch,  theure  Schaar  verpflegen3) 
Wie  ein  FluB  die  Auen  labt 

Ten.  A.  Und  die  Wonne,  die  ihr  habt 

Soil  und  wird  sich  mit  ErsprieCen 

Milder4  als  ein  Strohm  ergieBen. 

M  •  o,  a   it  •  i  *  i  {A.  das  WiBen »  .    /Bluiien   \  ,        .  A 
2  So  bleibet-        ,    u    i  i!  inMw   u  >begltickt 

\M.  \M.  der  Handel)      \WachsenJ  ̂  
«  2  So  werden  die  Zeiten  mit  Ehren  geschmttckt. 

* 

XL 

Zu  S.  491.) 

ACTA,  Die  B^stellnng  der  Praefectorum  auf  der  Schule 

zu  *S7.  Thomae  alhier  betr.  1 7 3 f> .  Ergangen  bey  der  Rathsstube  zu 

Leipzig.  VII.  B.  69.    Auf  dem  Leipziger  Rathsarchiv.  J 

pr.  den  12.  Aug.  1736. 

Magnijici. 

HochEdelgebohrne,  HochEdle,  Vest-  und  Hochgelahrte,  auch  HochWeisc, 

Hochgeehrteste  Herren  und  Patroni. 

Eu:  Mugnificentz  HochEdelgebobrene  und  HochEdle  Herrligkeiten  ge- 

ruhen  hochgeneigt  Sich  vortragcn  zu  laflen,  dafi  ob  zwar  nach  E.  E.  Hochw. 

Raths  allhier  Ordnung  der  Schule  zu  S.  Tfomae  dem  Canton  zu  kommet, 

1 1  Die  ersten  beiden  Zeilen  Apollos  sind  zuerst  nur  als  eine  geschrieben ; 
nachtraglich  ist  die  Trennung  angedeutet. 

2)  Vor  »Das  Wohlergehen*  die  Worte  »Ihr  bllihend«  durcbstrichen. 
3)  Vor  »theure«  ist  »wert«  der  Anfang  von  »werthe«  durchstricben.  Unter 

»verp(legen«  steht  das  zuerst  hingeschriebene,  nachber  durchstrichene  »be- 

gegnen*. 
4  Statt  »Milder«  wollte  Bach  erst  »Reicher«  schreiben :  das  R  ist  unter 

dem  M  noch  zu  erkennen. 

5^  Zuerst  »blHhet«.  durcbstrichen. 

Google 
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dio  jonigen  aus  denen  Bchul-Knaben  .  welche  or  vor  tllchtig  erachtet  als 

Protfevtos  zu  erwehlen,  und  bei  deren  election  nicht  alleine  auf  die  8timme, 

daB  sic  gut  und  nolle  soy,  sondern  auch,  daB  die  Praefecti ,  besonders 

derjenige,  so  im  ersteren  Chor  absinget)  wenn  der  Cantor  krank  oder  ab- 
wesend,  die  Direction  des  Chori  musid  fuhren  kflnnen,  acht  zu  haben  hat; 

auch  dieses  ohne  concurrent  des  Herrn  Rectoris  bifi  anhero  und  vorhero 

von  denen  Cantoribus  also  und  nicht  anders  gehalten  worden ;  sich  dem 

ohngeachtet  itziger  Herr  Rector,  M.  Johann  August  Ernesti  die  Ersetzung 

des  Praefecti  im  ersteren  Chore  ohne  mein  VorwiBen  und  Einwiliigung 

nellerlicher  Weise  anmaCen  wollen,  gestallten  er  letzthin  auf  diese  Art, 

den  biBherigen  Prae/ectum  des  andern  Chore*  Krausen,  zum  Praefecto  des 

ersteren  ernennet,  auch  hiervon  aller  von  mir  geschehenen  gutlichen  Vor- 

stellung  ungeachtet  nicht  abgehen  will,  ich  aber,  da  solches  obangezoge- 

ner  Schul-Ordnung  und  hergebrachten  Gewohnheit  zu  wieder  zum  prae- 

judiz  meiner  Successorum  und  Schaden  des  Chori  Mtuici  solches  nicht 

geschehen  laBen  mag;  als  ergehet  an  Eu:  Magnificenz  Hochedelgebohrene 

und  HochEdle Herrligkeiten  mein  gehorsamstes  Bitten,  diese  zwischen  dem 

Herrn  Rectore  und  mir  in  mcinem  officio  vorgefallene  Irrung  gtitig  und 

hochgeneigt  zu  entscheiden,  und  weilen  diese  von  dem  Hn.  Rectore  be- 

schehene  Anmafiung  der  Ersetzung  dcrer  Praefectorwn  zu  einer  dishar- 
monie  und  Nachtheil  derer  Schitfer  ausschlagen  mfichte ,  nach  Derb  vor 

die  Schule  zu  S.  Thomas  tragenden  besondern  Gatigkeit  und  Vorsorge, 

den  Hn.  Rectorem,  M.  Ernesti  zu  bedettten,  daB  er  die  Ersetzung  derer 

Praefectorum  wie  bifi  anhero ,  der  SchulOrdnung  und  Gewohnheit  gem&fl 

voritzo  und  fernerhin  lediglich  mir  UberlaBe ,  und  hierdurch  in  meinem 

Officio  mich  hochgeneigt  zu  schtitzen ;  Versehe  mich  hochgeneigter  Defe- 
r/rung  mit  gchorsamsten  respect  verharrend 

Ew:  Magnificenz 

HochEdelgebohrnen  und  HochEdlen  Herrligkeiten 

Leipzig,  d.  12.  August:  gehorsamster 
1736.  Joh.  Sebast.  Bach. 

[Adresse :  1 
Denen  Magnifcis,  Hochedelgcbohrnen.  |  HochEdlen,  Vesten  und  Hoch- 

gelahrten  |  auch  Hochweisen  Hcrren ,  Herrn  |  BurgerMeister  und  Bey- 

sitzern  |  des  Wohlldblichen  Stadt-Regimentes  zu  |  Leipzig.  Meinen  hoch- 

geehrtesten  |  Herren  und  Patronen.  \  *} 

[Fol.  3.] 

pr.  d.  13.  Aug:  1736. 

Magnifici 

HochEdelgebohrne ,  HochEdle,  Veste  und  Hochgelahrte ,  auch  Hoch- 

weise  Hochgeehrteste  Herren  und  Patroni. 

Ohnerachtet  albereits  gestrigen  Tages  Ew:  Magnificentz  und  Hoch- 

1   Durchweg  von  Bach  eigenhiindig. 
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Edelgeb.  Herri,  mit  einem  gehorsamsten  Memorial  wogen  der  mir  zur 

hochsten  UngebUhr  von  dem  Herrn  Rector  Erne*\\  in  moinor  mir  bey  hie- 

siger  7Viom<M-8chule  anfgetragenen  Function  der  Direction  des  Chori  Mu- 

sici  und  Cantoris  unternommenen  Eingriffe  in  Ersetzung  des  Praefecti 

behelliget.  nnd  nm  hochgeneigten  Schutz  gehorsamst  gebethen ;  So  finde 

mich  doch  genOthiget  Ew:  Magnificentz  und  HochEdelgeb.  Herrligk.  noch- 

mahlen  dienstschuldigst  vorzutragcn ,  dafi,  ob  zwar  nur  gedachtem  Hn. 

Rectori  Eme&ti  gemeldet ,  dafi  dieserhalben  bereits  bey  Denenselben 

meine  Beschwerden  ttbergeben.  und  in  dieser  Sache  Ew:  Magnificentz  und 

HochEdelgeb.  Herrligkeiten  krilfftigen  Ausspruch  erwarte,  er  dem  ohn- 

geacbtet  mit  Hintansetzung  des  dem  HochEdl.  und  Hochw.  Kathe  schul- 

digsten  Respect*  sich  gestrigen  Tages  von  neflen  unterstanden  alien  Alum- 

ni*, bey  Strafe  der  relegation  und  eastigation  andeUten  zu  lafien,  dafi  sich 

keiner  unterstehen  solte  statt  des  in  meinem  gestrigen  gehorsamsten  Me- 

morial bertthrten  zur  Direction  eines  Chori  Mu*ici  untdchtigen  Krausen, 

(welchen  er  mir  zum  Praefecto  des  ersteren  Chore*  mit  Gewalt  aufzwingen 

will,)  weder  abzusiugen  noch  die  gewtfhnliche  Motette  zu  tlirigiren,  dahero 

es  denn  kommen  ,  dafi  in  gestriger  ̂ Tachmittags  Predigt  zu  8.  Nicolai  zu 
meinem  grofiten  despect  und  prostitution  kein  einiger  Schaler  aus  Furcht 

der  Straffe  das  Absingen  ubcr  sich  nehmen,  noch  weniger  die  Mottette 

dirigiren  wollen :  ja  es  wtlrden  die  sacra  gar  dadurch  seyn  gestoret  wor- 
den,  daferne  nicht  zu  gutem  GlUcke  ein  ehmahliger  Thomaner ,  Nahmens 

Krebs  solches  statt  eines  Alumni  auf  mein  Bitten  fiber  sich  genommen 

hattc.  Gleichwie  nun  aber,  wie  in  vorigem  ilbergebenen  gehorsamsten 

Memorial  sattsam  an  und  ausgefilhret  dem  Herrn  Rectori  die  Ersetzung 

deror  Praefectorum  der  Schulverfafiung  und  Herkommens  gemfifi  nicht  zu- 

stehet ,  auch  er  hierdurch  in  modo  procedendi  gar  sehr  sich  vergangen 

mich  in  meinem  Ambte  zum  hochsten  gekriincket,  alle  autorilat,  so  doch 

tlber  die  Schuler  wegen  derer  zu  besorgenden  Kirchen  und  andern  Musi- 

quen  haben  mufi,  und  von  E.  HochEdl.  und  Hochw.  Rath  bey  Antretung 

meines  officii  mir  tlbergeben  worden,  zu  schw&chen,  ja  gar  abzuschneiden 

gesucht.  und  daher  zu  besorgen  dafi  bey  dergleichen  fortwfthrenden  un- 

verantwortlichen  Unternehmen  die  sacra  mdchten  gestdhret  und  die  Kir- 

chen Musiquen  in  grdstcn  Verfall  kommen ,  auch  das  Ahtmneum  in  weni- 

ger Frist  dermafien  deterioriret  werden  dftrffte ,  dafi  es  in  vielen  Jahren 

nicht  wieder  in  solchen  Stande  zu  setzen,  als  es  bishero  gewesen ;  Als  er- 

gehet  an  Ew:  Magnificentz  und  HochEdelgeb.  Herrligk.  mein  nochmah- 

liges  gantz  gehorsamstes  und  flehendes  Bitten,  da  m  officii  darzu  nicht 

stillc  schweigen  Jean ,  dem  Hn.  Rectori  das  ftrdersamste  ,  weiln  periculum 

tn  mora,  dahin  zu  weisen ,  dafi  er  in  meinem  Ambte  mich  forthin  nicht 

turbire,  die  alumnos  gegen  mich  an  ihre  obedience  durch  sein  ungerechtes 

Abmahnen  nnd  Androhen  einer  so  harten  Straffe  nicht  ferner  mehr  hindere, 

sondern  viel  mehr  dahin  sehe  ,  dafi  wie  ihme  so  oblieget  die  Schule  und 

der  Chorus  musicus  mehr  verbessert  als  verschlimmcrt  werde ;  Versehe 
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mich  hochgeneigter  de/erirung  nnd  protection  in  meinem  officio,  mit 

gehorsamsten  respect  verharrend 
Ew  :  Magnificent: 

und 
HochEdelgeb.  Herrligk. 

Leipzig  d.  W.August.  gantz  gehorsamer 
1736.  Johann  Sebastian  Bach . 

[Adresso:] 

Den  en  Mngnifiris,  Hochedelgebohr-  |  nen,  HochEdlen,  Vesten  und 

Hochgelahr-  |  ten  auch  Hochweisen  Herren.  Herrn  |  Bflrger  Meister  und 

Beysitzern  |  des  Wohlliibl.  Stadt  |  -Regiments  |  der  Stadt  Leipzig.  | 

Meinen  Hochgeehrtesten  Herren  nnd  |  Patronen.  |  J) 

iFol.  ft.] 

P.  M. 

Der  vollige  und  wahrhafftige  Verlauf  wegen  des  Alumni  Kransen,  so 

von  dem  Herrn  Rectore  als  erster  Prarfectus  mir  aufgezwungen  werden 

will,  verhfilt  sich  also :  Bereits  gemeldeter  Krauae  ist  schon  vorm  Jahre 

in  solchem  schlechten  Ruffe  wegen  unordentlicher  Lebensart  und  dahero 

entstehenden  Schulden  gewesen ,  dafi  seinothalber  ein  Convent  gehalten, 

und  darinnen  ihm  nachdrflcklich  angedetltet  worden ,  dafi ,  ob  er  wohl 

verdienet  h&tte  seines  liederlichon  Lebens  wegen  so  fort  von  der  Schule 

gejaget  zn  werden ,  man  doch  in  Ansehung  seines  dttrfftigen  Zustandes, 

da  er  selbsten  gestanden  fiber  20  Thaler  Schulden  gemachet  zu  haben) 

und  auf  Angelobung  sich  zu  befiern  ,  noch  ein  Viertheil  Jahr  mit  ihme 

Gedult  zu  haben,  und  so  dann  nach  Befindung  seiner  geftnderten  Lebens- 

arth  ihme  weitere  Nachricht  ertheilet  werden  solte.  ob  er  noch  ferner  ge- 

dnltet  oder  removiret  sein  wflrde.  Da  nun  der  II.  Rector  vor  ihme,  Krau- 

sen  .  iederzeit  besondere  Geneigtheit  sptlhren  lafien,  auch  zn  dem  Ende 

mich  mtlndlich  ersuchet ,  ihme  eine  Prae/cctur  angedeihen  zu  lafien .  ich 

aber  Ihme  remimstriret,  dafi  er  darzn  nicht  geschiekt :  der  H.  Rector  aber 

darauf  replicireta ,  dafi  ichs  immer  thun  mOchte  ,  damit  besagter  Krause 

sich  aus  seinen  Schulden  reisen  konte.  und  dadurch  eine  der  Schule  son- 

sten  zuwachsende  blame  vermieden  wUrde ,  zumahlen,  da  seine  Zeit  bald 

aus  seyn,  und  man  ihn  also  mit  guter  manier  loofl  wflrde ;  So  habe  dar- 

unter  dem  Hn.  Rectori  eine  Gefklligkeit  erweisen  wollen,^  und  dem  Krau- 
sen  die  Prae/eclur  in  der  Neflen  Kirche  als  woselbst  die  Schiller  weiter 

nichts  als  Motetten  und  Choraele  zu  singen  ,  mit  anderer  Concert  Musique 

aber  nichts  zu  thun  haben,  weiln  selbigC  vom  Organisten  besorget  wird 

gegeben :  in  Erwegung,  dafi  ohne  dem  die  Jahre  seines  reverses  bifi  auf 
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eines  verflofien ,  und  nicht  zu  besorgen  ,  dafi  er  weder  das  andere  noch 

weniger  das  erste  Chor  wtirde  zu  dirigiren  bekommen  kflnnen.  Da  nach- 

hero  aber  der  Praefectua  Chori  J.  nahmens  Nagel  von  Nttrnberg  bey  letzt- 

verwichenem  NettenJahres  Singen  sich  beklagetc,  wie  dafi  er  wegen  tlbel- 

beschaffener  heibe&Constitution  nicht  im  Stande  sey  es  auszutanern ;  als 

wurde  gentfthiget  aUfier  der  sonst  gewflhnlichen  Zeit  eine  Anderang  mit 

denen  Prefecture*  zu  treflcn,  den  zweyten  Praefectum  in  das  erstere  Chor, 

und  off*  besagten  Krausen  aus  Noth  in  das  andere  Chor  zn  nehmen.  Da 

er  aber  mit  dem  tact  geben  verschiedene  fauten  begangen,  wie  aus  mtlnd- 
licher  relation  des  Herrn  Conrectoris  so  im  zweyten  Chor  die  Inspection 

hat  vernommen.  da  nach  Befragung  wegen  geschehener  fauten,  von  denen 

tlbrigen  alumnis  die  Schuld  einzig  und  alleine  dem  Praefecto  wegen  un- 

rflchtiger  Ftihrung  des  tac /es  beygemcfien  worden :  Ich  auch  noch  ohn- 

langst  in  der  Singstunde  selbsten  eine  probe  seines  tact  ffthrcns  genommen, 

da  er  denn  so  schlecht  bestanden,  dafi  er  nicht  einmahl  in  denen  beeden 

Haupt  Arten  des  /oc/es ,  als  neml.  dem  gleichen  oder  4  Viertel,  und  dem 

ungleichen  oder  3  Viertel  tact,  die  Memur  accurat  hat  geben  k  Mini  en,  son- 

dern  bald  aus  3  4 ,  einen  gleichen  und  vice  versa  gemachet  wio  solches 

sitmtliche  alumni  attestiren  mflfien :  dahero  von  seiner  Ungeschickligkeit  • 

vollig  itberzeflget  worden ;  als  habe  ihme  ohnmoglich  die  Praefectur  des 

ersteren  Chores  kOnnen  anvertraucn,  zumahlen  die  w»/*»V-«//schen  Kirchen- 
8ttlcke  so  im  ersteren  Chore  gemachet  werden  .  und  meistens  von  meiner 

composififjn  sind,  ohngleich  schwerer  und  intricater  sind,  weder  die,  so  im 

anderen  Chore  und  zwar  nur  auf  die  Festtage  musicirtt  werden ,  als  wo 

ich  mich  im  choisiren  selbiger,  nach  der  capacite  derer,  so  es  executiren 

sollen,  hauptsflchlig  richten  mufi.  Und  ob  zwar  noch  mehrere  Ursachen 

konten  angeftthret  werden,  welche  den  Krausen  seiner  incapacite  noch 

krafftiger  ttberftlhren  dorflten,  so  erachte  doch ,  dafi  die  bereits  angeftthr- 

ten  raisons  hinlanglich,  darznthun ,  dafi  meine  Ew :  HochEdl.  nnd  Hochw. 

Rathe  gehorsamst  insinuirie  Beschwerden  gerecht,  und  einer  baldigsten 

und  schleunigen  Hdlffe  benothiget. 

Joh:  Seb:  Bach. 

Leipzig  d.  15.  August. 

1736.  *) 

•Fol.  7.] 

pr.  d.  17.  Aug:  1736. 

Magnifci,  Hochedle  Vest  und  Hochgelahrte  Hochzuehrende 
II  e  r  r  e  n  und  Patroni 

Ew.  Magnificenz  und  HochEdlen  Herrlichkeiten  haben  mir  gestern 

Hochgeneigt  commnniciren  lafien,  was  der  H.  Cantor  bey  hiesiger  Thomas- 

Schule  wieder  mich  vorbracht,  und  dabey  anbefohlen  .  was  ich  dawicder 

1;  Durchwcg  autograph. 
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einzuwenden  h&tte,  fbrderlichst  beyzubringen.  Ob  nun  gleich  die  von 

ihm  vorgebrachto  Beschwerde  eigentlich  nicht  mich  allein ,  sondern  den 

Herrn  Vorsteher  der  Schule,  den  Ilerrn  AppeUations-R&th  Stiglitz  zugleich 

mit  betrift,  als  auf  deBen  Einwilligung,  venndge  der  ihm,  laut  Ew.  Hoch- 
Edlen  und  Hochweiaen  Ratha  Schulordnung,  zustehenden  Gewalt,  der  von 

dem  Cantori  eigenmJlchtig  und  unrechtmaJliger  Weiae  abgeaetztc  Praefectus 

Krauae  wieder  in  sein  Amt  eingesetzt  worden;  so  habe  doch  urn  Ew. 

Magnificent  und  HochEdlen  Herrlichkeiten  Befehl  zn  gehoraamen ,  und 

weil  gedachter  Herr  Vorsteher  der  Schulen  dermahlen  abwesend,  der 

Sachen  wahre  Beschaffenheit ,  nach  meinem  GewiBen,  berichten  und  vor- 

stellen  wollen,  damit  der  H.  Cantor  Bach  mit  seinen  unbilligen  Klagen 

ab,  und  zum  Gehoraam  und  Respect  gegen  seine  Vorgesetzten  angewieaen 

werdon  moge. 

ZufOrderat  kann  ich  mich  nicht  genung  verwundern ,  wie  gedachter 

H.  Cantor  aich  unterfangen  mdgen.  bey  Ew.  Magnificenz  vorzageben,  daB 

die  Prae/ecturae  der  4 .  Canfareyen  iederzeit  und  bisanhero  ohne  Concurrenz 

des  Rectoris  und  lediglich  von  dem  Cantore  eraetzet  worden,  da  die  Schul- 

Ordnung  daa  Gegentheil  klarlich  vorachreibt,  nach  welcher  p:  74  der 

.  Cantor  8.  K  nab  en  darunter  der  Prae/ectus  mit  begriffen,  mit  Be- 

willigung  des  Rectoris  annehmen  und  noch  auser  dem  die  Prae- 

fectos  dem  Hn.  Vorateher  iedeamahl  praesentireu.  und  deaaen 

Consens  erbitten  aoll,  p:  7S.  welchea  letztere  aber  der  H.  Cantor  Bach 

ni finals  gethan  hat. 

E8  hat  boy  Eractzung  einer  Praefectur  der  Cantor  zwar  daa  vornehra- 
ste  zuthun,  in  so  feme  er  von  ihrer  Geachicklichkeit  im  Singen  urtheilen 

muB  ;  weilen  aber  im  Obrigen  die  Praefecti  an  den  Rectorem  gewiesen,  bey 

ihm  Uber  aie  Beachwerde  geftihret ,  und  von  ihm  nach  Befinden  bestratfet 

werden  aollen,  p.  73  ihm  auch,  und  nicht  dem  Cantori,  von  denaelben  das 

ersungene  Geld  geliefert  wird,  daB  er  dariiber  Rochnung  ftthre  und  es  zu 

gesetzten  Zeiten  austheile ;  so  mufi  derselbe ,  als  dem  ihre  tibrige  Auf- 

ftthrung  beBer  als  dem  Cantori  bewust  seyn  mufi,  urtheilen,  ob  ihnen  der- 
gleichen  Amt  ohne  Gefahr  anvertrant  werden  kdnne.  Es  iat  daher  bis 

hieher  allezeit,  auch  in  meinem  Rectorat ,  alao  gehalten  worden ,  daB  der 

H.  Cantor  mir  die  erwehlten  Concentores  durch  den  Praefectttm  zugeachickt, 

und  mich  befragen  laBen ,  ob  ich  otwas  wieder  iene  oder  diesen  einzu- 

wenden hatte,  wie  er  denn  nur  noch  bey  der  streitigen  Praefectur  gethan. 

Ja  ea  aind  Exempel  vorhanden,  daB  der  Cantor,  wenn  er  aus  Affecten  ein 

wtlrdigea  Subiectum  flbergangen ,  von  dem  Rectore  angehalten  worden, 

daBelbe  nicht  zu  ttbergehcn. 

Nan  geruhen  Ew.  Magnificenz  und  HochEdlen  Herrlichkeiten  hoch- 

geneigt  sich  vortragen  zu  lafien ,  waa  wegen  der  atreitigen  Praefectur  er- 

gangen,  nnd  urtheilen  daraua,  ob  ich  ihm  den  geringaten  Eingriff  in  seine 

Rechte  gethan.  und  ob  ich  nicht  dagegen  alios  gethan,  waa  man  von 
einem  ehrlichen  und  friedliebenden  Man  no  fodern  kann. 

Nachdem  vor  ohngefehr  8.  Wochen  die  erate  Praefectur  vacant  worden 
war,  hat  der  H.  Cantor  dieaelbe  durch  den  ersten  ahmnum,  und  andern 
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Praef ecttmi,  Jo.  Gottl.  Krausen  eraetzet ;  wo  wieder  ich  um  so  viel  weniger 

etwas  einznwenden  hatte,  weil  er  1 )  bey  der  andern  und  dritten  Praef  ectur 

sich  so  verhalten  hatte,  dafl  keine  Beschwerde  Uber  ihn  kommen  war,  und 

die  Schulordnung  ausdrtlcklich  p:  7  7  vorschreibt,  daflzudieserersten 

Praef ectur  iederzeit  der erste  alumnus,  und  alsdenn  erst  der 

nechst  folgende,  wiewohl  mit  vorwiflen  des  Herrn  Voretehers,  gezogen 

werden  solle,  wenn  iener  in  musieis  nicht  geschickt  genung  ware; 

welches  letztere  aber  derinahlen  nicht  statt  haben  konnte ,  weil  er  bereits 

drey  Praef ecturen  gehabt ,  und  die  andere  Praef  ectur  vielmehr  geschick- 
lichkeit  in  musivis  erfodert  als  die  erste ;  in  dem  der  andere  Praef ectus 

an  Festtagen  vor  und  Nachmittage  die  Music  in  derjenigen  Kirchen  diri- 
giren  mufl,  darinnen  der  H.  OmRector  die  Inspection  hat  ,  dahingegen  der 

erste  PraeJ ectus  niemals  dirigiret.  Da  aber  derselbe  bereits  etliche  Wochen 
dieses  Amt  verwaltct,  scbickte  der  H.  Cantor  am  10.  JuUi  den  andern 

Praef ectum  Kuttlern  zu  mir,  und  liefl  mir  melden,  dafl  er  gendthigt  wurde 

eine  Aenderung  mit  dem  ersten  Praef ecto  Krausen  zu  treffen ,  in  dem  er 

ihn  nicht  tuchtig  zur  ersten  Praef  ectur  bef&ndc  ,  und  wollte  er  ihn  wieder 

zum  andern.  und  ihn  Kuttlern  dagegen  zum  ersten  Praef  ecto  machen.  Ich 

gab  darauf  zur  Antwort :  Dafl  er  wiflen  mtlste,  ob  einer  tnchtig  ware  oder 

nicht,  und  wenn  es  sich  also  verhielte,  liefle  ich  es  mir  gefallen ;  wtlntschte 

aber,  dafl  er  ihn  gleich  im  Anfange  befler  probiret  hfttte.  Ew.  Magnifi- 
cent und  HochEdlen  Herrlichkeiten  kdnnen  auch  hieraus  sehen ,  dafl  er 

inir  die  Concurrent  bey  Ersetzung  der  Praef  ecturen  eingeraumet.  Der  ab- 

gesetzte  Praef ectus  beschwerte  sich  hieruber  bey  mir ,  weil  er  ohne  sein 

Verschulden  abgesetzt  wtlrde;  ich  wiese  ihn  aber  an  den  H.  Cantorem, 

und  daferne  er  vermeynte,  dafl  er  aus  einer  andern  Ursach  abgesetzet  sey, 

solle  er  ihm  gute  Worte  geben,  und  wurde  ich  mir  es  sehr  wohl  gefallen 

laflen,  dafl  er  dabey  bliebe.  Da  er  ihn  nun  hierauff  etlichemahl  bittlich 

angegangen.  und  weil  er  nichts  ausrichten  konnen,  gebethen,  ihm  nur  die 

Ursache  zu  sagen,  warum  er  ihn  absetze,  hat  er  endlich  aus  Unbedachtsam- 

keit  ihm  entdecket,  dafl  er  ihn  um  meinet,  des  Rectoris,  willen  ab- 

setze, weil  ich  damahls,  als  ich  den  nachhero  entlaufTenen  Krausen  suspen- 

rfi'ret,  bill  er  sich  der  Straffe  unterwerffen  wtlrde,  gesagt,  dafl  er  indeflen 
die  erste  Praef  ectur  verwalten  solle ,  wodurch  ich  ihn  in  seine  Rechte  ge- 
griffen,  indem  er  die  Praefectos  setze  und  nicht  der  Rector.  Ob  ich  nun 

dadurch  mir  angemaflet,  die  erste  praefectur  alleine  zn  ersetzen,  wie  H. 

Bach  vorgicbt,  das  werden  Ew.  Magnificent  und  HochEdlen  Herrlichkeiten 

leicht  ermeflen  kdnnen.  Als  ich  2.  Tage  darnach,  als  am  12.  Julii  den 

Hn.  Vorsteher  sprach,  trug  ich  ihm  dieseSache  vor,  und  bekam  von  dem- 

selbigen  die  Resolution,  welche.Ew.  Magnificent  und  l^ochEdlen  Herrlich- 

keiten selbst  vor  hSchst  billig  erkennen  werden.  »Weil  der  Cantor  keine 

»>andere  Ursache  hatte  als  diese ,  und  dabey  so  unbedachtaam  gewosen, 
»und  dieselbe  unter  denen  Schttlern  bekannt  werden  laflen .  so  kdnne  er 

»in  die  Absetzung  des  ersten  Praef ecti  nicht  willigen ,  sondern  er  mtlfle 
»in  seinem  Amte  bleiben.«  Ich  liefl  hierauff  den  Hn.  Cantorem  zu  mir 

ruffen.  um  mit  ihm  von  dieser  Sache  zu  reden ;  da  er  mir  denn  gleichfalls 
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gestund,  dafi  or  urn  dor  oben  angeftthrten  Ursache  diese  Aenderung  vor- 
nehmen  wolle.  Stollto  ihm  darauff  vor .  dafi  sunpendlren  nicht  absetzen 

heifie,  dafi  es  ia  gar  im  geringsten  nicht  wahrscheinlich,  dafi  ich  eine 

Stolle  besetzt  haben  solle.  die  nicht  ledig  gewesen.  Woder  der  H.  Vor- 

steher noch  ich  wttrden  boy  so  gestalten  Sachcn  Corw«i//ren ,  entdeckte 

ihm  zugleich  die  renolution  des  Hn.  Vorstehers.  und  unteraagte  ihm  also 

die  Absetzung  des  Praefecti.  Nun  hatte  er  ia  hierauff  die  wttrckliche  Ab- 
setzung nicht  vornehraen  sollen ,  bevor  er  von  dem  Vorsteher  und  mir 

eine  andero  resolution  erhalten  htttte  ,  und  sich  deshaiben .  wenn  er  nicht 

damit  zufrieden  gowesen,  an  den  Hn.  Vorsteher  wenden  sollen.  Alleine 

er  hat  dem  ohngeachtet  die  Absetzung  des  Praefecti  vollstreckt .  wie  ich 

Sonntags  in  der  Kirche  warnahm.  Hiebey  ware  ich  berechtiget  genung 

gewesen,  den  abgesetzten  Praefectum  wieder  einzusetzen:  allein  ich  wollte 

ihn  gerno  vur  dem  coetu  menagivQVi .  bey  dem  seine  Autorit&t  ohnedein  zu 

weilen  nicht  zu  reichcn  will,  wie  er  sich  denn  dor  meinigon  um  deswiHen 

otliche  mahl  bodienen  inufien.  und  schrieb  ihn  dahcr  einen  Brieff,  dar- 

innen  ich  ihm  vorstellte,  wie  sehr  er  sicli  vergangen ,  dafi  er  bey  obener- 

zehlton  Umst&nden  eine  solche  Aenderung  vorgenommen ,  um  sich  wcgen 

eines  vermeynten  EingrifFs  in  seine  vura  zu  rachen,  darunter  nun  auch  der 

unschuldige  leyden  mttfie  :  Und  oh  ich  gleich  den  abgesetzten  Praefectum 

wieder  einsetzen  konnte,  so  wolte  ich  doch ,  um  seine  autoritdl  zu  mena- 

yiren,  es  lieber  sehen,  wenn  er  ihn  selbst  wioder  einsetzte ,  denn  auff  die 

Weise  wftre  uns  beyden  geholffon.  Darauff  schickte  er  am  17.  Julii  den 

Hn.  CanRectorem  an  mich ,  und  liefi  mir  sagen.  dafi  er  meinen  Brief  mit 

Vergnttgen  gelesen,  und  wolle  er  es  selbst  gerno  sehen,  wenn  die  Sache  ia 

der  Gute  abgethan  werden  kdnnte.  Es  kam  auch  endlich  durch  Vermitte- 

lung  des  Hn.  CouRectori*  dahin.  dafi  er  versprach  don  abgesetzten  Prae- 

fectum in  der  ersten  Singstunde  wieder  oinzusetzen.  Allein  es  hat  sich 

nachhoro  gewiesen,  dafi  er  mit  dem  Hn.  ConRectore  sowohl  als  rait  mir 

ein  Gespotte  getrieben.  Denn  die  versprochene  und  verglichene  Wieder- 

einsetzung  erfolgte  nicht.  Ich  liefi  ihn  erinnern.  bekam  aber  zur  Ant- 
wort:  Er  wolle  14,  Tage  verreisen,  ich  solte  mich  nur  bifi  zu  seiner 

Wiederkunfffc  gedulden,  alsdann  solle  es  geschehen.  Auch  dieses  liefi  ich 

mirgefallen.  Aber  nach  seiner  Wiederkunfft  vergingen  10.  Tage.  und 

es  erfolgte  doch  niclits.  Daher  schrieb  ich  ihm  endlich  am  vergangenen 

8onnabend  wieder  einen  Brief,  darinnon  ich  mich  erkundigte .  wie  ich 

diese  Verzogerung  verstehen  solle ;  es  k&me  mir  vor  dafi  er  in  der 

That  nicht  Lust  habe  sein  Versprechen  zu  halt  en.  Ich  wolte  ihm  also 

hiermit  zu  wifien  thun.  dafi  wenn  er  den  Praefectum  nicht  an  dem 

Tage  wiedereinsetzen  wttrde.  ich  ihn  gantz.  gewifi  Sonntags  frtih  vermflge 

der  Ordre  wieder  einsetzen  wttrde,  die  ich  vormahls  von  dem  Hn.  Vor- 
steher erhalten,  und  die  er  nach  der  Zeit  nochmals  wiederhohlet 

hatte.  Aber  hierauff  hat  er  mir  kein  Wort  geantwortet ,  oder  antworten 

lafien,  noch  viel  weniger  das  verlangte  gothan.  Nun  urtheilen  Ew.  Ma- 
ynifit  enz  und  HochEdlen  Herrlichkeiten  selbst  ttber  diese  Auffuhrung  gegen 

den  Hn.  Vorsteher  und  mich.  und  ob  ich  nicht  mit  Fug  und  Recht  die 
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restitution  vornehmen  konnen.  Ich  befahl  also  den  beyden  Praefectis.  dafi 

ein  ioder  wieder  seine  vorige  Praefectur  antreten  solle :  Und  weil  diese 

Anordnung  anft'  Befehl  und  mit  Bewilligung  des  Hn.  Vorstehers  geschehen. 
so  werde  derjenige.  der  sich  der  ersten  Praefectur  Verrichtungen,  auser 

dem  Krausen ,  anmafien  werde .  vor  einen  angcsehen  werden .  der  sich 

nicht  alleine  mir.  sondcrn  aueh  dem  Hn.  Vorsteher  wiederaetze ,  welches 

nothwendig  harte  Straffen  nach  sich  Ziehen  mttfle.  vor  denen  ieh  einen 

ieden  warnen  wolle.  Sobald  ihm  dem  Hn.  Canton'  der  erste  Praefectus  auf 
meinen  Befehl  davon  Nachricht  gegeben.  leufft  er  geschwinde  zu  dem  Hn. 

Superintendents,  und  bringt  eben  die  nngegrtindeten  Klagen  wieder  mich 

vor.  die  er  nun  erst  Ew.  Magnif.  und  HochEdl.  Herri,  vorgebracht,  nach 

dem  er  bey  ienem  keine  gewnnschte  Resolution  erhalten,  und  declariret  zu- 

gleieh,  dafi  or  die  Sache  den  Miffwoch  darauff .  als  vorgestern  dem  Consi- 

ttorio  tlbcigeben  wftrde.  Ob  ihm  nun  gleich  der  H.  Superintendens  keine 

Resolution  gegeben.  als,  dafi  er  sich  nach  der  Sachcn  Beschaffenheit  bey 

mir  erkuudigen  wolle.  die  Sache  aber  selbst  ohne  vorhergegangene  Com- 

munication mit  den  Hn.  Pat  row's  und  dem  Hn.  Vorsteher  weder  von  ihm 

noch  dem  f'omistorio  entsehieden  werden  kfinne :  so  hat  er  doch  unterdem 

Vorwand  eines  von  dem  Hn.  Super  in  tmden  /e  n  erhaltenen  Befehls  den  an- 

dern  Praefectum  Kflttlern  gezwungen.  wieder  aus  der  Nikolai  Kirche  hcr- 

aus.  nnd  mit  ihm  in  die  Thomas  Kirche  zn  ersten  Cantrroy  zu  gehen .  aus 

der  er  den  Prcu  fecttmi  Krausen .  der  bereits  gesungen  mit  groBen  Tnge- 

stilm  veriaget.  Ich  gieng  aus  der  Kirche  zum  Hn.  Supcrinfendenfcn  um 

mich  zu  erkundigen.  ob  er  dergleichen  Verordnung  gegeben :  htireto  aber 

daB  er  nichts  gesaget .  als  was  ich  bereits  angeftihret.  Ich  erzehlte  ihm 

darauf  die  gantze  Sache.  wie  ich  sie  hier  Ew  Mtujnif.  nnd  HochEdl. 

Herri,  vorgetragen  habe :  da  er  denn  meine  Conduite  bey  der  8ache 

giintzlich  approbixXe.  und  sich  gefallen  lieBe.  daBes  biB  zu  der  Wiederkunfft 

des  Hn.  Vorstehers  und  nach  ausgemachter  Sache  bey  der  von  mir  auf 

Befehl  des  Hn.  Voretehers  gemachten  Anordnnng  bliebe.  weil  es  doch 

billiger  sey.  daB  der  Cantor  dem  Hn.  Vorsteher  nnd  Rectori  als  diese  jenem 

ad  interim  nachgftben.  Ich  lieB  dieses  dem  Hn.  Can  tori  wiBen,  bekam  aber 

darauf  die  Antwort :  dafi  er  sich  daran  durchans  nicht  kehre.  es  mochte 

kostenwascswolle.  Ua  nnn  die  beyden  Prarferti  nach  Mittage  wieder- 
nm  jeder  an  den  ihm  von  mir  angewiesenen  Orth  gegangen  waren.  hat  er 

den  Krausen  wieder  mit  groBen  Schreyen  nnd  Lermen  von  dem  Chor  geiagt. 

und  dem  alumno  Claus  bcfohlen  .  an  statt  des  Praeferti  zn  singen  :  der  es 

anch  gethan.  und  sich  deshalber  bey  mir  nach  der  Kirche  entschuldiget. 

Wie  mag  denn  also  der  H.  Cantor  vorgeben.  daB  kein  alumnus,  sondern 

ein  student  gesungen  habe  *  Den  andern  Praefectum  Kflttlern  aber,  hat  er 

des  Abends  .  weil  er  mir  gehorchet .  vom  Tischc  gejagt.  Ans  dem  alien 

werden  Ew.  Mugnif.  und  HochEdl.  Herri,  ersehen,  daB  die  Klage  des 

Hn.  Cantoris  ungegrtlndet  sey,  als  ob  ich  mir  die  Ersetznng  des  Praeferti 

im  erstcn  Chor.  ohne  sein  Vorwifien  und  Einwilligung  neuerlioher  Weise 

angemaflet.  und  den  Praefectum  des  andern  Chors  zum  Praefectum  des  erstcn 

gemacht.  Einen  Praefectum  zu  machen  ist  so  eine  groBe  Sache  nicht,  dafi 
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ich  darttber  jemandem  Verdrufi  machen  solte,  habe  es  auch  nie  verlangt  and 

werde  es  auch  nie  verlangen ;  ob  ich  gleich  im  flbrigen  die  mir  in  derSchnl- 

ordnung  gegebene  Concurrenz,  verlange,  und  dabey  geschfltzet  zu  werden 

hoffe.    Der  H.  Cantor  hat  den  gantzen  Statum  Controversiae  verdrehet, 

welcher  darinne  bestehet :  »ob  ich  nicht  einen  von  ihm,  blofi  dem 

Rectori  zum  Tort,  und  wieder  des  Hn.  Vorstehers  und  Rectoris  Consem 

und  Willen  abgesetzten  Praefectum  mit  VorwiBen  und  Einwilligung  des 
Hrn.  Vorstehers  wieder  einsetzen  ktinnen.  da  es  derH.  Cantor  selbst  nicht 

thun  wollen.  nachdem  er  es  doch  selbst  zu  thun  versprochen.  und  eben 

dadurch  eingcrftumet,  dafl  der  Knabe  nicht  unttlchtig  sey ,  welches  aus 

dem  obigen  ohne  dem  erhellet.«   Ich  ersuche  dem  nach  Ew.  Magnif,  und 

HochEdl.  Herri,  gehorsamst  den  H.  Cantorem  mit  seinen  unzeitigen  und 

ungegrtindeten  Klagen  abzuweisen ,  und  dahin  anzuhalten ,  daft  er  es  bey 

der  nunmehro  mit  Vorwifien  des  Hn.  Vorstehers  gemaehten  Anordnung 

bewenden  I  a  Ren  mtlfie ;  ihm  auch  seinen  Ungehorsam  und  Wiederspenstig- 

keit  gegen  den  Hn.  Vorsteher  und  mich  ernstlich  zu  verweisen ,  und  ihm 

anzubefehlen.  daB  er  dergleichen  Dinge  nicht  mehr  ohne  seiner  vorge- 

setzten  Consent  und  wieder  eines  HochEdl.  und  Hochweisen  Raths  Schul- 

ordnung  vornehmen,  auch  tlberhaupt  sein  Amt  mit  mehrern  FleiB  abwarten 

moge.  Es  gehfiret  nicht  hierher  Ew.  Magnif.  und  HochEdl.  Herri,  mit 

Klagen  tlber  ihn  zu  beschweren ,  welches  mir  aber  auff  eine  andere  Zeit 

vorbehalte  ;  kann  aber  doch  nicht  umhin.  nur  dieses  eintzige  anzufiihren, 

daB  diese  VerdrflBlichkeit  nicht  allein,  sondern  auch  das  Unglnck,  wel- 

ches der  arme  nachher  entlaufiene  Gottfr.  Theodor  Kraufle  gehabt.  ledig- 
lich  der  Nachl&fiigkeit  des  Hn.  Cantoris  zuzuschreiben.   Denn  ware  er 

selbst  wie  ihm  gebflhret.  und  da  ihm  nicht  >  gefehlet .  in  die  Braut-Mefie 

gegangen.  und  hfttte  nicht  geglaubt .  daB  es  ihm  unanst&ndig  sey .  bey 

einer  Braut-MeB  zu  rfinyi'ren ,  wo  nur  Choral  mitsicixt  werden  soil ,  ans 
welchen  Grunde  er  sich  schon  mehr  dergleichen  Braut-MeBen ,  und  nur 

neulich  noch  der  Krdgelischen  entzogen,  wortlber  sich  auch,  wie  ich  hSren 

mftBen  ,  Ew.  Magnif.  und  HochEdl.  Herri.  Musici  gegen  andere  Leuthe 

beschweret ;)  so  wtlrde  gedachter  Kraufie  keine  Gelegenheit  gehabt  haben, 

dergleichen  Exeestt  in  und  aufier  der  Kirche  zu  begehen.  auf  welche  von 

einem  HochEdl.  und  Hochweisen  Rathe  selbsten  so  harte  8traffen  gesetzet 

sind.  Ich  hoffe  um  so  viel  mehr,  daB  Ew.  Magnif.  und  HochEdl.  Herr- 

lichkeiten  meine  gehorsamste  Bitte  werden  statt  finden  laBen .  weil  dar- 
unter  die  Auctoritaet  und  Ehre  des  Hn.  Vorstehers,  der  Einen  HochEdlen 

und  Hochweisen  Rath  bey  der  Schnle  vorstellet,  und  dessen  Auctoritaet 

des  Raths  eigene  Auctoritaet  ist,  als  auch  meine  eigene  t7?r«ret.  Ew. 

Magnif.  und  HochEdl.  Herri.  wiBen  aber  beBer,  als  ich  es  sagen  kann. 

wie  n5thig  die  Auctoritaet  einem  Rectori  ist  ,  und  daB  ein  Rector  ohne 

Auctoritaet  nicht  allein  ein  unntltzer,  sondern  auch  sehftdlicher  Mann  ist. 

Ich  werde  ,  gleichwie  vor  alle  andere  Wohlthaten  ,  als  auch  vor  die  mir 

hierunter  erwiesene,  jeder  Zeit  beharren 

Ew.  Magnif cenz  und  HochEdl.  Herrlichkeiten 

gehorsamster  Diener 

M  Jo.  Aug.  Erne/tti. 
Leipzig,  den  17.  Aug. 

1736. 



Denen  Magnified,  HochEdelgebohrnen,  Vesten  |  und  Hochgelahrten  auch 

Hochweisen  Herren,  Herrn  Bttr-  |  germeistern,  Consubnten,  Ban  mei  stern, 

StadtRich-  |  tern  und  ttbrigen  bochansehnlichen  Mitgliedeni  des  |  Raths 
zu  Leipzig.  I 

Meinen  HochzuEhrenden  Herren  und  Patronis. 

[Fol.  14.] 

j>r*.  den  20.  Aug.  1736. 

Magnifici, 

HochEdelgebohrne,  HochEdle,  Veste  |  und  |  Hochgelahrte .  auch  Hoch- 

weise  |  Hochgeehrteste  Herren  und  Patroni.  \ 

Eu:  Magnificenz  und  HochEdelgeb.  Herri,  wird  annoch  in  Hochge- 

neigten  Andencken  ruhen  was  ich  wegen  derer  durch  Veranstellung  des 

Rectoris  auf  hiesiger  Thomas  Schule  Hrn.  Ernesti  beym  dffentlichen  Gottes- 

Dienste  hetlte  vor  8  Tagen  veranlaBten  disordres  bey  Denselben  vorzu- 

stellen  mich  gentthiget  gesehen.  Nachdem  nun  anhettte  Vor-  und  Nach- 

mittags  ein  gleiches  wiederum  sich  ereignet  und  ich  zu  Vermeidung  grofien 

Aufsehens  in  der  Kirche  und  turbationis  Sacrorum  mich  entschliefien 

mflficn.  die  Mottette  selbst  zu  dirigiren  und  nachhero  das  Absingen  durch 

einen  Stndiossum  verrichten  zu  lafien ,  anch  dieses  von  Zeit  zu  Zeit  immer 

arger  werden  wird,  ich  auch  mich  ohne  De ro  als  hoher  Patronorum  nach- 

drttckliches  Einsehen  in  Zukunfft  kaum  weiter  gegen  die  mir  untergebenen 

Schuler  bey  meinem  Amte  zu  ntainteniren  vermdchte,  mithin  entschuldiget 

sein  wtirde,  wenn  hieraus  noch  mehrere  und  vielleicht  irreparable  Unord- 

nungen  entstflnden;  Als  habe  En:  Magnifcenz  und  HochEdelgeb.  Herri, 

auch  dieses  geziemend  vorzustellen  nicht  Umgang  nehmen  konnen,  nebst 

gehorsamster  Bitte,  D  i  e  s  e  1  b  e  n  geruhen  dem  Herrn  Rector  ohnverzfiglich 

hierinnen  Einhalt  zu  thun,  und  durch  Beschleunigung  gebethenen  Haupt- 

resoluO'on,  nach  Dero  rflhmlichen  Eifer  vor  das  gemeine  Beste  dem  zu  be~ 
sorgenden  mehrern  Offentlichen  AergerniBe  in  der  Kirche,  Unordnung  auf 

dor  Schule,  Verkleinerung  der  zu  meinem  Amte  erforderlichen  autoritat 

bei  denen  Schtilern,  und  anderen  schlimmen  Folgerungen  hocherlettchtet 

vorzubauen ;  Verharre 

Eu.  Magnificenz  und  HochEdelgeb.  Herri igk. 

Leipzig  gehorsamer 

d .  19.  August  1736.  Johann  Sebastian  Bach . 

Denen  Magnificis ,  HochEdel-  |  gebohrnen .  HochEdlen .  Vesten  und  | 

Hochgelahrten  auch  Hochweisen  Herren,  |  Herrn  BurgerMeister  und  Bey- 

sitzern  des  Wohlldbl.  Stadt-Regiments  |  der  Stadt  Leipzig.  | 

Meinen  Hochgeehrtesten  Herren  und  |  Patronen.*) 

I;  Durchweg  Autograph. 
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[N.  15.] P.  M. 

Der  communicirte  Verlauf  wegen  des  alumni  Krausen  und  der  ihxu  cigen- 

machtig  und  ohno  hinlangliche  Ursache  geuommcncn  Praefectur  ist  weder 

v  ci  1 1  i  g,  wic  der  von  mir  2  Tage  nach  dicsem  aufgcsetztcn  Verlauf.  nenil. 

am  17.  Aug.  eingegcbene  Bericht  anzeiget .  den  ich  bedflrffenden  Falles 

durch  des  Hn.  Conrectoris  und  vieler  alumnorum  Zeugnific  bestiitigen 

kOnnte,  ia  mit  guten  Gewifien  beschweren  wolte,  noch  wahrhaftig.  II. 

Bach  weifi  nichts  anzufQhren,  als  seine  UntUchtigkeit  .  weil  er  meynet. 

man  wcrde  ihm  das  Urtheil  darttber  nicht  alleine  zugestehen .  sondern  es 

auch  in  diescm  Falle  vor  richtig  und  unpartheyisch  halten.  Allcin  gleich- 
wie  ich  schon  andere  Proben  anfflhren  konnte .  dafi  man  sich  auf  seine 

testinwnia  hierinne  nicht  allezeit  verlaflen  kann ,  und  wohl  eher  ein  alter 

Species  Thaler  einen  Discantisten  gemacht ,  der  so  wenig  einer  gewesen. 

als  ich  bin;  so  bin  ich  auch  gewis  versichert,  dafi  sein  vorgeben  hierinne 

gantzlich  unrichtig  ist,  und  versichere  ich  bey  meiner  Ehre,  dafi  ich  gleich 

vom  Anfange  nicht  ein  Wort  zu  der  Veranderung  halte  sagen  wollen. 

wenn  es  nur  die  geringste  Wahrscheinlichkeit  liattc.    1st  der  Knabe  zur 

ersten  Praefectur  unttlchtig,  so  ist  er  es  gantz  ohnfehlbar  auch  zu  den 

andern.  Denn  die  Praefecti  haben  alio  gleiche  Verrichtung .  welche  dar- 
iunen  besteht ,  dafi  sie  I )  die  Motetien  in  der  Kirche  dirigimu .  und  der, 

so  in  der  Schule  unter  ihnen  der  oberste  ist .  er  sey  erster  oder  anderer 

Praefectus,  welches  eben  ietzo  der  Kranse  ist  bey  den  precilms  in  der 

Schule,  2}  die  Lieder  in  der  Kirche  anfangen ,  3  im  Netten  Jahre  eine 

Canloreg  bey  dem  Singen  in  den  Hausern  dirigiren ;  der  Unterschicd  be- 
steht bios  darinncn,  dafi  der  erste  Praefectus  das  lctzterc  auch  in  der 

Michuelis  Messe  thut,  und  auf  Hochzeiton  bey  Tische  einige  Motet/en  singen 

lafit,  dabey  er  dirigirt;  der  andere  Praefectus  aber,  die  Music  im  andern 

Chor  an  Festtagen  dirigirt,  welches  der  erste  Praefectus  nicht  thut.  Sind 

also  die  Sttlcken  so  im  ersten  Chor  musicirt  wcrden  intrica/ar ,  dies  ist  das 

einzige  argument,  so  er  anftthret  und  anfflhren  kann.  so  dirigirt  ia  H. 

Bach  und  nicht  der  Praefectus.  Der  Vorige  Praefectus  N age  1  hat  nie  was 

andors  gethan.  als  die  vioUne  gestrichen.  Und  wie  komt  es  denn.  dafi  er 

ietzo  eben  einen  ersten  Praefectum  haben  wil ,  der  im  ersten  Chor  ein 

schwer  Stttcke  dirigiren  kann ,  da  er  ihn  sonst  nicht  gehabt .  oder  wenig- 

stens  eben  nicht  darauf  gesehen .  wenn  er  nur  sonst  affection  vor  die  Per- 

son gehabt?  Denn  wenn  er  sonst  verreiset  ist,  hat  er  ordentlich  den  Or- 

ganistvn  aus  der  Netten  Kirche  als  H.  Schotten  und  Gerlachen  dirigiren 

lafien  ,  wie  e«  der  letztere ,  bcdflrffenden  Fals.  affrstiren  wird.  Wiewohl 

es  freylich  befier  ist,  dafi  es  der  Praefectm  thun  kan.    Aber  wenn  er  un- 
ttlchtig ist,  nach  seinem  Vorgeben.  warum  ist  er  1  nicht  dabey  geblieben. 

da  ich  schon  darein  consentiret  hatte,  dafi  er  in  dem  Fall,  wieder  anderer 

Praefectus  seyn  mtfchte.  sondern  sagt  den  alumnis  und  NB.  mir  selbst.  da 

ich  ihn  dartlber  constituirv.  auf  meiner  Stube  ins  Angesichte,  dafi  er  ihn  um 

meinetwillen.  und  weil  man  ihm  gcsagt,  dafi  ich  etwas  geredet  welches  seinen 
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Jun'bwt  praejudicirYich.  NB.  nicht.  zu der ersten  Pra  e/ectur  nic  ht 
1  alien,  denn  er  hattc  sie  schon  4  Wochcn  und  l&nger  verwaltet,  sondern 

wieder  a  b  s e t z en  wolle;  welches  ia  die  Ursache  ist,  waruin  ich 

mich  dagegen  gereget,  indem  es  ia  nicht  conw3U  ist.  zu  leiden .  dafi  er 

dergleichen  Dinge  thut.  und  den  Schulern  seine  Abaichten  wifien  lafiet. 

2  Hatte  er  ihn  in  den  4  Wochen  erst,  und  nicht  schon  in  den  (>  Jahren, 

die  er  ihn  in  seinen  Singestundon  gehabt ,  welches  billig  seyn  solte.  nicht 

vor  /wriest  befunden,  so  mufite  ihm  ia  gar  keine  Prae/ectur  gegeben  wer- 
den.  Denn  wenn  er  im  ersten  Chor  nicht  /ac/fest  ist.  wird  er  es  gewis  iin 

andern  auch  nicht  seyn,  und  so  war  ia  es  wieder  sein  Ann  und  Gewilieu. 

dafi  er  mir  durch  den  Hu.  Ctmrertorem  sagen  und  versprechen  liefie.  er 

wollo  ilm  auf  meinen  Brief,  den  ich  ihm  Tages  vorher  geschrieben,  in  der 

ersten  SingeStunde  wieder  eiusetzen.  Die  Probe  so  er  2  Tage  nach  diesem 

Versprechen,  und  da  er  wieder  von  dem  eutlauflenen  Krausen .  wie  zu- 

vor,  verhetzt  worden,  ist  eine  Falle  gewesen.  Die  Schttler.  so  ich  bofragt, 

sagen.  er  hatte  es  ein  einzigmal  versohen ,  und  sich  gleich  corrigirvi.  Es 

ware  ein  grofi  wunder,  meines  Erachtens .  wenn  er  es  gar  nicht  versehen 

hfttte.  da  H.  Bach  die  intention  gehabt  und  gewtlnschet.  dafi  er  es  verseheu 

solle .  Dafi  ich  den  H .  Cantorem  solte  gebeten  haben,  dem  alumna  Krausen 

eine  pruefectur  zu  geben  ,  ist  grundfalsch.  Die  Sache  verhftlt  sich  also  : 

AU  wir  vor  dem  Jahre  gegen  Advent  von  Hn.  M.  Kriegels  Hochzeit  mit- 

einander  nach  Hause  fuhren,  fragte  er  mich,  ob  dieser  Krause  mit  Prar- 

jectus  werden  solte.  denn  es  ware  nun  Zeit.  dafi  die  gewOhnlichen  Singe 

Stundeu.  so  vor  dem  neiien  Jahre  gehalten  werden  von  den  PraeJectU 

angiengen,  und  intlfie  also  nun  der  NB.  vierte  nicht  dri  t  te ,  wie  H.  Bach 

schreibt  gemacht  werden,  denn  dio  ersten  \\.  praeferti  waren  damals  Nagel, 

KrauB  und  Nitache  dafi  man  sich  doch  im  Liigen  so  leicht  verrath !  .  Er 

habe  das  Bedencken .  dafi  er  sonst  ein  liederlicher  Hund  gewesen.  Ich 

sagto  darauf ;  das  letzte  wftre  freylich  wahr .  und  hfttte  er  vor  2  Jahren 

20  Thlr.  Schulden  gehabt  wobey  ein  KJeid  a  1 2  Thlr.  gewesem  wie  ich  von 

Herrn  Gesnern  im  C7«M//on-Buch  angemerckt  befunden ;  weil  es  ihm  aber 

H.  Gemer  nmtmunicato  meeum  consilin,  wegen  seines  treflichen  ivgenii  par- 
donniri .  und  die  Schulden  nun  mehrentheils  bezahlt  waren,  konne  man 

ihn  wohl  nicht  praeteriren,  wenn  or  anders  tuchtig  ware  einen  praefh  ium 

abzugebeu.  Darauf  antwortete  er  mir,  wie  Gott  weifi,  Jattichtigister 

wohl.  und  so  ist  er  nachhor  dritter,  anderer  und  erstor  Praefectus  worden, 

und  kann  ich  auf  meine  Ehrc  versichern .  dafi  keine  Klage  fiber  ihn 

kommen.  Die  /Wen  so  in  der  Kirche  gemacht  worden,  sind  vorge- 

gangen.  ehe  er  vierdter  Praefectus  worden.  Der  II.  Superint.  sagte  mir 

neltlich.  seit  dem  Er  der  vielen  Unordnung  in  der  Kirche 

h  a  1  b  c  r  ein  E  i  n  s  e  h  e  n  z  u  haben  b  e  f  o  h  1  e  n .  habe  man  doch 

nichts  wieder  verspfihret.  Das  ist  aber  gleich  nach  dem  neflen 

Jahre  geschehen.  da  Krause  noch  in  keiner  Kirche  absang.  Wie  kann  II . 
Bach  befunden  haben,  dafi  sie  von  ihm  herkommen  ? 

Leipzig  d.  13.  Sept,  1736.  M.  Jo.  Aug.  Emesti, 

1)  Eruestis  Autograph. 
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[Pol.  17.] 

E.  E.  Hochw.  Rath  tier  Stad  Leipzigk  hat  mififallig  vernehmen 

mussen,  wafi  maflen  bey  der  Thomas  8chule  wegen  Bestcllung  des  Prae- 

fecti  InqtMnorum ,  welcher  insgemein  General-  Prae/ectus  genennet  wird. 

Irrungen  entstanden.  nachdcm  aber  in  der  Schul-Ordnung  Cap.  13.  §.  S. 

und  Cap.  14.  §.  1.  nnd  4.  deutlich  enthalten.  daO  der  Cantor  die  zu  ieder 

deren  4 .  CWoreyen  gehorigen  S .  Knaben  mit  Bewilligung  des  Rectoris  an- 

nehmen,  und  darans  vier  Prae/ectos  Chororum  mit  Vorbewust  und  Genehm- 

haltung  des  Hcrrn  Vorstehers  erwehlen .  und  zur  General-  oder  Inqrilino- 

rttm  Praefectur  iederzeit  der  erste  Alumnus  oder  wenn  dieser  in  Mustn't 
nicht  geschickt  gennng.  der  Nachfolgende  gezogen  werden  solle,  hierflber 

nach  Vorschrifft  erwehnter  SchulOrdnung  Cap.  2  §,  17.  Cap.  6.  §.  1.  et 

7.  weder  der  Rector  noch  der  Cantor  noch  auch  die  gesamten  Praece- 

ptores Macht  haben .  eigenmachtiger  weise  einen  Schiller  von  der  Sohule 

oder  dem  Oenufl  eines  und  des  andern  Renejicii  zu  excludiren :  Als 

sind  sie  solchem  gebtlhrend  nachzukommen ,  einen  oder  den  andern 

Schiller  von  der  einmahl  aufgetragenen  Verrichtung  vor  sich  zu  sm- 

pendirtii,  oder  gar  hinwieder  auszuschliefien  oder  denen  gesammten  Kna- 
ben etwas  sub  poena  Ejcdusionis  anzudeuten .  wann  nicht  vOrhero  nach 

Maasgebung  des  7.  §.  Cap.  f>.  verfahren.  nichtweniger  der  Cantor  derer 

Prae/ectorum  Obliegenheit  anderen.  als  Ahtmnis  auffzutragen.  sich  zu  ent- 

halten schuldig.  Wie  dann  auch  die  Praefecti  bey  vorkommenden  Fallen 

dergestalt.  damit  sie  denenjenigen.  iiberwelche  ihnen  nach  dem  4.  §.  des 

1 4.  Cap.  einige  Jnspertion  zustehet,  nicht  verachtlich  werden,  zu  bestrafen, 

solchemnach  mit  der  baculatione  publico  gantzlich  zu  verschonen ;  lm 

lihrigen  werden  diejenigen  Praeceptores,  denen  in  Cap.  4.  §.  9.  mehrer- 

wehnter  Schul-Ordnung  die  Inspection  derer  Chore  bey  dem  tfffentlichen 

Gottesdienste.  so  wohl  bey  denen  Braut  MeBen  aufgetragen  ist .  ihre  Ob- 

liegenheit diesfalls  genan  zu  beobachten.  und  hierdurch  dergleichen  Ex- 

crxse,  wie  Gottfried  Theodor  Krausen  beygemefien  worden.  zu  vermeyden 

wissen,  Wornach  sich,  da  instehende  Ostern  die  Zeit  von  Johann  Gottl. 

KrauBens  Auffenthalt  auf  der  Schule  zu  Ende  gehet ,  bey  Ersetzung  des 

General-Praefecti  zu  richten,  auch  sonst  die  Schul-Ordnung  allenthalben. 

insonderheit  bey  vorfallenden  Zwistigkeiten  deren  4.  §.  des  erstern  ,  in- 

gleichen  der  1  lte  und  12te  §.  des  andern  Capituls  in  genauer  Obacht  zu 

halten.  Urkundlich  mit  dem  gewflhnlichen  Stadt&r»W.  bedrucket. 

Sip.  Leipzig,  den  6.  Febr.  1737. 

[Pol.  19. 1 
Leipzigk  den  2u  April  1737. 

Habe  auf  EE.  Hochw.  Raths  der  Stadt  Leipzig  Verordnung  habe  so 

den  Superintendent™  Tit.  Herr  D.  Deylingen  vorherstehende  Verordnung. 

wie  sie  an  die  Praeceptores  der  Thomas  Schule  ergangen .  in  Abschrim 
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communiciret.  welcher  davor  danekte  und  meldet ,  wie  er  bey  den  Hoch- 

lftbl.  Comiitorio  der  Sache  schon  eingedenck  sein  wolte. 

Johann  Zacharias  Trefurth 

Stadtschreiber. 

[Foi.  20.1 

Auff  E.  E.  Hochw.  Raths  Befehl  habe  eine  Verordnung,  den  general 

Praefectum  auff  der  Thomas  Scbule  betreffend,  insinuiret 

1)  Dem  H.  Rectori,  M.  Johann  August  Ernesti,  und  zwar  ihm  selbst 

auf  der  Thomas  Schule  den  6.  April*  1  737. 

und 

2)  dem  H.  Taw  ton  Johann  Sebastian  Bach,  gleiehfalls  ihm  selbst  auf 

der  Thomas  Schule  den  10.  Aprilis,  1737. 

Johann  Georg  Lorentz, 

Xuncius  Juris.  . 

[VII.  B.  70.  Fol.  L] 

Einkom.  den  12.  Febr.  1737. 

Mognifiri .  Hoch  Edelgebohrne  Hoch  - Ehrwtlrdige ,  Hoch - Edlc , 
Vest  und  Hochgelahrte  Hochgeehrteste  Hcrren  und  Hohe  Patroni! 
Es  hat  der  Rector  der  8chnle  zu  St.  Thomae  allhier  Herr  M.  Johann 

August  Emesti  jungsthin  sich  unterstanden ,  mir  bey  dem  ersten  Chor, 

welches  von  denen  Alumni*  der  bemeldten  8chule  /orw/ret  wird  ,  ein  un- 

tuchtiges  Subjection  zum  Praefecto  wieder  meinen  Willen  aufzudringen ; 

und  als  jch  dieses  weder  annehmen  kttnnen  .  noch  wollen  :  hat  vermelter 

Herr  M.  Emesti  alien  Alumnis.  daft  keiner ,  ohne  diesem  seinen  eigen- 

michtig  gesctzten  Praefectn  in  der  Kirche  die  Mutette  absingen,  oder  diri- 

giren  soltc ,  bey  Straffe  der  Relegation  verbothen .  auch  dadurch  so  viel 

efectuiret,  daft  den  Sonntag  darauf  in  der  Nach-Mittags  Predigt  kein  ein- 
tziger  Schiilcr  aus  Fnrcht  der  angcdroheten  Strafe  das  Absingen  fiber 

Bich  nehmen.  und  die  Motette  dirigirvn  wollen ,  ja  es  wflrden  gar  die  Sacra 

gesttihret  worden  seyn.  wenn  ich  nicht  noch  einen  Studiftsum.  so  solches 

verrichtet,  dahin  vermocht  hatte. 

Wenn  ich  dann  durch  dieses,  des  Herrn  Pectoris  Unternehmen  nicht 

allein  in  meinem  Officio  gar  sehr  gekrancket  und  turbiret ,  sondern  mir 

auch  der,  von  denen  Schfllern  schuldige  Respect  entzogen.  und  ich  dadurch 

um  meine  Reputation  bey  ihm  gebracht  worden  ;  da  doch  1  nach  E.  E. 

Raths  allhier,  bey  der  Schule  zu  St.  Thomae  gemachten  Schnl - Ordnung 

Cap.  14.  §.  A.  mir  die  Prae/ectos  Chororum  aus  denen  Schul  Knaben  ohne 

Concurrent  des  Herrn  Pectoris  zu  erwehlen  zustehet,  solches  auch  bishero 

sowohl  von  mir.  als  meinen  antecessoribu*  bestandig  also  gehalten  worden ; 

gestalt  dieses  daher  seinen  verntinfftigen  Grand  hat,  da  die  Praefecti  nach 

obangezogener  Schul  -  Ordnung  meine.  des  Cantoris  Stelle.  weil  ich  zu- 
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gleich  in  alien  Kirchen  nicht  seyn  kan.  vertreten  und  diripiren  aollen.  ich 

auch  ilher  das  erste  Char  die  Inspection  und  Aufsicht  insbesondere  habe 

und  also,  tnit  wem  ich  wir  an  *zukoinmen  getraue.  am  beaten  wissen  mull: 

hiernechst  2  de9  Pectoris  an  die  Schiller  gethanes  Verboth .  unter  einem 

andcrn  Prae/ecto  nicht  zu  singen.  hochst  unbillig  ist.  in  Betrachtung  wenn 

die  Schiller  mir  ratione  des  Singens  die  Parition  nicht  leisten  sollen  .  un- 

mdglich  etwas  fruchtharlich.es  ausgerichtet  werden  kan :  ich  dahero  damit 

dieses  Beginnen  nicht  zur  Conseqcence  goreichen  moge.  mich  defihalb  za 

wor/ren  hohe  I'rsache  babe : 
Als  werde  E  w .  Mugnif.  HochEdelg.  und  HochEhrwd.  Herri, 

bey  diesem  Bedrangntls  anzngehen  geraflfiiget .  und  gelanget  dahero  an 

D  i  e  8  e  1  b  e  n  mein  gehorsamstcs  Bitten  : 

Bey  meinem  Officio  mich  zu  schfltzcn  .  und  dahero  dem  H.  Pecturi 

M.  Ernest!,  daft  er  mich  in  solehem  fernerhin  nicht  becintrachtigen .  der 

Erwehlung  derer  Praefectorum  ohne  mein  Wifien  und  WUlen ,  wie  auch 

eines  Verboths  gegen  die  SchulKnaben,  mir  bey  demSingen  keine  parition 

zu  leisten.  sich  hinktlnfftig  enthalten  solle.  ernstlich  zu  bedeuten  .  dem 

H.  Svperinfeudettten,  Oder  einem  der  Herren  Geistlichen  bey  der  Thomas 

Kirche  abt;r.  sonder  ungeziemende  Mafigchung .  daft  sie  die  SchulKinder 

zu  dem  mir  schuldigen  Respect  und  Gchorsam  wieder  anweisen.  nnd  mich 
hierdurch  mein  Amt  ferncr  zu  vcrrichten .  in  dem  Stand  setzen  sollen. 

gemafte  Verordnung  hochgeneigt  zu  ertlieilen. 

Wie  ich  mich  nun  in  meinem  billigen  Suchen  Dero  Schutz  und  Hfllffe 

getriiste ;  Also  werde  davor,  wie  allezeit  init  alien  Respect  verharren. 

Ew.  Magnif.  HochEdelg.  HochEhrw.  und  HochEdl.  Herri. 

gchorsamster 
Johann  Sebastian  Bach. 

Leipzig  den  1 2.  Plrbruar:  Compositeur  von  Kiinigl.  MaJ.  in  Pohlen 

I  737.'  Hoff-Capelle.  und  Dir.  Chori  Mttsici 
allhier. 

Denen  Muynijicis ,  IIochEdelgebohrnen  Hoch-  |  EhrwUrdigen, 

Hochedlen,  Vesten  und  Hochgelahrten.  |  Herren  Verordneteu.  des  hoch- 

lObl  :  Chnr-  und  Fllrstl.  |  Sachfi.  Consistorii  zu  Leipzig  meinen  hochgeehr- 

te-  I  sten  Herren  und  hochgebietenden  Patronis.  \ 

(Fol.  A  ein  8chreiben  des  Consistoriums  an  Deyling  und  an  den 

Bath  vom  13.  Febr.  1737  »Bach  habe  sich  wegen  des  Hectors  beim  Con- 
aistorium  beschwert ,  der  Rath  solle  die  Sache  untersuchen  und  dieselhe 

ohne  Weiterung  beizulegen  suchen.  auch  verfUgen.  daft  beim  offentlichen 

Gottesdienst  kein  Hindernift  und  Aufaehen  verursachet  werde«.) 

1)  Statt  Februiir  1737  stand  anfanglich  November  I7:k»,  und  statt  \2  einc 
andre  zweistellige  Zahl.  die  nicht  mehr  zu  erkennen  ist:  die  spatere  Datirung 
ist  flber  eine  Rasur  geschrieben.  Das  SchriftstUck  ist  Copie  und  von  Bach  nur 
unterzeichuet 
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iFol.  5.  J 

Einkom.  den  21.  Aug.  1  737. 

Magnifci  HochEhrwitrdige,  HochEdel.  |  gebohrne  Vest  und  Hoch- 

gclahrte.  |  Hochgeehrteste  Herren  und  Patroni\  \ 

Ew.  Magnif.  II o c h  E  d  e I g e b.  .inch  II o c  h E h r  w.  und  Ho chEdl. 

Herri,  werden  Sich  hochgeneigt  zu  erinnern  geruhen.  welchergcstalt  ieh 

untenn  12.  Febr.  dieses  1  .Jahres  tlber  den  Rector  derSchule  zu  St.  Thomae, 

Herrn  M.  Johann  August  Ernesti.  wegcn  der  mir  in  meinem  O/Jteio  an- 
gethanen  Beeintraehtigung .  auch  wegen  der.  denen  Alumnus  untersagten 

Pan'tion  und  mir  dadurch  zugezogenen  Prostitution  mieh  beschweret  und 
nin  Dero  Schutz  und  Hfllffe  gehorsaiust  angesuchet  habe. 

Nun  hat  zwar  seit  der  Zeit  E.  E.  Rath  allhier  mir  cine  Verordnung. 

so  in  Abschriftx  $ub  A.  beygehet .  zugesehicket :  Alleine  ieh  bin  eines 

Theils  dadurch  wegen  der  mir  von  gedachten  Herrn  Rectnre  angcthanen 

Prostitution  nieht  Safisjarirvt,  andern  Theils  damit  gar  sehr  grurirrt  worden  : 

Denn  gleichwie  ieh  durch  die  von  dem  H.  Rectore  public?  in  rtffent- 

licher  Kirche .  auch  in  Gegenwart  sSmmtlicher  Primanet .  mit  Relegation 

und  Verlust  der  Caution,  woferne  sich  finer  meiner  Ordre  zu  folgen  wurde 

gelflsten  laBen.  an  die  Schiller  beschehene  Bcdrohung  an  meinem  Respect 

gar  sehr  verletzet  worden  .  weBwegen ,  dafi  meine  Ehre  wiederum  hergc- 

stellet  werde,  ich  nicht  unbillig  verlange ;  Also  beziehet  sich  die  oban- 

gezogene  Raths  Verordnung  auf  eine  1723  edirte  Schul- Ordnung ,  mit 

•  welcher  es  aber  diese  BewandniB  hat ,  daB  sie  vim  der  alten  Schul-Ord- 

nnng  in  vielen  Stfleken  dijferiret ,  und  zu  meinem  groBem  Praejudiz  so 

wohl  in  Ausilbung  meines  Amts .  als  auch  in  den  habenden  Accideniien 

gereichet.  hingegen  diBfalls  niemahls  vor  giiltig  agnoscirct  worden;  ge- 

stalt.  als  doren  publication  einsmahls  unternommen  werden  wolte.  der  seel, 

verstorbene  Rector  Ernesti  sich  dergestalt :  DaB  selbige  vor  alien  Dingen 

dem  hochlohl.  Consiatorio  eingeschicket,  und  was  darauf  verordnet  werden 

wllrde,  erwartet  werden  mflste.  darwieder  nvwiret.  Wie  nun  dcren  Rati- 

Jication  meines  WiBens  n«>eh  nicht  erfolget .  ich  also  mich  nach  solcher 

neuen  mir  praejudiciAkhcn  SchulOrdnung  nicht  achten  kiinnen.  zumahlen 

da  die  accidentia  mir  gar  sehr  darinnen  geschmalert  werden  sollen ,  mit- 

hin  es  bey  der  alten  Schul-Ordnung  annoch  sein  Bewenden  haben  wird ; 

Also  kan  die  obangefflhrte  Raths Verordnung.  so  sich  auf  jene  grtlndct, 

der  Sache  nicht  abhelffen.  Besonders  kan  dasjenige .  was  darinnen  der- 

gestalt : 

Dafi  ich  ein  oder  den  andern  Schiller ,  von  der  einmahl  aufgetrage- 

nen  Verrichtnng  zu  suspend  irvx\ .  oder  gar  hinwiedemm  auszusehlieBen 

nicht  vermogend  sein  soil, 

ausgedrucket  werden  wollen  .  nicht  pmcedircn.  gestalt  Falle  vorkommen, 

da  in  continent  eine  Aenderung  vorgenommen  werden  muB,  und  nicht  erst- 

lich  eine  weitlauflrigeUntersnchung  in  solchen  geringfllgigen  Disciplinal-  und 

1   Die  Worte  »12.  Febr.  diese8«  steheu  ebeufalls  auf  einer  Kaj»ur.  Was  ur- 

uprUnglich  gestanden,  laBt  sich  aber  nicht  uiebr  erkennen. 
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Schul  Sachcn  vorgenoinnien  werden  kan.  dergleichen  Anderung  auch  auf 

alien  lmVa/-Schulen  dem  Contort  in  Sachcn  die  A/mjic  be tre fiend  zustehet.  in- 

dem  sonsten  die  Jugend.  wenn  sie  weiB,  dafl  man  ihr  gar  nichta  thnn  kan, 

zu  gouvernireii  nnd  sein  Amt  ein  Gnugen  zu  leisten  unmfiglich  fallen  will; 

E  w.  Magnif.  HochEhrw.  HochEdelg.  und  HochEdl.  Herri, 

habe  dahero  solches  zu  hinterbringen  vor  nflthig  geachtet ,  und  gelanget 

anDieselben  hierdurch  nochnials  mein  gehorsamstes  Bitten : 

Bey  Ausilbung  meines  Amtes  mich  bey  dem  dazu  ndthigen  Resprct 

zu  schutzcn ,  dem  Herrn  Rector  Emesti  aber  alle  unbefugte  Eingriffe  zu 

untersagen,  auch  daB  meine ,  durch  gedachten  Herrn  Rectoris  Bezeugen, 

bey  denen  Schttlern  Wi'rte  Ehre  wieder  hergestellet  werden  mftge .  das 
ntithige  zu  verordnen,  so  wohl  mich  wieder  die  neue  Schul  Ordnung .  so 

weit  sie  mich  graviret ,  und  von  Ausubung  meines  Amtes  abliftlt .  zu 
schtttzen. 

Vor  die  mir  hierunter  erzeigte  Hfllffe  werde  ich,  wie  allezeit  in  ge- 
buhrenden  Respect  verharren. 

Ew.  Magnif.  HochEhrwd.  HochEdelg.  auch 
HochEdl.  Herri. 

gehorsamer Jotiann  Sebastian  Bach. 

Leipzig  den  2 1 .  Aug.  1737.  ipse  concept.1 , 

Denen   Magnified  HochEhrwttrdigen,  Hoch  |  Edelgebohrnen, 

HochEdlen,  Vest  und  Hochgelahrten  |  Herren ,  des  Konigl.  C'hur  und 
Fdrstl.  8Schfi.  Hoch-  j  lObl.  Consistorii  zu  Leipzig  Herrn  Verordneten  | 

meinen  Hochgeehrtesten  Herren  und  Patronis.  \ 

(Fol.  1 1 .  Das  ( 'onsistorium  theilt  Deyling  und  dem  Rathe  unter  dem 
2b.  August  1737  mit,  dafi  Bach  sich  unter  dem  21.  Aug.  1737  mit  neuen 

Vorstellungen  und  Gesuchen  an  dasselbe  gewendet  habe,  und  fordert 

binnen  14  Tagen  liber  die  BewandtniB  dieser  Angelegenheit  Bericht  ein.) 

[Fol.  12. 

Von    GOTTES   Gnaden,    Friedrich    August,    Kflnig  in 

Pohlen.  Hertzog  zu  Sach Ben.  Julich.  Cleve  Berg.  Engern 

und  Westphah len.  Churfurst. 

Wurdigc,  Hochgelahrte ,  lieben  and&chtige  und  getreue ;  Welcher- 
gestalt  bey  Uns  Unser  UoffCompotiist,  Johann  Sebastian  Bach ,  sich  flber 

den  jetzigen  Rectorem  bey  der  8chule  zu  St.  Thomae  in  Leipzig,  M.  Johann 

August  Ernesti,  daB  er  ohne  seine  Concurrent  die  Praefecttir  und  zwar  mit 

einem  Subjccto,  welches  in  musiris  sehr  schlecht  erfahren,  zu  besezen  sich 

nicht  entblOdet,  und  alB  er  beyderGewahrwerdungdeBenSchwachheit.  und 

I;  Nur  die  Unterschrift  autograph. 
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der  daher  in  der  Music  entstandenen  Unordnung  sich  gendthiget  gcseheii, 

eine  Anderung  vorzunehmen,  und  an  deBen  statt  ein  geschickteres  Sub- 

jectum  zn  erwehlen  ,  gedachter  Rector  Ernesti  seinem  Vorhaben  sich  nicht 

allein  opponiret,  sondern  anch ,  zn  seiner  grdfiten  Bekrflnckung  und  Pro- 

stitution .  denen  sammtlichen  SchuIKnaben  in  coetu  publico  sub  poena  Ba- 

culationis  untersaget,  seinen  Veranstaltungen  Parition  zu  leisten,  sich  be- 

schweret,  und  was  er  solchemnach  gehorsamst  gebethen ,  das  weiset  der 
Inschlufi. 

Wir  begehren  darauf  hiermit,  ihr  wollet,  auf  solche  Beschwerde, 

nach  Befinden,  die  Gebtlhr  verfOgen.  Daran  geschieht  Unser  Meynung. 

Dai.  DreBdeu,  am  17.  Decbr.  1737. 

Jacob  Fridrich  Schilling 

Andreas  Heinrich  Beyer 

.si  I  Adresse  :1 

SB'S  *  Denen  Wiirdigen  und  Hochgelahrten  ,  Unsern  lie-  |  ben  and&chiigm 
a  |.j2   und  getreuen  Verordneten  des  \  Consittorii  zu  Leipzig,  j 

*  ijj  Einkom.  den  I.  Febr.  1738. 

[Fol.  13.] 

prs.  den  29.  Oct.  1737. 
Praes.  d.  13.  Dec.  1737. 

Aller-Durchleuchtigster ,    Grofimachtigster  KOnig  und 

Churf first  Allergnadigster  Herr, 

•  DaB  Ew.  Kflnigl.  Mai  est:  a  us  all  erhffchsten  Onaden  mir  das 

Praedicat  Dero  Hoff -  Componisten  angedeyhen  lafien,  solches  venerire 

Zeit  Lebens  mit  allerunterthttnigstem  Dancke.  Gleichwie  nun  dahero 

Ew.  Ktinigl.  Maiest.  allergniidigste  Protection  ich  mir  in  allertiefster 

Zuversicht  zueignc ,  so  unterwinde  mich  audi .  um  selbige  bey  meinen 

iezigcn  Bedrtlcknngen  allergehorsamst  anzusuchen. 

Es  haben  meine  Vorfahren,  die  Cantores  bey  der  Schule  zu  S.  Tho- 

mae  alhier  iederzeit  nach  der  hergebrachten  Schul  -  Ordnung  das  Recht 

beseBen,  die  Praefectos  bey  denen  Choris  Musicis  zu  ernennen,  und  dieses 

ans  der  gegrttndeten  Ursache,  weil  sie  am  sichersten  wiBen  kdnnen,  wel- 

ches Subjcctum  am  allertflchtigsten  zu  gebrauchen,  und  dieses  Praecipuum 

habe  ich  auch  geraume  Zeit  und  ohne  Jemandes  Contradiction  genoBen ; 

Nichts  destoweniger  aber  hat  sich  der  ietzige  Rector,  M.  Johann 

August  Emesti  nicht  entbltfdet ,  mir  ittngsthin  ohne  meine  Concurrent  die 

Praejectur  und  zwar  mit  einem  Subjecto ,  welches  in  musicis  sehr  schlecht 

erfahren,  zu  besezen;  Und  als  ich  bey  Gewahrwerdung  deBen  Schwach- 

heit ,  und  der  daher  in  der  Music  entstandenen  Unordnung  mich  genOthi- 

get  sahe,  eine  Anderung  vorzunehmen  und  an  deBen  statt  ein  geschick- 

teres Subjectum  zuerwehlen,  so  hat  gedachter  Rector,  Ernesti,  meinem  Vor- 

haben sich  nicht  allein  stracklich  opponiret,  sondern  auch  zu  meiner 

grtffiten  Bekranckung  und  Prostitution  denen  samtlichen  Schul-Knaben  in 

Digitized  by  Google 



—    912  — 

coetu  publico  sub  poena  baculationis  untersaget ,  meinen  Veraiistaltnngen 

Parition  zu  leisten.  Ob  ich  nun  wohl  meine  wohl  J'undivXe  Praerogatire 
bey  dem  alhiesigen  Magistrat  in  der  Beyfnge  sub  A.  zu  mamtenireik  ge- 

suehet,  auch  das  KOnigl.  Consistorium  allhier  nm  Satisfaction  der  mir  an- 

gethanen  Injurien  sub  li.  imphrirtt.  so  ist  dennoch  voni  letztern  gar  nichts. 

vom  erstern  aber  die  abschriflTtlich  bcigefngte  Weisung  sub.  C.  erfoget.  Die- 

weilen  aber.  allergnadigster  Kflnig  und  Herr ,  von  den  Katbe  albier  nach 

der  /w/wrirten  Beyfuge  meine  sonst  gehabte  Gerechtsame  ganzlich  abge- 

schnitten  und  sich  auf  eine  neuerlich Anno  1723  errichtete  Schul-Ordnung 

bezogen  wird .  (lie  mich  aber  haupts&chlich  nm  deswillen  nicht  binden 

kan.  weilen  selbige  von  dem  hiesigen  Ctmsistorin .  wenn  sie  anders  gflltig 

seyn  wollen.  niemahlen  confimiixQi  worden ; 

Als  ersuche  Ew.  K  0  n  i  g  1  Majest.  ich  in  allertieffster  Unterthftnigkeit 

1*  dem  allhicaigen  Katbe,  daft  er  mich  in  meinein ouaesitv  ratiotu 
der  zuernennenden  Prae/ectorum  C/wri  Musici  ungckranckt  erhalten.  und 

dabey  schtizen  solle.  nnd 

2)  Dem  Consistorio  alhier  allergnadigst  anzubefehlen ,  den  Rector 

Prnesti  zu  einer  Abbitte  der  mir  angethanen  Beschimpffung  anzuhalten. 

auch  sodann  sender  MaBgebung  dem  Superintendenten .  I).  Deylingen  auf- 
zutragen.  den  ganzen  coetttm  dahin  anzuraahnen ,  daB  die  samtlichen 

Schul-Knaben  mir  den  sonst  gehOrigen  Respect  uud  Obedient  erzeigen 

sollen.  Diese  allerhochsteKonigl.  Gnade  erkenne  mit  unsterblicher  Danck 

Begierde  und  beharre  in  alkrtiefster  Submission 

Dem  Allerdurchleuchtigsten  Grofimflchtigsten  FUrsten 

undllerrn,  HeTrn  Friedrich  August  o,  Konig  in  Pohleu,  GroB- 

Herzog  in  Litthauen .  ReuBen.  PreuBen,  Mazovien,  Samogitien.  Kyovien. 

Vollhinien,  Podolien,  Podlachien,  Lieffland,  Smolenscien.  Severien  und 

Czcrnienhovien,  Herzog  zu  Saehsen,  Jfllich,  Cleve .  Berg.  Engern  und 

Westphalen .  des  heiligen  Romischen  Reichs  Ertz-Marschall  und  Chur- 

fiirsten.  Landgrafleii  in  Thttringen.  Marggraffen  zu  MeiBen.  auch  Ober- 

und  Sieder-Lausiz.  Burggraffen  zu  Magdeburg.  GcfUrsteten  Graffen  zu 

Henneberg.  Graffen  zu  der  Marck ,  Ravensberg  und  Barby,  Herrn  zu 
Ravenstoin. 

Meinem  allergnadigsten  Konige,  Churfflrsten  und  Herrn.1 

Fol.  22.  In  Folge  des  Kiinigl.  Rescripts  fordert  unter  dem  5.  Febr. 

1738  das  Oonsistorium  Deyling  und  den  Rath  unter  Bezugnahme  auf  das 

Sehreiben  vom  28.  Aug.  1737  nochmals  energisch  zum  Bericht  binnen 

14  Tagen  auf.  Der  am  28.  Aug.  1737  geforderte  Bericht  war  demnach 

nicht  erfolgt. 
  • 

I   Abschrift.  aber  mit  Bachs  Siegel  :Rosette  mit  Krone)  verselieu. 

Leipzig 

den  18  ten  Octobris 
1737. 

Ew.  Konigl.  Majestat 

allerunterthanigster 

allergehorsamster 
Johami  8ebastian  Bach. 
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XII. 

Zu  S.  599.) 

Des 

Koniglichen  Hoff-Compostieurs  und  Capellmeisters  ingleichen 

Directoris  Musices  wie  auch  Cantoris  der  Thomas-Schule 

Herrn  Johann  Sebastian  Bach 

zu  Leipzig 

Vorschriften  uud  Grunds&tze  zum  vierstimmigen 

spielen  des  General-Bass  oder  Accompagnement 

ft» 

seine  Scholar™  in  der  Music. 

was.') 

Sign*-  |  6 turen 43 
76 

i 

7 98 

9  1 
 6 

5 
65 43 

b7 

4 
3 

A 

5? 

Ohne 
8 

5 Mittel- 
Stimraen 

3 5 3 3 3 
1 

3  |  3 
8 3 * 

• 
2 3 

einer  < 

Veratar- 

kungs- 
Stimmen 

38  6 S 8  3 56 
5      5  — 

1 1  1 

6 6 
Signatur 

3 

Kurtzer  Unterricht  von  den  so  genannten  General  Bass. 

Die  Signaturen  so  in  General  Bass  vorkommen  sind  folgende  Neune 

nehmlich:  2.  3.  4.  h7 .  5.  6.  7.  8.  9. 

Diese  werden  eingetheilet  in  Comonantien  und  Dissonantien.  Viere 

da  von  sind  Comonantien,  nehmlich 
3.  5.  6.  8. 

Diese  werden  wieder  eingetheilet  in  perfectas  und  imperfectas. 

Consonantiae  perfectae  sind2):  Quinta  und  Octava,  und  imperfectne  sind 
zwo  nehmlich  :  Tertia  und  Sexta . 

Die  tlbrigen  Fttnffe  sind  Dissonantien,  nehmlich : 

2.  4.  b7.  7.  9. 

Wenn  gar  keine  Zahl  oder  Signatur  fiber  der  Bass  Note  stehet .  so 

greifft  man  den  Accord  welcher  bestehet  aus  3.  5.  und  8. 

1)  Titel  von  dor  Hand  Johann  Peter  Kellners ,  welche  sich  auch  spater 
durch  Correcturen  und  Zusiitze  hier  und  da  bemerklich  macht. 

2  Statt  des  Kolons  im  Original  ein  Fragezeichen. 

Si  itta,  J.  S.  Bach.  n.  58 
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Man  mus  aber  nicht  im  Accord  zweymahl  die  5  and  S  nehmen,  dafl 

sie  oben  zu  liegen  kommet  sonst  folgen  5ten  und  8Ten  auf  einander  welches 
die  grdsten  Fehler  in  der  Musique  seyn. 

NB.  Man  gohet  vice  versa. 

Zuweilen  findet  man  auch  eine  3.  5.  und  8  ttber  einer  Note,  dieses  be- 

deutet  ordinair  den  Accord  welches  auch  also  zu  verstehen,  dafl  3.  5.  und 

8  oben  genommen  werde. 

Nun  folgen  solchc  Signaturen  darzu  die  tertia  gegriffen  wird. 

Zu  einer  7 

6 
56 

65 
6 

5 

wird  die  3  gegriffen. 

} 

to 

I) 

?} 

I) 

98] 

761  . 

NB.  Damit  man  nebengesetzte  Regel  nicht  memoriren  darff  so  mercke 

man  nur  folgendes.  Zu  alien  6  und  7.  sie  mogen  allein  oder  bey  andern 

Signaturen  stehen,  wird  allezeit  eine  3  gegriffen. 

Ausgenommen  zur  |  j  >  80  8lch  *n  - 1  resolvirt  wird  eine  8  gegriffen 

wie  unten  zu  sehen. 

Zur  4 

2 

wird  weiter  nichts  gegriffen. 

Griffe 
Nan  folgen  solche  Signaturen  die  sich  allezeit*  in  ordinair  Accord* 

Zur  98  wird  3  und  5 

—  43    —  5  —  8 

-{«}" 

NB.  Damit  man  die  Regel 

gegriffen .      ebenfalls  nicht  memoriren  darf . 

so  mercke  man  folgende. 

Die  jenigen  Accords  Griffe  so  in  der  resolution  fehlen ,  werden  zur 

vorhergehenden  Signatur  gegriffen. 
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Nun  folgen  solehe  Signaturen  welche  jede  insonderheit  mttssen  me- 
moriri  werden. 

Zur  j^J  wird  die  6  gegriffen. 

—  {3}  W^r^  ̂ enfals  ̂ e  6  Stiffen. 

—  b7  wenn  vor  den  Ftttidament  auch  noch  era  %  stehet  wird  3 
und  5  gegriffen. 

Znr  5^  wird  auch  die  6  gegriffen. 

Ein  $  oder  if  bedeutet  das  man  die  3tk  majoreni  und  ein  >  das  man 

die  S"*"  minorem  greiffen  soil. 

Die  43.  5^{?}«  7  »nd  9  mttssen 

1]  ordentlicher  Weise  schon  im  vorhergehenden  Griffe  liegen 

2)  In  selbiger  Stimme  liegen  bleiben 
3  eine  Stuffe  unterwarts  resolviret  werden. 

Grundlicher  Unterricht  des  General-Basses. 

Cap.  1. 

Von  der  Etymologia. 

Das  Wort  Bassus  wird  derivirt  oder  hergeleitet  von  dem  Grichischen 

Wort  |3aai;.  welches  so  viel  bedeutet  als  der  Grand  oder  Ftmdament  eines 

Dingos.  Andere  filhren  es  her  von  dem  alten  Lateinischen  Wort  Bassus 

welches  soviel  heissen  soli  als  profttndus  tief.  Wann  nun  das  Wort  allein 

genommen  wird ,  so  wird  dardurch  die  Grand  Stimme  in  der  Music  ver- 
standen  oder  ein  jeder  Bass  welcher  den  tieffen  Thon  h&lt,  es  werde  gleich 

dieser  Thon  gesungen  oder  auf  einen  Violon,  Fagott,  Posaun.  etc.  gespielt. 

Wann  aber  gesagt  wird  General-  Bass ,  so  verstehet  man  dardurch 
einen  solchen  Bass ,  der  auf  der  Orgel  oder  auf  einen  Clavier  mit  beyden 

Handen  zugleich  gespielet  wird  also  das  alle  oder  die  meisten  Stimmen 

der  Mttsic ,  generaliter  oder  zugleich  gespielet  werden ,  oder  insgemein  in 

dieser  einiger  zusammen  klingen.  Er  heist  auch  Bassus  Contimtus  oder 

nach  der  ltalianischen  Endung  Basso  contm[u)o,  weil  er  continuir]ich 

fortspielet ,  da  mittels  die  andern  Stimmen  dann  und  wann  pausiren  ;  wie 

wohl  auch  heut  zu  tage  dieser  Bass  zum  Offtern  pausiret,  sonderlich  in 

ktinstlich  gesetzten  Sachen. 

Cap.  2. 

Von  der  Definition. 

Der  General  Bass  ist  das  vollkommste  Fundament  der  Music  welcher 

mit  beyden  Handen  gespielet  wird  dergestalt  das  die  lincke  Hand  die  vor- 

58* 
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geschriebencn  Noten  spielet  die  rechte  aber  Con-  und  Dissonantien  darzu 

greift  damit  dieses  eine  wohlklingende  Harmonie  gebe  zur  Ehre  Gotten 

nnil  zulilssiger  Ergfttzung  des  Gemttths  und  soli  wie  aller  Music,  also  anch 

des  General  Basses  Finis  und  End  Uhrsache  anders  nicht,  als  nur  zu  Gottes 

Ehre  und  Recreation  des  Gemtlths  seyn.  Wo  dieses  nicht  in  Acht  ge- 

nommen  wird  da  ists  keine  eigentliche  Music  sondern  ein  Teuflisches  Ge- 

plerr  und  Geleyer. 

Cap.  3. 

Vondenen  Clacibus  Signatis  so  im  General  Bass  vorkomen. 

Allerley  Arten  von  denen  Clavibtts  Signatis  siehet  man  im  General 

Bass,  als  Discant.  Alt.  Tetwr  etc.  Ich  will  die  gewOhnlich  und  die  ge- 
brauchlichsten  ordentlich  hersetzen.  1)  ist  das  franzosische  Violin 

welches  auf  die  unterste  Linie  also  gezeichnet  wird      jr.     und  das  ein- 

gestrichene  g  ist.  2)  Deutsches  Violin  Zeichen  wird  auf  die  ander  Linie 

durch  obiges  Zeichen  also  _  jfc  -  angedeutet 3) .    3  j  Discant  oder  Canhts 

ist  denen  8angcrn  ein  gemeines  Zeichen  wird  also 

auf  die  nn- 

terste  Linie  gesetzt  und  ist  das  eingestrichene  c.   4)  gemeiner  Alt  ist  auf 

der  mitUeren  Linie  ̂ ^.d  ebenf.U  <bs  ekge8tricheoc  o.  5)  W 

auf  der  Vierten  Linie  jpj^-  und  ebenfals  dasjenige  c.  6]  gemeiner 

Bass  auf  der  Vierten  Linie     4Qjj^-j£j  g~  [so]  einen  solchen  Clave  an- 
deutet,  und  ist  das  ungestrichene  f 4) .  7)  Insgemein  ist  zu  obserriren  das 

Zeichen    4^— »st  allenthalben  wo  es  stehet  das  eingestrichene  g. 

Das  Zeichen         j^  f"^    ist  allenthalben,  wo  es  auch  stehet.  das 

eingestrichene  c.   Dies  &)  bedeutet  allezeit  das  ungestrichene  f. 

NB.  Wenn  ausser  diesen  hOhere  Cloves  im  General- Bass  vorkommen. 

so  nennt  man  es  Bassetgen. 

3)  Im  Manuscript  folgt  noch  das  Wort  »wird«. 

4  Im  Manuscr.  »eingestrichene  f«. 
5  Diese  zura  Theil  unrichtige  Notirung  des  gewOhnlichen  Bassschliissels 

hat  der  Schreiber  hartnackig  festgehalten.  Sie  ist  von  hier  ab  stillschweigend 
von  mir  corrigirt. 
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Cap.  4. 

Von  den  Tact  oder  Metuur. 

Davon  soil  alhior  nicht  viel  worte  gemacht  werden ,  denn  es  wird 

praesupponirt  dafi  derjenige  so  den  General  Bass  lornen  will  nicht  allein 

vorhin  die  Noten  kennen  sondern  auch  die  Intervalla  entweder  durch  vo- 

rige  Cbung  oder  sonst  durch  andern  Vorschmack  der  Music  nach  ihrer 
Distam  verstehen  und  den  Unterschied  des  Tacts  wissen  muss.  Denn 

niemand  wird  einen  so  gloich  den  Tact  wissen  beyzubringen.  Dieses  aber 

mus  man  wissen  das  hentiges  Tages  ein  schlechter  Tact  anf  zweyerley 

Manier  gezeichnet  wird  als    C  2-—  die  andere  Art  wird  gebrauchet 

von  dencn  Franzosen  in  solchen  Stticken  welche  sollen  geschwind  und 

frisch  gehen  und  die  Teutschen  thun  es  den  Franzosen  nach.  8onsten 

bleiben  die  Deutschen  und  Italiener  meistentheils  zumahl  in  geistlichen 

Kirchen  Sachen  bei  der  ersten  Art,  und  ftlhren  einen  langsamen  Tact. 

Soil  es  geschwind  gehen  so  setzet  der  Componist  ausdrtlcklich  darzu  AUegro 

oder  presto  ;  soli  es  langsam  gehen  wird  es  mit  darunter  gesetzifen  Adagio 
oder  Lento  angedeutet. 

Cap.  5. 

Von  der  Triade  Harmonica. 

Die  Trias  Harmonica  hat  eigentlich  ihren  usum  in  der  Composition 

weil  eben  der  General  Bass  ein  Anfang  ist  zum  componiren  ja  wtlrcklich 

wegen  zusammen  Stimmung  der  Con  und  Dissonantien  eine  Composition  ex- 

temporanba  mag  genennet  werden  welch  derjenige  macht  so  den  General 

Bass  schlagt  so  soli  auch  dieses  Orts  hievon  meldung  geschehen.  Wann 

sich  im  flbrigen  ein  Lehrbegieriger  solchen  wohl  einbildet  und  ins  Go- 
dachtnifi  prflget  so  darf  er  versichert  seyn  das  er  schon  ein  grofies  Theil 

der  gantzen  Kunst  begriffen  habe.  Die  Trias  Harmonica  aber  ist  eine  zu- 

sammen verkntipfung  der  Tertz  und  Quint  welche  zu  einer  Fundament  Note 

gesetzt  werden  welches  durch  alle  Ton  beydes  in  dur  und  moll  kan  ge- 
schehen. 

nnd  so  weiter  durch  alle  Tone  heist  sonst  Radix  Harmonica,  weil  alle  JYar- 

monie  aus  derselben  entspringt .  Ferner  ist  diese  Trias  Harmonica  entweder 

simplex  oder  aucta.    L.    Radix  simplex  ist  die  schlechte  und  eigentliche 

6)  Die  Beispielreihe  genau  nach  der  Handschrift  trotz  der  UngehUrigkeit 
der  flinften  und  der  mangelhaften  Bezeichnung  des  sechsten  oder  siebenten 
Dreiklangs. 
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so  genannte  Trias  bestehet  nur  in  3  Tunen  nach  der  Anweisung  de8  vo- 

rigen  Exempeh.  2.)  Radix  mtcta  oder  vermehrte  Trias  hat  zum  Gefehrten 
die  Octar  als  zusehen 

Cap.  6. 

EtlicheRegelnwie  man  den  General  Bass  durchgehends 

mit  4  Stimmen  spielen  soil. 

Begula  1 

Den  vorgeschriebcnen  General  Bass  spielt  man  mit  der  linken  Hand 

allein ,  die  andern  8timmcn  aber  sie  mogen  dnrch  Zahlen  angedentet  seyn 
oder  nicht  mit  der  rechten. 

ReKula  2 

Zu  denen  meisten  Zahlen  wird  die  Tertz  mit  genommen  wo  ea  nicht 

express  darnber  geschriebene  Secund  oder  Quart  verhindert. 

Begula  3. 

Zwey  5**°  und  2.  Octaven  mtlssen  nicht  auf  einander  folgen  denn 

solches  ist  nicht  nur  ein  vitium  sondern  es  klingt  tlbel.  Solches  zn  ver- 

meiden  ,  ist  eine  alte  Regel  daB  die  Hande  allezeit  gegen  einander  gehen 

mnfien  daB  wenn  die  lrake  hinauf  steiget  die  rechte  hernnter  geht ,  mid 

wiederum  wenn  die  rechte  hinauf  steigt  die  linke  hernnter  geht.  ( 

Begula  4. 

Der  vortheil  ist  zwey  Quinttn  und  zwey  Octaven  zu  vermeiden  und 

verhtiten  daB  man  die  6te  mit  zu  Httlfe  nimmt  und  damit  Umwechselunghalt. 

Begula  5. 

Die  Zahlen,  die  oben  nbereinander  stehen  werden  zugleich  geschlagen 

was  aber  nach  einander  stehet  wird  auch  nach  einander  geschlagen. 

Cap.  7. 

Wie  man  schlagen  soil  wenn  keine  Zahlen  liber  den 

Bass  geschrieben  sind. 

Wenn  nichts  tlber  den  General  Bass  gezeichnet  stehet  so  greifft  man 

nicht  mehr  als  Consonantien  nehmlich  Tertia  Quinta  und  Octaca  zum  Exempel 
es  stflnde  ein  Bass  auf  solche  Art : 
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3Bfc 

m 

So  gpielt  man  mit  der  rechten  Hand  die  Consonantien  dazu.  e,  g. 

Aber  man  ist  nicht  schuldig  oder  gezwungen  allezeit  aaf  einerley  zu 

bleiben  sondern  man  kan  die  unterste  Stimme  zur  oberaten  oder  zum  Dis- 

tant machen.  So  spielet  man  den  vorhergehenden  Bass  darzu  zum  Exempel 
also : 

Die  mittelste  Stimme  giebt  wieder  eine  andere  Verftnderung  und  sind 

doch  einerley  Noten. 

J 

hi-, 

u —
 

r 
— i— — 

1 — q 

Damit  man  aber  sehen  moge  wie  Quinten  und  Octaven  wenn  deren 

zwey  oder  mehr  auf  einander  folgen  sich  nicht  zusammen  schicken .  son- 

dern ttbel  klingen ,  ob  sie  gleich  perfecte  Consonantien  sind  soil  folgendes 

Exempel  zur  Nachricht  dienen. 

rr  q! — ©L 

 t-m- 

Ist  falsch Ist  recht 
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Cap.  8. 

Regeln  von  denen  Zahlen  die  sich  Uber  den  Noten 

befinden. 

Regula  1. 

Das  Zeichon  S  wenn  es  ttbcr  einer  Note  stehet  zeigt  die  tertiam  majoreni 

an  auch  gelten  diejenige  Creutze  die  gleich  in  Anfange  gezeichnet  stehen 

von  dem  Bass  auch  in  dem  Discant  gleicher  maassen.  Zum  Exempel  wenn 

uber  dem  A  ein  solches  2  stehet,  muss  darzu  die  tertia  major  nehmlich  «'* 
gegriffen  werden,  ingleichen  das  <  in  c  gezeichnet  ist  da  man  sonsten  hi* 

absentibus  nur  r  nehmen  mufi.  Und  so  verhalt  es  sich  mit  dem  7  nehml. 

wo  das  7  Uber  einer  Noten  stehet  mufi  die  tertia  minor  genommen  werden 
welches  wohl  zu  observiren  ist. 

Regula  2. 

Wird  also  alles  Summaiim  mit  jj  major  und  was  mit  7  gezeichnet  minor 

oder  das  erstere  dur  das  andere  moll  genannt. 

Regula  3. 

Wenn  Uber  einer  Note  stehet  die  Zahl  6.  so  bedeutet  es  die  Sext. 

das  ist  ich  mufi  von  den  Fundament  oder  Note  ob  weleher  sie  stehet  an- 

fangen  zu  zehlen,  und  den  6***  Claven  anschlagen.  Zu  solcher  wird  ent- 
weder  die  Tertz  oder  Sext  verdoppelt  biflweilen  die  Octav  darzu  genommen 

zu  mahl  wenn  immediate  eine  Note  folgt  und  mit  ?  bezeichnet  ist.  e.  g. 

«     «      6  *l 6      ft    0    6     fl  «5 

Regula  4. 

Wo  Quint  und  Sext  nach  einander  kommen  so  soil  die  Quint  zuvor 

liegen  die  Tertz  und  Octav  wird  alsdenn  darzu  genommen  und  die  Sext 

nachgeschlagen  ist  es  aber  umgekehrt  das  die  Sext  vor  die  Qtiint  stehet 

so  liegt  nichts  sondern  wird  gespielt  wie  es  geschrieben  steht  I.  e.  man 

nimt  8.  3.  6.  die  5  nachgeschlagen  man  kan  auch  die  Sext  verdoppeln 

und  nur  die  3  darzu  nehmen.  e.  g. 
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5      •    •  6 
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 H  !  1  

I 

i  it  

it  r  r  *  f  '«  r 
\  " 

 

Begula  5. 

Wann  5  und  0"  Uber  oiner  Note  stehet  so  muss  die  5  zuvor  liegeu 
die  3  und  6  wird  dazu  geschlagen.  e.  g. 

1 

p  5*— 2 

7) 

J — » — -o 
u 

J       1  'I 

p— ̂  

9^  /v  : — 

6 

6  5 
J  ~  j  

 o- 

ti8)  tf 

6  ̂  

,  »  1 — i  

Begula  6. 

Wenn  Qwarf  und  Terfc  bey  einander  stehen  so  muB  die  Qwar^  allezeit 

liegen  die  Tertz  wird  nachgeschlagen  die  Quint  und  Octor  mufi  mit  genom- 

■  men  werden  sie  mogen  darllber  gezeichnet  seyn  oder  nicht  das  liegen  und 

zuvor  liegen  bedeutet  so  viel  wenn  ich  nohmlich  in  der  rechten  Hand  im 

Discant  eine  Note  zum  Bass  gegrificn  habe  und  eben  dieselbe  Note  bey 

dem  nachfolgenden  gezieferten  Bass  Clave  in  der  rechten  Hand  liegen 
bleibt 

7)  Der  Bogen  fehlt  in  der  Handschrift. 

8,  In  der  Handschrift  falschlich  5  6.        9  Der  Bogen  fehlt. 
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Regula  7. 

Wann  Secund  und  Quart  (|)  tiber  oiner  Not©  stehet  so  wird  ordent- 
lich  die  6  audi  darzu  genommen  wenn  os  gleich  nicht  darUber  stehet. 

4}  wird  allezeit  frisch  angeschlagen  wann  das  Fundament  liegen  geblieben. 

5j  resolvirt  sich  aber  J  wenn  der  Bass  in  ein  halbes  IntervaUttm  rflckwarts 

geht,  wie  ans  folgenden  Exempel  zu  sehen  ist 

Regula  8. 

Wo  die  falsche  Quint  (?5  stehet  muB  solchc  allezeit  erst  licgen  die 

3  und  6.  sic  mftgen  darbey  stehcn  oder  nicht,  mttssen  zugleich  mit  ge- 
schlagen  werden  als  dieses  folgende  Exempel  zeigt. 

Wo  Cadentz  Clauseln  atehen  als  die  J  J  J3  oder  aueh  J  J  Jrf  so  nennet 

man  selbige  Syiuopationes  weil  sie  gleichsam  verbunden  und  verwickelt, 

bifi  weilen  werden  sieauch  einfach  3443  gesctzt  aber  doch  vcillig  gespielet 

wie  folget 

p_ 
is  -g

- 

^ 
 

m 

7      0  5 3      4     4  3 

10)  Statt  des  vierten  Viertels  ist  im  System  der  rechten  Hand  eine  Liiclce. 
Auch  fehlen  die  Bogen. 

11)  Bezifferung  der  Handschrift  5b.  Bindung  g— g  fehlt. 
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Wo  gesehwinde  und  geschwanztc  Noten  und  zwar  deren  viel  in  Ge- 

neral Bass  auf  einander  folgen  bedarf  es  eben  nicht  aller  Noten  sondern 

der  eines  halben  oder  Viertel  schlags ,  die  andern  Noten  werden  Durch- 

lauffer  genannt,  weil  sie  gleichsam  hindurch  schleichen. 

Cap.  9. 

Regula  1. 

Wo  die  Septima  aileine  stehet,  so  muB  solche  vorher  liegen  und  wird 

die  3  und  5  oder  3  und  6  auch  manchmahl  die  3  verdoppelt  darzu  ge- 
nommen. 

13, 

I-W  HiM 

Regula  2. 

Wo  Septima  und  Sexta  neben  einander  stehen  so  muB  die  Sept  zuvor 

liegen,  sodann  entweder  die  3.  oder  8.  oder  die  3.  verdoppelt  darzu  ge- 

nommen  und  endlich  die  Sext  sie  mag  dur  oder  moll 'major  oder  minor 
seyn  nachgeschlagcn  werden. 

  h 
12;  HandBchrift  in  der  rechten  Hand  g . 

13)  Handechrift  im  Basse  — ~~  ■  ̂ 
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J — J    I  I  fj  -J 

1 

Regula  3. 

Wo  Notia  und  Octava  neben  einander  stehen  so  muB  die  9.  zuvor 

liegen  die  S.  wird  nachgeschlagen,  und  kann  man  «Ke  3.  und  5.  zur 

Mma  greiffen. 
Regula  4. 

Wann  9  und  7.  S  und  6  -  „  fiber  einander  stehen  so  rnuB  die  7. 

und  9.  schon  liegen,  die  3.  mus  dazu  genommen  werden.  alsdann  die  6 

und  S.  nachzuschlagen. 

Regula  5. 

Bisweilen  kommen  auch  die  Zalilen  Nona  und  Undeema ,  Octav  und 

Decima  also  vor  ; ^  ,  zu  dieser  wird  die  5  genommen  auch  muB  \) 

liegen,  ̂   wird  nachgeschlagen.  Das  tlhrige  welches  mit  Worten  nicht 

so  deutlich  kan  ausgedrtlcket  werden  sollen  die  letzt  angesetzten  Exempel 

zeigen. 

Damit  aber  alles  bisher  gesagte  uocli  vollkommener  in  das  GedachtniB 

kommen  mtfge  soli  solches  mit  Worten  und  Exempeln  angezeiget  werden. 
und  davon  soli  handeln 

Cap.  10. 

Exemplum  1. 

Wann  keine  Zahl  fiber  einer  Note  stehet  so  wird  nichts  als  der  bloBe 

Accord  so  in  3.  5.  und  S  bestehet  angeschlagen ,  jedoch  muB  dabey  wohl 

ofoerviret  werden  daB  allezeit  wann  die  rechte  Hand  herunter  gehet  so 

muB  die  linke  hinauf  gehen  und  wann  die  linke  herunter  die  rechte  hinauf 

gehe.  Dieses  wird  der  motus™  contrarius  genennet  auf  diese  weise  kan 

man  sich  vor  die  vielen  aufeinander  folgenden  Qm'ntett  und  Ociaven  hflten. e.  g. 

1 i 

m 

6 

14)  Die  Puukte  neben  den  beiden  Mittelttfnen  fehlen. 

15)  Die  Haudschrift  modus.. 
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Exemplum  2. 

Wann  die  4.  ttber  einer  Note  stehet  so  mufl  sie  aus  dem  vorher- 

gehenden  griffe  schon  liegen.  die  5  und  S  wird  alsdann  darzu  genommen. 

Darnach  wird  die  4 .  in  die  3  resolviret.  ■ 

16)  In  der  linken  Hand  H.       17;  Rechte  Hand  — ^  und  Bezifferung  <v 

18;  Bezifferung  ?«.      19  Bezifferung  ?«. 
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Exemplum  3. 

Wan  11  7.6.  ul in-  einer  Note  stehen  so  mufl  die  7.  in  den  vorher 

gehenden  Griffe  schon  liegen  und  wird  die  3.  und  5.  oder  3.  und  S.  anch 

manchmahl  die  3.  verdoppelt  darzu  genommen  und  die  liegende  7  .  wird 
in  die  6.  resolviret. 

ir»  .il  - — * 
5 

,,  5      8        7      5      7      6        7      6   4  # 

Exemplum  4. 

Wann  9  und  S  tiber  einer  Note  stehet.  so  muB  die  9  23;  aus  den  vor- 

hergehenden  Griffe  schon  liegen,  darzu  wird  die  3.  und  5  genommen  und 
die  9.  in  8  resolviret. 

I  1 

— IE; i;    ft  e« 

r p
 — 

7 «      4        3  50767ft 

7T*» 

20)  Oberstimme  c.  21  <  So.  unvollstandig  und  fehlerhaft. 

22j  Im  Alt  g.         23)  Folgt  das  Wort  •achon*. 
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Exemplum  5. 

Wann  U  oder  J  3  liber  eine  Note  stehet  so  inttssen  y  oder  ®  schon 

liegen  und  wird  dazu  die  5  genommcn  in  die  'J1  oder  ̂   reaolviret.  Dann  die 
9  ist  soviel  als  die  2.  und  die  10  so  viel  als  die  3.  Die  1 1  ist  so  viel  als 

die  4  und  die  12  so  viel  als  die  5. 

;  i 

11   :a)  1 

P  ' — H^=- 1 1 

U                         4       3  » 
10  4 
8   5     3      4  3 

1  1 

11  10  0  » 
0  8     7  7      <  3 

1  U— ̂   i— 1_ , 

11 1«  7 «!                0              „«     5        »    8     b  «  * 

*  1W*-                  |  =  

1     1  1 

4        *  6 
-J  r^-q 

24;  So.         25  B  im  Basse  fchlt.         26)  Bezifferung  t»7. 
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4  0 11  in 650     8     4  3     ̂   « 
4  3 

Exemplum  8. 

Wann  ̂   odcr  .J  oder  2  oder  4 .  tlber  einer  Note  stehet .  so  muB  der 

Bom  allezcit  durcb  die  vorhergehende  Note  liegen ,  nnd  .]  wird  in  die 

rechte  Hand  genommen  und  resnlriret  meistens  in  ?  wenn  der  Bass  einen 

halben  oder  gantzen  Thon  zurUck  steiget. 

27}  So.  • 
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7. 

Wann  6.  und  5.  neben  einander  liber  einer  Note  stehen  so  werden 

dieselben  nach  einander  angeschlagen  und  entweder  die  8  darzu  genommen, 

oder  die  3  oder  6.  verdoppelt ,  stehen  sie  aber  fiber  einander  so  wird  die 

3.  darzu  genommen  und  zngleich  angeschlagen. 

^  Jii 

+j  *lr    iR  — i !  .  W-.^-r 

liT^— T-rT-«— ♦ 

5    0    5      0    5    6  5 

Pti    V    i  -f_-v 
T       

u  * 
«        4      a        e  bs 

riJ 
 6=: 

6  5 

-* — = — F • 

P=fc 

jii  i 

\,i  i  *J J. J- 

0  5 6?  5t>  4p  3 

6_ 

0 

JL«JL__ 4  3 

Exemplum  8. 

Wann  die  Note  vorkommet  welche  die  3.  zu  dem  Accord,  darans  das 

componirte  Stuck  gehet  formiret ,  so  mufi  allezeit  die  6  dazn  angeschlagen 

werden  sie  mag  daruber  stehen  oder  nicht  es  sey  denn  das  eine  andere 

Ctulenz  aus  einen  andern  Thone  darans  erfolget.  E.  G. 

Wann  etwas  aus  dem  C.  gehet  so  mufi  die  6  allezeit  ilber  dem  E 

stehen  wann  es  aus  dem  A.  gehet  so  mufi  die  6  ttber  dem  C.  stehen. 

I  Ul 
i  1  el 

26-  Im  Alt  c. 

Siitta,  J.  S.  Bach.  II. 

29 '<  Im  Tenor  g. 

59 
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Mehrere  Erleuchterung  zu  geben  sind  folgende  Exempel  ausgesetzet 
worden. 

1  J*  *tS3*
 

7  8 

t-v  b                If  5  5 

*  #  1*5 

*   #   b  5b 
4  7 
It  #54* 

^  

I  I  I  i
*H 

1  1  1 

p.  }>       5b  5    2    6  ' 

-    7     7  5 
* 

1  * 

« 

— ^  V— — H  — '  -F — j^r  J'  H  ̂ -J  J  l 

30i  Quadrat  vor  b  fehlt.         31  j  So. 
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32)  Im  Alt  g. 
33)  Der  Accord  des  dritten  ViertelB  in  der  rechten  Hand  fehlt. 

59* 
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39}  So.         40]  Hier  ist  im  Bast  etwas  falsch. 
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41)  Im  Tenor  d.         42,  Kreuz  vor  gis  fehlt.        43  Wird 

heiDen  sollen.      44)  Tenor  fis.      45,  Bezifferung  3  « .      46  Bezifferung  \  5. 
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47)  Im  Alt  a.         48)  So. 

49)  Stimmt  nicht  mit  der  Bezifforung,  ware  sonst 
Kreuzung  der  Mittclstimmen  alien  falls  zu  rechtfertigen 
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50)  MitteUtimmen  |8.         51)  So. 
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- 

52)  Der  Bass  jedenfalls  verschrieben.  Vermuthlich  ^ 

53)  as  der  Oberstimme  fehlt.         54)  So. 
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55'  g  des  Tenors,  das  die  Bezifferung  fordert,  fehlt. 
56)  rim  Basse  wird  d  sein  solleu.  Das  Kreuz  in  der  Bezifferune  hat  frei- 

lich  auch  so  keinen  Sinn  und  sollte  wohl  liber  dem  letzten  Viertel  stehen. 

57;  In  der  Mittelstirame  nur  c  als  Viertel. 
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15. 

58)  a  dea  Baaaea  fehlt.         59}  So. 
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2  0 
60  Die  Ziffer  6  steht  falscblich  liber  a. 

61'  Vermuthlich  so  gemeint :  -  te5z±zxZ  • 

62)  d  dee  Tenors  feblt.         63!  Im  Tenor  fis. 

t 
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Grundsatze  zum  Enquatre  Spielen. 

1.  Die  6.  Consecutive  unterwfirts. 

6   
*  0-0- 

8  — 

6  .> 
4  3 

64)  Der  letzte  Accord  ftir  die  rechte  Hand  fehlt. 65)  So. 
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Man  kann  zur  eraten  6  die 

und  bis  zu  Ende  Continuum. 

2.  Die  6.  Consecutive  aufwarts 

«    6 

zur  andern  aber  die  S  nekmen 

1 

*Da  Capo. 

Zur  ersten  6  kann  man  die  8  nebmen  zur  andern  aber  die  6  dupliren. 

3.  Die  3.  6.  Consecutive. 

5      6  36  5      6  56  36  56 

6  5 
5      6  4    3  6      5  6 5      6      5  6 

5  0 5      6  5  6 «  i  f  rt 6  5 

4  3 

9r  
-  —
 

H      5      6      5  6 

5      6        5      6  5      6        5  6 
5  6 

6  5 
4  3 

kD<z  Capo. 

Man  mus  mit  der  rechten  Hand  fein  hoch  anfangen  und  per 

turn     contrarium  gehen  bey  der  6  nehme  man  die  8 . 

4. 

66)  Die  Handachrift 
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5  «  5 
«  5 

1  3 

«  5 

3^ -J- 

0  5 
4  3 

-9  1* 
m 

Da  Capo. 

Man  kann  die  6  dupliren  oder  man  kan  auch  die  8  darzn  nehmen, 

NB.  daB  die  3  allezeit  oben  liegt. 

5.  Die  7.  6.  Consecutive.  NB.  Die  Dissonantim  werden  niemahls 

duplirt. 
«      7  e 

0  S 
4  3 6      7  0 

B  ■  i  i  -fig  lute 

fr,. »  » 
 » 

* — ; — rr  £T  '  1  1 

 t_ *  'J  

■  - 

— 

♦  Da  Capo. 

Man  kann  zur  7  die  5  nnd  znr  drauf  folgenden  6  die  8  nehmen  aach 

kann  die  6  dupliret  werden.  Wenn  ein  Casus  kame  das  die  5  nicht  kfinnte 

zur  7  gegriffen  werden  so  kann  man  anch  die  8  nehmen. 

6.  Die  7  so  sich  in  tertiam  resohirt.    Diesen  Satz  Enquatre  zn 
etiren  kan  man  zur  7  die  5  oder  die  8.  nehmen. 
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6  5 4  * 

9;  -f^^CTCTX 

4  3 

67 

7 .  Die  7  die  sich  in  /cr/w»i  ruokirt  so  daB  aus  der  3  die  zur  7  ge- 

Ki'iffen  eine  neue  7  formirt  wird  nnd  so  continuirt. 

— x  -  J 

#  0  0-  0 

J0-0-0- 

I"
" 

7 

#-#-#  0 

B"   Dies  Beispiel  trreift  zum  Thcil  schon  dew  Folgenden  vor,  wohl  nur •  lurch  cin  Versehen  des  .Sehreibera. 

>\  u  i  \.  .1.  S.  Bueh.  II. 

liO 
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i  nr. 

6  5 

4  3 r-trrr 
szszwom 

I i 

Da  Capo. 

Man  kann  zur  ersten  7  die  5  oder  &  nehmen  nimmt  man  zur  ersten 

7  die  5  so  mus  zur  ander  7  die  S  genommen  werden  et  rice  rrrsa. 

S.  Die  J  resolviri  in  3.    Dieser  8atz  ist  an  sich  selbst  4  Stimmig. 

«  5  5 
— r— — — | 

 ^-'—4—  

6 
3 

e 

=i  
— 

00f0  ....  #_J 

6 

r, 

4  3 

#  »  •  »  * 
Da  C'a/>o. 

Das  man  zur  vorhergehenden  fi  die  8  nehme  den  wenn  die  6  duphrtt 

wird  so  folgcn  allcmahl  zwey  5  auf  einander  und  so  auch  mit  den  fol- 

genden  Satzen. 

9.  Die  5jj  so  oft  es  dieser  Gang  zu  giebet  hat  gemeinschaft  mit  den 

obigen. 

  «  L7!--   .  .    m  m  m  m  5» 

5t» 

«  5 

4  3 

:lpc*-
lr*- 

Wit  i  M 
m 

"  7  ~*   #- 
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5b 

H  5 

4  * 

10.  Die  4.  3. 

Da  Capo. 

6 
5 4  3 

■A_#L#^_^*^^£_^r3:r:    *  *  *  * 

4  3 

4  3 

 #  _:i 

9  :  - bb=d .  W  1  y  I— 

5 
4  « 

6 
3 If 

4  3 
B 
5 4  if «  5 

4  * 

#  0 
0  0  0 

H  

e 
5 4  3 

6 

2 4  # 
6  5 4  * 

Da  Capo. 

Durch  Httlffe  dieser  ? }  kflnnen  auch  unterschiedliche  ander  Signa- 

tory* gebrauchet  werden  (nehmlich  Consecutive)  nnd  durch  die  Clausula* 

cognatas  durchgefuhret  werden  als  die  4.  3. 
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11.  Die  9  so  sich  in  S  reaofoiret  kann  auch  schon  durch  die  *  conti- 
nuiret  werden. 

8 
« 
5 0  8 

.     8  % 

0  8 
6  5 
4  3 j  , 

r—r- H-*~ — -f 
Irs: 

/)«  Capo. 

12.  Kann  die  J  |j  durch  Hfllfe  der  J  eontkwirei  werden. 
-  ■  — 

it  »|?-*  *  .*-»-» .  ».-|  . 

88)  Takt  12 — 15  fehleu  in  Bass  und  Bezifferung  die  Kreuze. n 
M}  Bezifferung  liber  deui  dritten  Viertel  4  . 
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4  * 

»  #  »  # 

An  statt  der  guten  5  kan  man  auch  die  5?  wie  oben  gewiesen  wor- 

sen nehmen  und  kann  man  deswegen  doch  die  4*  * }  sowohl  jcde  besonders 
al»  beyde  zugleich  anbringen. 

13.  Die  *2  so  sieh  in  b  remkiret. 

i  • 

it  r> 
4  3 

4 
2 

4 
2 

4  72  « 

f    '  # 

J 73
; 

«  5 

_  1  _..    .  .   

,  "lam^w^ — -  =  I! 

■*  I)a  Capo. 

1  ».  Die  .]}  noch  anf  eine  andcre  Art  anznbringen. 

TO;  Bezifferung  Uber  dem  ersten  Viertel  i  . 

71  Bezifferung  Uber  dem  dritten  Viertel  t 

72:  Handschrift  * .         73  Handschrift  J .* 
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9h 

Da  Capo. 

Die  gebrauchlichsten  Clausula* finales. 
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it"  ̂  •■>  ,unJ- 

0  5 

4    3  ̂  

(J 

9i 

7 «  :>  4  B 
I  3  2  3 

7 
5 «  5  5  0  :>4  5 
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2E 

5  ti     «  5 
3  4    3  4  4  3^ 

1^ 
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r>  a    7  »t  s 
3  4  5443 

tf  5   5  0  5 4  3    3  4  4  3  0m, 
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«  ;»  .j  r  7  »>  5 
4  3   3  4  5  4    4  3  ~ 

74)  Beziffcrung  fehlt. 

77  Bezifferung  7. 

75i  So. 

IGj  Beziflferung  • 

Digitized  by  Google 



* 

—    951  — 

■ 

XIII. 

Zu  Seite  599). 

Einige  htfchst  ndthige  Regeln  vom  General  Basso  di  J.  S.  B. 

(Aus  Anna  Magdalena  Bachs  Clavierbuche  von  1725.) 

Scalae.    Die  Scala  der  3  maj.  ist,  tonus,  2da  ein  gantzer  Ton,  3  ein 

gantzer,  4  ein  halber,  5  ein  gantzer,  6  ein  halber  Ton,  7  ein  gantzer 

ton ,  bra  ein  gantzer  Ton ;  die  Scala  der  3  win :  ist ,  tonus,  2da  ein 

gantzer  Ton,  3  ein  halber,  4  ein  gantzer,  6  ein  halber,  7  ein  gantzer, 

bra  ein  gantzer  Ton ;  hieraus  fliefiet  folgende  ReguU  : 

die  2te  ist  in  beyden  Scab's  groC ;  die  4  allezeit  klein,  die  5  nnd  bra 
viillig,  und  wio  die  3.  ist  so  sind  auch  6.  und  7. 

Der  Accord  besteht  aus  3  7'onen,  nehmlich  3  sie  sey  grofi  oder  klein, 
5.  und  8.  als,  c.  e.  g.  znm  c. 

(Auf  den  folgenden  3  Seiten  stehen  von  Bachs  eigner  Hand  ge- 
schrieben :) 

wEinige  Reguln  vom  General  Bass. 

1)  Jede  Hanbt  Note  hat  ihren  eignen  Accord ;  er  sey  nun  eigen- 
thtLmlich,  oder  entlehnct. 

2}  Dereigenthttmliche  Accord  einer  fundamental  note  bestehet  aus  der 

3.  5.  und  8.    NB.  Von  diesen  dreyen  specibus  [so!  ],  laset  sich  Keine 

weder  die  3.  andern,  als  welcho  groB  und  klein  werden  kan,  dahero  ma- 

jor und  minor  genennet  wird, 

3)  Ein  entlehnter  Accord  besteht  darinnen,  wenn  tiber  einer  funda- 
mental note  andere  species,  als  die  ordinairm  befindlich. 

6    6    6    5    7  9 

als :  4,3,5,4,5,7,^: 
2    6    3    8    3  3 

4)  Ein*  oder  b.  fiber  der  Note  allein,  bedeutet  dafidurchs  *.  3.  ma- 

jor und  durchs  3  minor  zu  greifen  sey,  die  andern  beyden  species  aber 

frm  bleiben. 

5)  Eine  5.  alleine,  wie  auch  die  S.  alleine  wollen  den  gantzen  Accord 
haben. 

6)  Eine  6.  alleine,  wird  begleidet  auff  dreyerley  arth :  Als  I)  mit 

der  3.  und  8,  2)  mit  der  doppelten  3.  3)  mit  yertoppelter  6.  und  3.  NB  I 

wo  6  maj :  und  3.  mjnor  zugleich  tlber  der  note  vorkommen  darff  man  ja 

nicht  die  6.  wegen  tlbellautes  dupliren  ;  sondern  muB  an  statt  deren  die 

8.  und  3  darzngegriffen  werden. 

7)  2  tiber  der  note  wird  mit  verdoppelter  Quint  accompagnxret ,  auch 

dann  und  wan  mit  der  4  und  5  zugleich ;  nicht  seiten  zuweillen  fhier  scheint 

Bach  noch  etwas  haben  hinzusetzen  zu  wollen ,  worauf  auch  ein  leerer 

Raum  hindeutet] . 

8)  Die  ordinare  4.  zu  mahl  wenn  die  3.  darauf  folget,  wird  mit  der 
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5.  und  S  vergesellschaft .  ist  aber  durcli  die  1  ein  strich.  so  greifet  inann 

2.  und  6.  darzu. 

9j  Die  7.  wird  auch  auf  3  erley  arth  acvompagn .  1 )  mit  der  3.  und  ">.  ■ 
2)  mit  der  3.  und  S.  3  wird  die  3.  dupliert. 

10)  die  9  scheinet  zwar  mit  der  2.  eine  Gleicheit  zuhabeu.  und  ist 

aueh  an  sich  selbst  die  verdnppelte  2.  alleinc  dieses  ist  der  Unterschied 

daB  gantz  ein  ander  accomp :  darzu  gehOrt  nemlich  die  3,  und  ">.  danuund 
waun  auch  statt  der  5  eine  6.  aber  sehr  selten. 

11)  Zu  2  greiffet  man  die  0.  auch  zuweilen  statt  der  6.  die  5. 

12  Zu  4  wird  b.  gegriffen.  und  die  1  resolvieret  sich  nnter  sich  in 

die  3. 

13  Zu  \  greiffet  man  die  :<:  sie  sey  nun  major  oder  minor. 

14  Zur  'b  greiffet  man  die  3. 

15!  Zur  -  gehoret  die  3. 

Die  Ubrigen  Cautelen,  so  man  adhibiren  muB,  werden  sich  durch  miind- 

lichen  Unterricht  beBer  weder  schriftlich  zeigen.« 

XIV. 
« 

Job.  Phil.  Kirnbergers  Erlauterungen  zum  dritten  Theil  der  -Clavier- 

tibung< »!. 

Zu  Seite  613. 

Entwickelung 

einiger  in  Herrn.  Joh.  Seb.  Bachs  Liedern  vorkoinmenden  Ausweichungen 

und  Transpositionen. 

Auf  der  30sten  Seite  der  Bachschen  Liedersammlung  befindet  sicli 

das  Lied : 

DieB  sind  die  heil.  10  Gebof. 

Dieses  Lied  ist  Mixolydischer  Tonart,  mithin  G  dur  ohne  fis  und  statt 

deBen  f.  In  das  F  kann  man  in  diesem  Modo  ordentlich  ausweicheu. 

welches  weder  in  der  Lydischen  Tonart  |  :  unser  F  :  |  noch  in  der  Joni- 
schen  Tonart  |  :  unser  C  dur  :  |  angeht ,  weil  dessen  Untersecunde  vom 

Hauptton  nur  urn  einen  halben  Ton  statt  einen  ganzen  tiefer  ist ;  uberdem 

ist  auch  in  Cdur  kein  B  und  in  Fdur  kein  ''E  als  Untersecunde.  denn 
Cdur  hat  H,  und  Fdur  hat  E  als  wesentliche  Untersecunde. 

Vom  25ten  zum  2(»teu  Takte  ist  nach  Fdur  ausgewichen,  und  bleibt 
in  Fdur  bis  zum  30  Takte. 

Anmerhnuj.    Gewohnlicherweise  gehet  man  in  einem  Dur  Modo  es 

»j  Vergl.  Kunst  des  reinen  Satzes  II.  1.  S.  49. 
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sey  Jonischer  odcr  Lydischer  Tonart  in  die  Oberquinte  rait  der  grofien 

Terz  als  von  Cdur  nach  Gdur,  nnd  von  Fdur  nach  Cdur. 

In  der Mixolydischen  Tonart  |  :  unserG:  |  darf  man  nicht  vom  Haupt- 
ton  G  dur  in  dereu  Oberquinte  D  dtir  gehen ,  sondern  man  raufi  vielmehr 

den  Uebergang  uacli  I)  moll  macheu.  weil  F  in  der  Mixolydischen  Tonlei- 

ter  die  eigentliche  Terz  von  D  ist. 

Die  Ausweichnng  nach  D  moll  geschieht  in  diesem  Liede  vom  39  zum 
40  ten  Takte. 

Anmerkuvg.  Weil  der  Mixolydische  Modus  kein  Untersemitonium 

zum  Leitton  hat ,  folglich  auch  keinen  Oberdominanten- Accord  mit  der 

grofieu  Terz.  durch  welchen  eiu  HauptschluB  gemacht  werden  ktiunte:  so 

wird  am  Ende  mit  dem  Dreiklange  von  der  Unterdominante  zura  Haupt- 

ton  geschloBen ;  als  -  -j|  j|    Die  Ausweichnng  nach 

Dmoll  auf  der  35  Seite  Takt  1  —  19]  inixolydischer  Tonart,  kOramt  in 
verschiedenen  Stellen  vor,  und  am  Ende  wird  in  der  BaBstimme  von  0 

nach  dem  Hauptton  G  der  Schlufl  gemacht. 

Das  Lied:  WW  glfiuben  all  an  einen  Gott  etc.  auf  der  37  Seite  ist 

dorischer  Tonart.  und  in  seinein  eigentlicheu  Ton  Dmoll  gesetzet,  in 

welchem  die  groBe  Sexte  H  wesentlich  und  die  kleiue  Sexte  B  zufiillig  ist. 
Seite  39  ist  eben  dieses  Lied  in  dem  namliehen  Mode  anzutreffen. 

allein  um  einen  Ton  holier  ins  E  transponirt ;  uud  lira  diesen  Modum  zu 

erhalten  ist  vor  c  eiu  ft .  so  daB  eben  so .  wie  vom  D  die  groBe  Sexte  H 

War.  hier  cis  die  grofie  Sexte  von  E  wird  :  ohngeachtet  gewohnlicher  weise 

nur  (is  in  der  Vorzeichnung  beira  Eraoll  vorkommt. 

Der  folgende  Choral :  Vater  unsrr  im  HimmHreich  ist  auch  dorischer 

Tonart  ins  E  transponirt .  welches  an  dem  vorgezeichneten  Zeichen  Cis 

kenntbar  wird. 

Seite  4G  ist  eben  dieses  Lied  in  seinem  eigentlichen  Tone  D  ohne  B 

gesetzet.  uamlich  mit  der  groBen  Sexte  II  vom  Hauptton  D. 
Das  Lied  Seite  4  7  :  Christ  umer  11  err  zum  Jordan  ham  etc.  ist  auch 

dorischer  Tonart :  aber  um  einen  Ton  tiefer  ins  C  transponirt.  welches 

sogleich  am  Anfauge  an  der  Vorzeichnung  zu  ersehen  ist.  Denn  ge- 

wiihnlicb  ist  in  Cmoll  ein  ?  vor  II.  E  und  A  :  hier  ist  aber  A  die  nattir- 

liche  wesentliche  grofie  Sexte,  und  A  mit  7  vorgezeichnet  als  ̂ A  die  kleine 
Sexte  vom  Hauptton  zufallig. 

Eben  dieser  Choral  ist  Seite  ."><)  in  der  dorischen  Tonart  in  seinem 
eigeutlichen  Tone  D  gesetzet.  Er  schlieBt  am  Ende  nicht  im  Hauptton, 

sondern  in  deBen  Oberdominante  A  mit  der  groBen  Terz  cis. 

Das  Lied  :  Aus  tiefer  Noth  schrr.i  irh  zn  dir  etc.  Seite  51  ist  phry- 

gischer  Tonart  E  mit  der  kleinen  Terz,  mithin  moll. 

Anmerkmuj.  Dieser  Modus  zeichnet  sich  von  den  zwoi  andern  Moll- 
t<»narten  als  dorisch  und  aeolisch,  darin  aus,  daB  deBen  Oborsecunde  vom 

Hauptton  eine  kleine  Secunde  ist ;  als  E  F :  wohingegen  ira  Dorischen 

D  E  und  im  Aeolischen  A  II  groBe  Secunden  sind. 

Die  beiden  letzten  Tonarten  als  Dmoll  nnd  A  moll  unterschoiden  sich 
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wieder  darin  von  einander,  daC  man  von  der  dorischen  Tonart  ins  E  moll 

answeichen  kann ,  weil  dieses  E  eine  zum  weichen  Dreiklang  gehdnge 

kleine  Terz  nnd  perfekte  Quinte  von  E  G  II  hat. 

Von  A  moll  |  :  aolisch  :  |  kann  man  nicht  ins  H  ausweichen .  weil 

das  H  keine  perfekte  Quinte  in  seiner  Scala  hat. 

In  der  dorischen  Tonart  kann  man  nicht  um  einen  halben  Ton  hOher 

ins  7E  dur,  in  der  aeolischen  nicht  um  einen  halben  Ton  hflher  ins  B  dur 

ausweichen,  wohl  abcr  im  Phrygischen  von  E  ins  F  dur. 

Eben  dieser  Choral  ist  Seite  54  in  dem  namlichen  Modo  gesetzet, 

aber  um  einen  ganzen  Ton  hShcr  ins  Fis  statt  E  transponirt. 

Die  in  der  Vorzeichnung  vorkommenden  Tdne  geben  die  phrygische 

Tonart  zu  erkennen,  denn  eigentlich  hat  ein  Moll  Modus  ein  Fis  Gis  vor- 

gezeiehnet,  hier  ist  gleichwol  G  nnd  dieses  fis  verhalt  sich  zu  G  wie  sich 
E  zu  F  verhalt. 

Das  Lied  :  Jesus  Chri&tua  miser  Heiland  Seite  56  ist  gleichfalls  dori- 

scher  Tonart.    Seito  GO  ist  der  niimliche  Choral  ins  F  transponirt. 

Annurkung.  An  der  Vorzeichnung  erkennetman  die  dorische  Tonart, 

weil  vor  D  kein  b  steht .  sondern  hier  d  die  wesentliche  groBe  Sexte  von 

F  ist :  Kommt  hingegen  D  mit  \f  vorgezeichnet  vor ,  so  ist  es  als  kleine 

Sexte  vom  Haupttone  zufallig. 

XV. 

VerzeichniB  der  Kinder  Bachs  aus  zweiter  Ehe. 

(Zu  Seite  "52., 
1.  Christiane  Sophie  Ilenriette,  gcb.  im  Sommer  1723.  Von  diesem  ersten 

Kindc  Bachs  aus  zweiter  Ehe  war  nur  das  Datum  des  Todes  aufzu- 

finden.    Sie  starb.  3  Jahr  alt,  am  29.  Juni  1726. 

2.  Gottfried  Heinrich,  getauft  den  27.  Februar  1724.  Pathen  :  1  »Herr 

D.  Gottfried  Lange,  K5nigl.  Poln.Churf.  Sachfi.  Hoffrath  und  Burge 

Meister  auch  Vorsteher  der  Kircheu  zu  St.  Thorn,  alhier.  2]  FTau 

Regina  Maria ,  Herrn  M.  Johann  Heinrich  Ernesti  P.  P.  und  der 

Schuhlen  zu  St.  Thorn.  Rector  alhier.  3)  Herr  D.  Friedrich  Hein- 

rich Graff,  der  Oberhoffg.  Advoc.  ordin.«  —  Begraben  den  12.  Fe- 
bruar 1763  in  Naumburg. 

3.  Christian  Gottlieb,  getauft  den  14.  April  1725.  Pathen:  1)  -Herr 

Christiann  Wilhelm  Ludvfig,  Churf.  SilchB.  Geleitsmann  alhier.  2) 

Frau  Maria  Elisabeth,  Herrn  Johann  Tauberts,  HandolBm.  Ehe- 

liebste  stund  Frau  Johanna  Margaretha,  Herrn  Balthasar  Heinrich 

v.  Brincks  HandelBmanns  Eheliebste.  3  Herr  Gottlieb  Christiann 

Wagner.  E.  E.Raths  GUther  Bestater  alhier«.  —  Starb  den  21.  Se- 

ptember 1728. 

4.  Elisabeth  Juliane  Friederike ,  getauft  den  5.  April  1726.  Pathen: 

1)  »Fran  Christina  Elisabeth,  Herrn  Appellation-Rath  D.  Gottfried 
Wilhelm  Ktlstners,  Des  Raths  alhier.    2  Herr  D.  Johann  Friedrich 
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Falckner  Juris  Practicus  alhier.  3;  Frau  Juliana  ,  Herrn  D.  Carl 

Friedrich  Bomam  des  Raths  and  8tadt  Richters  alhier  Ehel.«.  —  To- 

desjahr  unbckannt. 

5.  Emestus  Andreas,  getauft  den  30.  Oktober  1727.  Pathen:  I]  »Herr 

D.  Johann  Ernst  Kregel,  Konigl.  Churf.  SachB.  Hoff  und  Justitien 

Rath  auch  Vornehmer  des  Raths  alhier.  2  Frau  Magdalena  Sibylla, 

Herrn  D.  Gottfried  Leonhard  Baudisii  Stadt  Richters  alhier  Ehe- 

liebste.  3)  Herr  D.  Andreas  Ricinus.  Jur.«  —  Starb  den  1.  No- 
vember 1727. 

6.  Regine  Johanna,  getauft  den  10.  Oktober  1728.  Pathen:  I)  »Frau 

Anna  Magdalen* ,  Herrn  Georg  Christian  MeisBners ,  WeiBenfelai- 

schen  Hoff  Fourirs  Eheliebste  st.  Jfr.  Retina  Christina,  Herrn  M. 
J  oh.  Heinrich  Ernesti  P.  P.  n.  Pectoris  zu  St.  Thorn,  ehel.  Tochter. 

2 1  Herr  Johann  Caspar  Wilcke,  Hochfurstl.  Anh.  Zerbstischer  Hoff 

n.  Feld  7ro»t/;eter  auch  Cammer  und  Hoff  Mu&icus.  st.  Herr  Georg 

Heinrich  Ludwig  Schwanenberger ,  Braunschweigischer  Cammer 

Musicus.  3  Frau  Johanna  Christina,  Herrn  Johann  Andreas  Kreb- 

sens,  Hochf.  Anh.  Zerbstischer  Hoff-  und  Feld  Trompeters  auch 
Cammer  und  Hoff  Mttsici  Ehel.  st.  Jfr.  Johanna  Benedicta  Herrn 

M.  J  oh.  Heinrich  Ernesti  P.  P.  und  Red.  Schol.  Thorn,  ehel.  Toch- 

ter*. —  Starb  den  25.  April  1733. 

7.  Christiane  Benedicta,  getauft  den  l.Januar  1730.  Pathen:  1)  »Jung- 

fer  Benedicta,  Herrn  D.  Johann  Gottlob  Carpzovem  P.  P.  a.  Archi- 

diac  zu  St.  Thorn,  alteste  Jfr.  Tochter.  2]  Herr  D.  Christian  Gott- 

fried .1/ofrlin.  Rechts-CWwMfc/i*  alhier.  3j  Frau  Catharina  Louisa, 
Herrn  Johann  Gottlieb  Gleditschens,  Buchhftndlers  alhier  Eheliebste*. 

—  Starb  den  4.  Januar  1730. 

8.  Christiane  Dorothea,  getauft  den  18.  Marz  1731.  Pathen:  I]  »Jfr. 

Christiana  Sibylla ,  Herrn  Georg  Heinrich  Bosens ,  Handelfimanns 

Tochter.  2  Herr  M.  Andreas  Winckler  S.  S.  Theol.  Cand.  3)  Frau 

Christiana  Dorothea,  Herrn  M.  Johann  Christian  Hebenstreits  Conr. 

zu  St.  Thorn,  u.  P.  P.  alhier«.  —  Starb  den  31.  (30.  ?)  August 
1732. 

9.  Johann  ChrisUtph  Friedrich,  getauft  den  23.  Juni  1732.  Pathen: 

1}  »Herr  Johann  SigiBraund  Beiche,  Cammer  -  Commissarius  und 

Amtmann  in  Pegau.  2)  Jfr.  Dorothea  Sophia,  Herrn  D.  Christiann 

Weisens,  Pastoris  zu  St.  Thom.  Tochter.  3)  Herr  D.  Christoph 

Donndorff,  Faculi.  Jurid.  Assessor*.  —  Starb  am  26.  Januar  1795. 

10.  Johann  August  Abraham,  getauft  den  5.  Novber  1733.  Pathen: 

1)  "Herr  M.  Johann  August  Ernesti ,  Cunrector  bey  d.  Schuhlen  zu 

St.  Thom.  alhier.  2)  Frau  Elisabeth  Charitas ,  Herr  M.  Johann 

Matthiae  GeBners,  Pectoris  bey  der  Schulen  zu  St.  Ihomas  alhier 

Eheliebste.  3)  Herr  M.  Abraham  Krilgel ,  Collega  Tertius  bey  der 

Schulen  zu  St.  Thomas  alhier«.  —  Starb  den  6.  November  1733. 

11.  Johann  Christian,  getauft  den  7.  September  1735.  Pathen:  1)  »Herr 

M.  Johann  August  Ernesti.  Rector  zu  St.  Thom.    2)  Jfr.  Christiana 
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Sibylla,  Herrn  Georg  Heinrich  Bosens,  Handelftmanns  hinterl.  Toch- 
ter.  3  HeiT  D.  Johann  Fhren*  Rivinus  P.  P.  und  Facult.  Jur.  As- 

sessor*. —  Starb  Anfang  Januar  17S2. 

12.  Johanna  Caroline,  getauft  den  30.  October  1737.  Pathen:  Ij  "Jfr. 

Sophia  Carolina ,  Herrn  Georg  Heinrich  Bosens,  Handelfimanns  hin- 

terl. Tochter.  2,  Heir  .1/.  Christian  Weifie,  Diaconm  zu  St.  Nicola* 

u.  «S\  S.  Theol.  Baccaluureus.  3,  Frau  Johanna  Elisabeth,  Herrn 

C  hristian  Friedrich  Heinrici,  Konigl.  Poln.  u.  Chnrf.  S&chB.  Ober 

Post  Commissarii  Ehel«.  —  Starb  den  IS.  August  17S1. 

13.  I\  eg ine  Susanna ,  getauft  den  22.  Februar  1712.  Pathen  :  1  •Jfr* 

Anna  Hegina,  Herrn  George  Heinrich  Bosens.  HandcLBmanns  alhier 

hinterl.  Tochter.  2)  Herr  D.  Heinrich  Friedrich  Graff,  Jur  :  Pratt. 

3  Jfr.  Susanna  Elisabeth,  Herrn  George  Heinrich  Bosens,  Handel fim. 

alhier  hinterl.  Tochter*..  —  Starb  den  14.  December  1S<i9. 

XVI. 

Specificatio  der  Verlassenschafft  des  am  2S.  July  1750  seel,  verstor- 

beuen  Herrn  Johann  Sebastian  Bach  a  weyl.  Cantoris  an  der  Schule 

zu  St.  Thomae  in  Leipzig. 

[Arehiv  des  Bezirksgerichts  zu  Leipzig.  Rep.  IV.  no.  1800 

Speciflcatio. 

Cap.  I. 

Bin  Kux,  genannt  Ursula  Erbstolln.  zu  Klein  Voigts- 

berg  an  Werthe   60  ̂   —  *?r. —  v\ 

Farit  ~60  Jfe  —  //r.  —  A 

Cap.  II. An  baaren  Geldc. 

a  an  Golde. 

Kin  dreyfacher  Ducaten   &«%  6  fn —  0. 

a  .  Doppel-Xfecafefl   22     —  — 

I.     dito    Schaustttck   '>      12  — 
2S.  einfache  Dura  ten   77      —  — 

A  I .  Ducaten .  Favit  I  1 2 I S  v,r.  —  A 

h,  An  Silber  Gelde. 

or.  An  Species  Tlialeru.  Gulden,  und  halbeu 
Gulden 

7  7 .  Species  Thaler  1 0 2      1 G  yr.  —  ̂  

2  J .  alte  Gulden   16      —  — 

I .  halber  Gulden   —       S  — 

/flrtV  1 1 9 o%. —  <rn — A 
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jj.  An  Schau-Stiieken. 

No.   1.  1 .  dreyfacher  Spec.  Thaler    .   .*  .   .   .   .  4.^,  —  ̂ — A 
No.  2.  1 .  doppelter  Spec.  Thaler   2      16  — 

No.   3.  2.  Spec  Thaler  a  I  .//>  .  12  <fjn   3     —  — 

No.   4.  1 .  doppelt  Spec.  Thaler   2      16  — 

No.   5.  1 .  spec  Thaler   1       8  — 

No.   6.  2.  gehenckelte  Spec.  Thaler   2      16  — 

No.   7.  2.  viereckigte  S/wr.  Thaler   2      16  — 

No.   S.  4.  Species  Thaler   5        8  — 
No.   9.  2.  Gulden   1        8  — 

No. 10.  I.  Sttlck   —       4  — 

facit  25      20  — A 

6V//>.  ///. 
An  auBenstehenden  Schulden. 

Eine  Obligation  Fr.  Krebsin  '   58.^.  — —  A 

</,Vo     Unrnh    4      _-  — 

dito     Haase   3_  — 

/ociV  65,%  —  ?'  V 

Cap.  IV. 

An  gefundenen  Ausgebe-Geld. 

Ausgebe-Geld   36.% — Y/r  —  A 

/ocY*  ~36   \. 
wovon  einige  derer  Dehitontm  passivorum,  welehe  Pol.  S.  a.  et.  b  sub  {■ 

Cap.  I.  et  II.  Specificiret  sind.  bezahlet  worden. 

Cap.  V. 
An  Silber-Gerathe  und  andern  Kostbarkeiten. 

1 .  paar  Lenehter.  32.  Lt.  a  12  Vjr.   16^  —  ̂   —  A 

l.paar     dito       27.  Lt.  a  12  <fa   13  12  — 

6.  egale  Becher  63.  \A.a\\<Q,\   2b       7  — 

1.    dito     kleiner  10.  Lt.  a  12  <@r.    5  —  — 

I.    dito    gestochen  12.  Lt.  a  13         ....       6  12  — 

1.    dito    noch  kleiner  10.  Lt.  a  1 1  <$r.    ...        1  1 4  — 

1.  Pocal  mit  Deckel  28.  Lt.  a  13  VJn   15        4  — 

1.  grofie  Coffee  Kanne  36.  Lt.  a  13  '/>,:   ....  19  12  — 

I.    dito     kleinere  20.  Lt.  a  13  ̂    10  20  — 

I.  groBe  77<f#>  Kanne.  28.  Lt.  a  13  <$n   .  .  .  .  15       1  — 

1 .  Zucker  Schaale  mit  Uiffeln  26.  Lt.  a  VI  <tjr.  .13  — 

1.    rff'/o     kleinere  14.  Lt.  a  12  '/?/:   7  —  — 

1.  Tabatiere  mit  einen  Becher  12.  Lt.  «  16  ̂ v:    .        S  —  — 

I.     dito     gravirt.  S.  Lt.  a  16  <#/:   5  S 

1.  dito     ansgelegt   I        b  — 

2.  Salz-VoBer.  11.  Lt.  12  <$n   5  12  — 
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I .  Coffee  Teller.  1 1 .  Lt.  a  12  Ign   5  Jfc  1 2  — A 
V2.  Dutzend,  MeBer.  Gabeln  und  LSffel  in  Futteral. 

48.  Lt.  a  12    24  —  — 

1.  Gestecke  MeBer  mit  LOffel  in  Fntteral.  9.  Lt. 

«  10  <e%   3  is  — 

1 .  goldener  Ring   2  —  — 

I.        dito    1  12  — 

1.  Tabatiere  von  AgaOi  in  Gold  gefast   40  —  — 

facit  251  ̂   1 1  //r.  —  A 

Cap.  VI. 
An  Instrnmenten. 

1.  foumivi  Clare $in,  welches  bey  der  Familie,  so 

viel  moglich  bleiben  soli   SO  ̂   —  fr.  —  A 
1 .  Claresin   50  —  — 

I.    dito    50  —  — 

I.    dito   •   50  —  — 

I.    dito     kleiner   20  —  — 

1.  Lauten  Werck   30  —  — 

I.     dito    30  —  — 

1.  Stsinerische  VioUne   8  —  — 

I .  schlechtere  VioUne   2  —  — 

I.      dito    Piccolo   1  8  — 

I .  Braccie   5  —  — 

i.   dito   ;  .  5  —  — 

1 .     dito   —  J6  — 

1 .  Bassettgen   6  —  — 

I.  Violoncello   6  —  — 

I.      dito   —  16  — 

1 .  Viola  da  Gamba   3  —  — 

1.  Lante   21  —  — 

1.  Spinettgen   3  —  — 

facit  371  ̂   16  ̂   —  A 

Cap  VII. 
An  Zinn. 

I.  grofie  SchflBel   1<%  — A 

I .    dito     kleiner   —  16  — 

I.    dito    —  16  — 

I.    dito     kleinere   —  S  — 

I.    dito    —  8  — 

I .  kleine  SchuBel  •  .  —  6  — 
I .    dito    _  6  — 

1 .    dito     noch  kleinere   —  4  — 

I.     dito    —  4  — 

I.    dito    —  4  — 
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1.  Wasch-Becken   —  .jfe  $?>:— 

2.  Dutzend  Teller,  ieden  a  3/4tel  it  das  tl  a  4  <§n  3  —  — 

4.  KrUge  mit  Zinn  beschlagen   1        S  — 

fadt  Safe  —  y/r. — J> 

Ca/;.  VIII. 

An  Kupffer  und  MeBing. 

2.  Platt-Glocken  nebst  Eisen   3      —  gfe  —  ̂  

:\  paar  MeBingene  Leuchter   2     —  — 

l .  MeBingene  Coffee  Kanne   —      16  — 

1.     dito    kleinere    .  .   .  .•   —      16  — 

I.     dito    noch  kleinere   —       6  — 

I .  MeBingen  Coffee  Bret   . —      16  — 

I.  KeBel  von  Kupffer   —       S  — 
1.    dito     kleiner   —       S  — 

far  it  -  tf/.'l!',r.—  ̂  

Cap.  IX. 

An  Kleidern  und  was  darzu  gehoret. 

I .  Silberner  Degen   12^  —  ̂   —  0, 

1 .  Stock  mit  Silber  beschlagen   1       8  — 

I .  paar  silberne  Schuh-Schnallen   —      16  — 

1 .  Kleid  von  Gros  du  Tour,  welches  gewendet  .   .  8      —  — 

I .  Trauer  Mantel  von  Drap-des  Dames   5      —  — 

1 .  Kleid  von  Tuch   6      —  — 

facit  3  2  &s.  —  //r.  —  J, 

Cap.  X. 

An  Wftsche. 

1 1 .  Obe/hembden    —  ̂   —  fr.  —  A 

Cap.  XI. 

An  HauB-Gerftthe. 

I .  Putz  Schranck   1 4      —  tfr.  —  J, 

1.  Wasch  Schranck   2      —  — 

1 .  Kleider  Schranck   2     —  — 

1 .  Dutzend  schwartze  lederne  Stuhle   2      —  — 

xj1.  Dutzend  lederne  Stuhle   2      —  — 

1 .  Schreibe  Tisch  mit  Auszflgen   3      —  — 
6.  Tische   2     —  — 

7.  Hrtltzerne  Betten   2       S  — 

facit    29  j%  S^/:— . 

Digitized  by  Google 



—  \m  — 

Cap.  XII. 

An  geistlichen  Buchern. 

In  Folio. 

Calovii  Schrifften  \\.  Biindc   'l.tff.  —  ty- — A 

Lutheri  Opera  7 .  Biinde    .    .  •   — 
Idem  liber.  S.  BUnde   4  — 

Ej.  Tisehreden   —  16 

Ej.  Examen  Cane.  Trill   - —  16  — 

Ej.  Comment,  fiber  den  Psalm  :iter  Tlieil   —  16  - — 

Ej.  Haufi-Postillc   I  —  — 
Mulleri  Schlufi  Kette   ! 

Tauleri  Predigten   —  4 
Scheubhri  Gold-Grube  II.  Theile  2.  B   l  S 

Pinlingii  Keise  Buch  der  Heil.  Schrifft   —  S  — 

O/fariVHanptHchlilfieldergantzenHeil.  Schrifft.    B.  2  —  — 

Josephi  Geschichte  der  Jflden   2  —  — 

In  Quarto. 

Pfeifferi  Apostolische  Chri8ten-8clmle   I  —  — 

Ej.  Evangelische  Schatzkammer   —  16  — 

Pfeifferi  Ehe  Schulc   —  4 

Ej.  Evangelischcr  Augapffel   —  16 

Ej.  Kern  und  Safllt  der  Heil.  8   I  —  — 

Mulleri  Predigten  tlber  den  Schaden  Josephs  ...  —  1  (i 

Ej.  Schlufi  Kette   I  —  — 

Ej.  Atheismm   —  4  — 

Ej.  Judaismus   —  U»  — 

Stengeri  Postillc   I  —  — 

Ej.  Grundveste  der  Augspurg.  Con/.   —  Hi  — 

(ieyeri  Zeit  und  Ewigkeit   —  HI 

Rambackii  Bctraehtung   I  — -t  — 

Ej.  Betrachtung  tlber  den  Rath  Gottes   —  16 
Lutheri  Haufi  Postille   —  16  — 

Froberi  Psalm   —  I  — 

Unterschiedeno  Predigten   —  t 

Adami  gtlldener  Augapffel   —  4 

Meiffarti  Erinnerung   —  4  — 

Heinischii  Offenbahrung  Joh   —  4  — 

Jauckleri  Richtschnur  der  Christl.  Lehre   —  I  — 

In  octavo. 

Francken  Haufi  Postilla   —  b 

Pfeifferi  Evangelische  Christen  Schulc   —  S  — 

Ej.  And  Calvin   —  S  — 

Ej.  Christenthum  '   —  S  — 
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Ej.  Anti-Melancholicm  .    .    .    v   —  .yi>.  8   A 
Rambarhii  Betrachtung  iiber  die  Thriinen  Jesu    .  .  —  8  — 

Mulleri  Liebes  Flamme   —  S   

Ej.  Erquickstunden   —  8   

Ej.  Kath  Gottes   —  j   

Ej.  Lutfitrus  defimnu   —  g   

(ierhardi  SchoUl  Pietatis  5.  Blade   —  12  — 

Neunuisteri  Tisch  des  Herni   —  S   

Ej.  Lehre  von  der  Heil.  Tauffe   —  8  — 

Speneri  Eyfer  wider  das  Pabstthum   —  8   

Hunnii  Reinigkeit  der  Glaubens  Lehre   —  4   

Klingii  Warnung  vor  Abfall  von  der  lather.  ReUg.  .  —  1  — 
Amds  wahres  Christenthum   —  S   

Wagneri  Lcipziger  Gesangbueh  8.  Bftndc   1  —  — 

facit   38^17^ —A 

ltepartitio. 

Fol  I.  a.  Cap.  J.  Ein  Kux   60,%  —  //>.—  A 
»    I.  a.  Cap.  IE  an  baarcn  Gelde   —  —   

a   an  Guide   112  18   

•  1 .  «•     '»      »   b)  an  .Silber  Gelde   —  —   

«  an  Thalcrn,  Gulden  and  lial- 

ben  Gulden   119  —   

».   1.4.     •>      •   (t  an  SchaustUcken   25  20  — 

»    1.  b.     »  •  ///.  an  aufien  stehenden  Schulden  05  —   
•  2.  a.     <>    IV.  An  gefundenen  Ausgabe  Gelde 

wovon  einige  derer  Debiturum 

•     passiromm  welche  fol.  8.  a  etb. 

sub.  -J*  Cap.  I.  tt  IE  speeijicixQt 
sind.  bczahlet  worden    ...  30  —  — 

»    2.  a  etb.  Cap.  V.  AnSilbergerittheundandern 
Kostbarkeiten   251  11   

»    'A.  a.  Cap.  VI.  an  Instrument™   371  10   
»    3.  b.     »    VIE  an  Zinn   9     

»    3.  b  et  4  a.  Cap.  VIII.  an  Kupffcr  und  Mefling  7  22   
»    4.  a.  Cap.  IX.  an  Kleidern  und  was  darzu 

gehoret   32  —  *   
»    4.  b.     »    X.  an  Wfische  11.  Oberhembden  .  —  —   

•  4.  b.     »    XI.  An  HauGgerathe   29  8  — 

»    b.  a.  et  b  (j.  a  et  b.   Cap.  XII.  an  geistlichen 
Bilehern   38  —  — 

Samma  1 1 22       1 0  */r.  —  A 

Debita-Passica 

naeh  ihren  Ansztlgen,  wovon  einige  von  dem  Cap.  IV.  Fol.  2.  a  specifi- c/Vten  Gelde  bezahlet  worden. 

Simtta,  J.  S.  Bach.  II.  ... 
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Cap.  I.  . 

An  Auszttgen. 

Nr.  I.   7Jfe  9?*  6A 

■    II   4      —  6 

///   7        S  6 

.    IV.   33      14  3 

»     V.  et  VI.   18  — 

•    VII   7  14 

»     VIII   2  1 

»   IX   2  1 

n     X   1         8  — 

»    X/   1      16  — 
»    XII.   2     —  — 

»    XIII.   1  16 

»    XIV   12      12  — 

»    XV   21      10  — 

»    XVI.   14      18  9 

»    XVII   5      —  — 

»    XVIII.   1      12  — 

facit  143.%  21  gfc  6  A 

Cap.  II. 

Andere  nOthige  Ausgaben. 

Vor  nMhige  Sachen   l"<S$p  8  gfc—  A Herr  Schttblern  bezahlt   2      16  — 

Der  Magd   #  4     —  — 

Vor  das  7oxiren   "  1      —  — 

facit  9 —  S/r.  —  \ 

Repartitio. 
fol.  8.  a  und  b.  Cap.  I.  An  Auszttgen   143,%  21  gfc  6  A 

fol.  8.  b.  Cap.  II.  An  andern  nflthigen  Ausgaben  9     —  — 

Summa  \  52  J%  2 1  %r.  —  A 

Anna  Magdalena  Bachin  Wittbe. 

D.  Friedrich  Heinrich  Gran"  als  Curator. 
Catharina  Dorothea  Bachin. 

Wilhelm  Friedemann  Bach  vor  mich ,  und  m.  n.  meines  Bruders ,  Carl 

Philipp  Emanuel  Bachs.  wie  auch  als  Curator  oberwehnter  meiner 
Schwester. 

Gottfried  Heinrich  Bach. 

Gottlob  Sigismund  Hesemann.  als  Curator  vorstehenden  Bachs. 

Elisabeth  Juliana  Friderka  Altnickolin,  geb.  Bachin. 

Johann  Christoph  Altnicol  m.  n.  und  als  ehelicher  Curator  meiner  Frauen, 

Elisabeth  Julianen  Fridericen  geb.  Bachin. 
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Johann  Gottlieb  Gtfrner  als  Vorraund  zn  vaterlicher  Theilung  vor 

Johann  Ohristoph  Friedrich  Bach. 
Johann  Christian  Bach. 

Johanna  Carolina  Bachin. 

Regina  Susanna  Bachin. 

3m  Uafjmcn  (Hotted 

Knnd  und  zu  wiBen  sey  hiermit  denen  es  zn  wiBen  nSthig,  daB,  nach- 

dera  dor  WohlEdle.  Herr.  Herr  Johann  Sebastian  Bach,  weyl.  Cantor  der 

Schnle  zu  Si.  Thomae  in  Leipzig  den  2S.  Julij  1750  in  Gott  sanfft  und 

seelig  entschlaffen.  und  S.  Kinder  erster  Ehe.  nahmentlich: 

Herr  Wilhelm  Friedemann  Bachen, 

Herr  Carl  Philipp  Emanuel  Bachen  und 

Jgfr.  Catharinen  Dorotheen  Bachin, 

nicht  weniger  6.  in  der  andorn  Ehe  mit  der  ietzigen  Frau  Wittbe  Frauen 

Annen  Magdalenen  gebohrener  WUlckin  erzeagte  Kinder,  nahmentlich : 
Herr  Gottfried  Heinrich  Bachen. 

Frau  Elisabeth  Julianen  Friedericen  verehelichte  Aitnickolin, 

Herr  Johann  Christoph  Friedrich  Bachen. 

Jngfr.  Johannen  Carolinen  Bachin,  und 

Jngfr.  Reginen  Susannen  Bachin 

wovon  die  letzten  4 .  annoch  unmflndig ,  nebst  obgedachter  seiner  Frau 

Wittbe  zu  Erben  seines  Nachlafies  hinterlaBen,  und  denen  4.  Unmflndigcn 

KindernHerr  Johann  Gottlieb  Gflrncr,  Director  Musices  beyE.  LObl.  Universi- 

ty Leipzig  zum  Vormunde,  so  viel  die  Ausmachung  des  Vatcr-Theils  be- 
trifft,  so  wohl  Herr  Gottlob  Sigismund  Hesemann  L.  L.  Studiosus  dem  BlOden 

Herrn  Gottfried  Heinrich  Bachen  zum  Curator  gerichtlich  bestatiget  worden. 

nur  gemeldete  Frau  Wittbe  und  Erben  respect,  mit  Vollmacht  und  Genehm- 

haltung  ihrer  gerichtlich  bestatigten.  und  zu  Endo  mit  unterschriebenen 

Herrn  Curator um,  auch  derer  UnmQndigen  Herrn  Vormund  folgenden  uu- 

wiederrufflichen  und  zu  Recht  bestilndigen  Erb-Vergleich  unter  einander 

verabredet,  gehandelt  und  geschloBen.  Nemlichen  und  zwar  zum 

I. 

Agnosciren  zuffirderst  samtliche  Erben  und  in  specie  Jgfr.  Catharina 

Dorothea  Bachin,  Herr  Carl  Philipp  Emanuel  Bach,  Frau  Elisabeth  Juliana 

Friderica  Aitnickolin,  und  Herr  Gorner,  in  Vormundschaft  derer  4 .  Unmfln- 

digen Bachischen  Kinder,  die,  diesem  Erb-Vergleiche  in  Originali  Bey- 
gelegte ,  von  dor  Frau  Wittbe ,  und  dem  Altesten  Herrn  Sohne ,  Herrn 

Wilhelm  Friedemann  Bachen  vor  sich  und  als  Gevollmachtigter  seines 

Herrn  Bruders ,  Herrn  Carl  Philipp  Emanuel  Bach ,  auch  mit  Zuziehung 

Herrn  Gottfried  Heinrichs  Bachs  Curatoris,  Herr  Hcscmanns,  gomeinschafft- 

licli  gefertigte  Specification  von  des  Defuncti  seol.  NachlaBe  durchgehends  vor 

richtig,  gestalten  sie  solche  nach  alien  Capitibus  mit  FleiB  durchgegangen. 
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and  allenthalben  in  activis  und  passivis  auch  sonst  richtig  befunden ,  und 

daber  resp.  cum  Dominis  Cumtoribus  solche  eigenhandig  untcrschrieben 

und  orlafien  dabero  einander  vor  sfch  und  resp.  seiner  Mtindel  die  eydliche 

Bestarckung  soldier  Specification  biernacb  expresse.  Wie  nun  solchorgestalt 

gedacbte  Specification  zum  Fundamente  der  Theilung  gesetzt  worden :  A1UJ 
haben 

2. 
So  viel  den  Cap.  I.  Specificationis  bemelten  Kux  betrifft ,  samtliche 

Erben  sich  dahin  ve'rglicben ,  daB  derselbe  in  Communione  bleiben ,  nnd 
der  Frau  Wittbe  zur  Verwabrung  und  Besorgung  der  Zu  bufie  (IberlaBen 

seyn.  diese  aucb  ibren  3 ten  Theil  davon  haben  und  auff  die  tibrigcn  2/3tel 
die  verlegte  Zn  bufie  iedesraahl  nach  bescheh,ener  Eintheilung  derselben 
von  iedcm  Kinde  wieder  bekomcn  solle. 3. 

Das  baare  Geld  in  Cap.  II.  a  et  b  an  Golde  und  Silbergelde  ist 
unter  die  Erben  in  natura  vertheilet  worden.  nnd  hat  die  Frau  Wittbe 

ibren  3ten  Theil  davon  an  77  jfy  0  <tf/:  iedes  Kind  aber  zu  seinem  An- 

theil  an  \1        \<$n  erhalten. 
4. 

Gleichergestalt  sind  die  Cap,  II.  ft  angegebenen  Schaustilcken  dureh 

das  LooB  in  natura  unter  dieselben  vertheilet  worden,  da  dann  die  Frau 

Wittbe  ibren  3  ten  Theil  davon  an8,f  14  <gn  8  A  in  nachfolgenden 
Stucken  als  : 

Nr.    1 .  ein  dreyfacher  Spec.  Thaler   4      —  tfr. — A 

3.  2.  Spec.  Thaler  a  1        12  .  .   .  3      —  — 
0.  2.  Gulden   1        S  — 

.»    10.  ein  Stuck  a  —      —  4 

und  zu  defien  Supplimng  baar  annoch   2       0  — 
Sttmma  S 1 4        S  A 

■ 

Jedes  Kind  aber  seinen  Antheil  an   It%2l2fc  4A 

Durch  folgende  LooBe  bekommen,  als. 

Herr  Wilhelm  Friedemann  Bach. 

Nr.  5.  I  Spec.  Thlr   i&jf.  Sf?r. — A 

und  baar  noch  heraus   —      13  11 

Summa  I  3%.  21  V/r.\\  A 

Herr  Carl  Philipp  Emanuel  Bach. 

Nr.  4.  einen  doppelten  Spec.  Thaler   2,%  10?/:  —  A 

deBhalben  er  berausgegeben   —      1 8^   1 
Summa  1  o%  2 1  Y,r.  fl  A 

Digitized  by  Google 



—    965  — 

Jngfr.  Catharina  Dorothea  Bachin. 

Von  AV.  7.  einen  4eckigten  Spec.  Thaler   .   .   .  1  5%.  h  fa —  A 

und  Baar  annoeh   —      13  11 

Sumtna  1  ty.  2 1      1 1  A 

Herr  Gottfried  Heinrieh  Bach. 

Von  AV.  7.  einen  vieteckigten  Spec.  Thaler   .   .  1 ,%  S  ',r.  —  A 

and  baar  annoeh   —     13  11 

Summa  ',r.\  \  1< 

Fran  Elisabeth  Juliana  Friderira  Altniekolin. 

Von  AV.  6.  einen  gehenekelten  Spec.  Thaler  .   .  1  .%  8  fa —  A 
und  Baar  annoeh   —      13     1 1 

Summa  1  rfr.  2 1  On  1 1  A 

Herr  Johann  Christoph  Friedrich  Bach. 

\*on  AV.  it.  einen  gehenekelten  Spec.  Thaler  .   .  \        8  fa —  A. 
und  baar  annoeh   —      13  11 

Summa  1  6%.  21  ̂^TTl  A 

Herr  Johann  Christian  Bach. 

Von  AV.  S .  2 .  Spec.  Thaler   2  %  1 6  fa  —  A 

deBhalben  er  herausgegeben   —      IS  1 
Summa  1 ./?,  .  2  1  Or.  1 1  A 

Jungfer  Johanna  Carolina  Bachin. 

Von  AV.  S.  2.  Spec.  Thaler   2^clG  fa —  A. 

dcfihalben  sie  heransgegeben   —      IS  1 

Summa  I      21  '//:  1 1  A 

Jungfer  Regina  Susanna  Bachin. 

AV.  2.  einen  doppelten  Spec  Thaler   2  ty.  Hi 'sr.  —  A 

deChalben  sie  heransgegeben   —     IS  1  
Summa  l.%21^>TilA 

erhalten.  5. 

Von  denen  Cup.  777.  Speci/icirtvii  auftenstehenden  Schnlden  flber- 

nimbt  die  Fran  Wittbe  ihrer  Fran  Schwester  der  Frau  Krebsin  Obligation 

an  ">S  jty].  und  da  ihr  ohnedem  der  3te  Theil  davon  an  1 9  S  '{,/:  zu- 
stehet :  alft  hat  sie  so  gleich  den  reberrest  an  3S  10  v»;  und  also 

iedem  Kindc  1  j^'.  7  tyi  1  A  zu  seinem  Antheile  baar  heraus  gegeben, 
dargegen  letztere ,  und  zwar  reap,  cum  autoritate  ihrer  gerichtlich  be- 

stiitigten  Herrn  Curatorum  auch  Ehemannes.  und  Herr  Gtfrner.  in  Vor- 

mundschafft  seiner  Mflndel.  der  Frau  Wittbe  jura  cessa  geben,  und  sothane 

Obligation  Cum  omni  jure  et  actione  tarn  directa  quam  utili  derselben  derge- 
stalt  w//reu.  daB  dieselbe  damit.  als  mit  ihrcn  wohlerlangten  Eigcnthum 

nach  Gefallen  schalten  und  gebaahren  mogc.  auch  die  Frau  Wittbe  tlber 

den  richtigen  baaren  Empfang  ihrer  daran  gehabten  Antheile  in  bestcr 

Form  Kechtens  hierdurch  quittiren. 

Was  aber  I'nruhens  und  Haasens  Obligation*  betrifft .  so  sind  diese 
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Personen  aller  angewendetenMtiheungeachtet,  nicht  ausfundig  zu  machen, 

und  die  Posten  daher  vermuthlich  gantz  ineligible,  dahero  solche  30  lange, 

bifi  man  nahere  Nachricht  diefifalls  erlanget,  ausgesetzt  biiebcnT  and  die 

Documenta  der  Frau  Wittbe  zur  Verwahrung  uberlaBen  worden. 

6. 

DaB  Cap.  4.  Specificationis  vorhanden  gewesene  Ausgabe  Geld  ist 

zu  Bezahlung  deren  st*b.  •j-  specificirten  Passivorum  mit  angewendet  wor- 

den ,  weBhalben  unten  in  §  14.  des  Erb-Verglcichs  mekrere  Versehnng 

geschehen. 

7. 

Von  denen  Cap.  V.  Speci/icationis  benannten  Silber -Wercke  tmd 

andern  Kostbarkeiten  ist  mit  sammtlichcr  Inter essenten  Genehmhaltung 

die  Tabatiere  von  Agath  in  Gold  gefaBet  a  40  J//  ,  weiin  es  ein  Stuck,  so 

eines  Theils  blofi  vor  den  Liebhaber ,  andern  Tkeils  auff  ein  Kindes- 

LooB  zu  schwer ,  vor  ietzo  gantzlich  ausgesetzt ,  und  der  Frau  Wittbe, 

solange ,  biB  sich  ein  Liebhaber  und  Kauffer  darzu  finden  mdchte,  uber- 

laBen  worden,  da  denn,  wenn  solche  verkaufft  werden  mdchte,  die  Fran 

Wittbe  ihrem  tertiam  partem  von  dem  Kauff  Pretio  zu  gewarten  hat,  and 

das  ttbrige  unter  die  9.  Kinder  in  gleiche  Theile  vertheilet  werden  soil. 

Das  ttbrige  alles  aber  ist,  da  es  vorher  von  dem  Goldschmiede  Herrn  Ber- 

tholden  taxivvt  worden,  durchs  LooB  dergestalt  vertheilet  worden,  daB,  da 

die  Frau  Wittbe  auf  ihren  3ten  Theil  an  70  J^f.  1 1  <tfr.  &  v\  folgende 
Stucke : 

I.  paar  Leuchter  32.  Lt.  a  12  <$r.   16^  —  gfc  \ 

1.  Becher  gestoehen  12.  Lt.  a  13    0      12  — 

Die  groBe  Cofee-K&nne  36.  Lt.  a  13  <§n  .  .  .  .      19      12  — 

Die  Thee  Kanne  2S.  Lt.  a  13  fn   15        4  - 
Die  Tabatiere  mit  dem  Becher  12.  Lt.  a  16  Or.  .  .       S     —  — 

Die  ausgelegte  Tabatiere   1        S  — 

Den  Co/w-Teller  11.  Lt.  all  Or   _J>  12  — 

Summa      7  2      —  Y/'-  —  A 

erhalten  und  dargegen  die  UebermaaBe  an  1  jty.  1 2  *$n  4  A  heraus- 

gegeben,  ein  iedes  Kind  seinen  Antheil  an  1 5  1 5  v?/:  1 1  Jv.  durch 

folgende  LooBe  bekommen,  als : 

Herr  Wilhelm  Friedemann  Bach. 

Die  groBe  Zucker -  Sehaale  mit  Ldffeln  26.  Lt. 

a  \  2Gr   13  .%  —  ffr.  —  A 

einen  goldenen  Ring   1      12  — 
und  annoch  baar   1       3  11 

Stmuua     15  %  t 5^>TiTA 
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Herr  Carl  Philipp  Emanuel  Bach. 

6  egale  Becher  63.  Lt.  a  1 1  Gr   28.%  7  gfc —  A 

dagegen  er  herausgegeben   12      1 5  1^ 
Summa  15^  15^:  11  A 

Jgfr.  Catharina  Dorothea  Bachin. 

1  paar  Leuchter  27  Lt.  a  12  Gr   13,%  12  gfr —  A 

einen  goldenen  Ring   2     —  — 

und  annoch  Baar   —       3  11 
Summa  lSJfcUgfc  11 A 

Herr  Gottfried  Heinrich  Bach. 

1  2.  Dutzend,  MeBer,  Gabeln  und  LSffel  .  .  .  .  24.% —  gfc — A 

dargegen  er  herausgegeben   8_      S  1 
Summa  15,%  15  f,:  llA 

Frau  Elisabeth  /u&roa  ̂ nVfertca  Altnikolin 

Den  Poca/mit  Deckel  28.  Lt.  a  13    15,%  4£Si —  A 

und  baar  annoch  .  .  .  .  t   —      M  11 
Swrono  1 5  %  1 5gfol  1  A 

Herr  Johann  Christoph  Friedrich  Bach 

einen  ge9tochenen 'Becher  10.  Lt.  a  1 1  Gr.    .  .       \&&\\yr.  —  A 
die  kleine  Zucker  Schaale  14.  Lt.  12  Gr.  ...       7     —  — 

und  Baar   4       1     1 1 

Summa  1 5 ,%  1  btfr.  1 1  A 

Herr  Johann  Christian  Bach 

die  kleine  Cofee-Kmm  20.  Lt.  a  13  Gr.  .  .  .  10,%  20*?/:  — A 
und  baar   4      19  11 

Summa  15,%  15?/:  11  A 

Jgfr.  Johanna  Caroline  Bachin 

2  Saltz-V3Ber  1 1 .  Lt.  a  1 2  Gr   5 .%  1 2  gfc  \ 
Einen  kleinen  Becher  10.  Lt.  a  12  6>   5     —  — 

und  baar  •  .  .  .  5       3  1.1 Summa  1  5  JfyAbtfr.  1 1  A 

Jgfr.  Regina  Susanna  Bachin 

die  yranrte  Tabatiere  8.  Lt.  a  16  Gr   5  %   8  Y/r.  —  A 
ein  Gestecke  MeBer  mit  Loffel  in  Futteral  9.  Lt. 

a  10  Gr  .........         3      IS  — 
und  baar   6      13     1 1 

Summa  1 5 ,%  1  5 f/r.  1 1  A 

8. 

Sind  die  Cap.  VI.  specifieirtexL  Imtrumente,  weiln  solche  nicht  fuglich 

zu  vertheilen ,  auch  nicht  gleich  Liebhaber  darzu  zu  finden,  ausgesetzt, 
und  dieserhalben  beliebt  worden,  daB  man  sich  binnen  hier  und  Ostein. 
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solche  iiis  Geld  zu  setzen  bemilhen  wolle ,  dabcy  iedoch  ein  iedes  derer 

Erbeu  das  Vorreeht  vor  cinen  Frembden,  wenn  cs  sich  demsclbcu  gleich-- 

.  sezen  wolle  liaben.  die  Frau  Wittbo  aber,  solche  Imfrumente  hiB  zu  deren 

wtircklichen  Yerkauff  behalten,  und  den  Nutzeu  davon  alleiue  Ziehen,  audi 

dafemc  ein  und  das  andere  Instrument  verkaufft  wttrdc,  die  Frau  Wittbe 

den  3ten  Thcil  des  Kauff-/Vr/iY  haben .  und  die  tlbrigen  %tel  unter  die 
9.  Kinder  gleich  eingetheilet  werden  soil.  Und  weiln  der  jttngste  HerrSohn. 

Herr  Johann  Christian  Bach  3.  Clavire  nebst  Pedal  von  dem  De/unctu  seel, 

bey  Lebzeiten  erhalten  und  bei  sich  hat ;  solches  auch  um  deCwilleu  nicht 

in  die  Specification  gebracht  worden,  weil  derselbe  solche  von  dem  DejuncU, 

seel,  gesehenekt  erhalten  zu  haben  angefuhret ,  und  dieserwegen  unter- 

schiedene  Zeugeu  angegebeii .  der  Frau  Wittbe  auch  sowohl  als  Herrn 

Altnikoln  und  Herrn  Hesemann  solches  wiBend  ist ,  der  Hen*  Vormund 

auch  dahcr  diesen  seinen  Mtindel  etwas  darinne  zu  vergeben  billig  Be- 

dencken  gefunden,  gleichwohl  die Kinder ersterer  Ehe.  HerrWilhelm  Friede- 

mannBach.  Herr  Carl  Pbilipp  Emanuel  Bacli  undJgfr.  Cathariua  Dorothea 

Bach  in  solche  Schenkung  gedachten  ihren  jtlngsten  Bruder  zur  Zeit  nicht 

sogleich  zugestehen  wollen  ;  So  haben  letztere  ihre  Rcchte  dieBfalls  wieder 

denselben  auszuftthren  sich  vorbehalten.  dajiiegegen  die  Frau  Wittbe,  der 

Vormund  Herr  Gorner  wegen  seiner  tlbrigen  3.  Mttndel,  die  Frau  Altniko- 

lin  und  Herr  Hesemann.  als  Curator  Herr  Gottfried  Heiurichs  Bachs  dem- 

selben  die  Schenkung  zugestehen.  und  der  Ansprtlche  diefifallB  an  selbigen 

sich  begeben. 9. 

Das  in  Cap.  VII.  und  VIII.  speciftciviv  Zinu .  Kupffer  und  Mcfling 

hat  die  Frau  Wittbe  mit  aller  Bewilligung  und  Zutriedenheit  um  die  Tajce 

angenommen.  und  nach  Abzug  des  ihr  ohnedem  daran  zugestandeuen  *;  ;,tel 

von  jfy'.  1  Ti  <///:  4  A  einem  iedem  Kinde  an  seinen  Theil  an  I  jty.  U  V//: 
und  also  in  Summa  1 1        (>  <(//:  sogleicli  baar  herausgegeben. 

10. 

Das  seidene  Kleid.  nebst  dem  Trauer-Mantel,  den  silbernen  Schuh- 

Schnallen  und  demStocke.  hat  die  Frau  Wittbe  mit  aller  Bewilligung  und 

Zufciedenheit  um  die  Tajee  ebenfallB  angenommen.  und  nach  Abzug  ilires 

Sten  Theils  an  *>  jty'.  den  Ueberrest  an  1 0  baar  und  solehergestalt  iedem 
Kinde  seinen  Antheil  a  1  2  '/>/:  S  A  herausgegeben.  Da  hingegen 
der  silberne  Degen.  der  zum  Heergerilthe  gehorig,  dem  altesten  Herr  Sohne. 

Herr  Wilhelm  Friedemaun  Bachen.  der  zugleich  tiber  den  Empfang  hier- 

durch  quittiret .  zum  vorausgegeben .  und  die  angesetzten  (»  jfy'.  vor  das 
ebeufalls  zum  Heergerathe  gehiifigc,  und  Gottfried  Heinrich  Bachen.  da- 

vor  uberlasscne  Tuchkleid  unter  die  .*>.  Sohne  vertheilet  worden.  und  hat 

ein  ieder  Sohn  1  j^.  1  <tf/:  9  A  davon  erhalten. 

11. 

Ist  mit  derer  Majoreunen  Zutriedenheit  des  Ihjuncti  seel.  Wiische 

unter  die  I  nmiiudigen  vertheilet  worden. 
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12. 

Das  Cup.  XI.  ipecificirtc  HauBgerathc  aber  hat  die  Fran  Wittbe  eben- 

fallfl  mit  allcr  Zufriedenheit  urn  die  Tuxe  der  29  Sfy  S  v>/:  angenommen 

ihren  3ten  Tlieil  davon  an  9  jty.'.  IS  ty:  S  A  inne  behalteu.  und  iedem 

Kinde  seinen  Antheil  an  2  Jt£.  4  '/jr.  1  A  also  zusamuien  1 9  J^'.  1 2 
9  A  baar  herausgegeben.   So  sind  audi 

13. 

Sftmtliche  in  Cap.  XII.  s/M>cificai&  Bticher  durch  das  LooC  vcrthcilct 

worden ,  da  denn  auf  der  Fran  Wittbe  daran  znkomuicnden  3ten  Theil 

an  12  ty.  21  </),:  8  A. 

In  Folio . 

CaUii  Schriften  'A .  Bande   2  >fc —  ''jr. —  A 

Lutheri  opera  7 .  Bande   5  —  — 

Ej.  HauB-/W»7/«   1  —  — 

Jmephi  Geschichte  der  Jaden   2  —  — 

In  Quarto. 

Pfeifferi  Evangl.  Sehatz-Kammer   —  10  — 

Rambac/iit  Betrachtung   1  —  — 

In  Octavo 

Franckrns  Hailfi-Postilla   —  S  — 

Ncumcistcri  Tisch  des  Herm   —  S 

Ej.  Lehre  von  der  heil.  Tauffe   —  8 
und  baar  aunocli   —  &  S 

Summa     1 2  %  2 1        S  A 

und  auf  iedes  Kind  seincn  Antheil  an  2  jfy.  20  V//:  10  A  durch  folgendc 

Loofie  gekommen.  als : 

HeiT  Wilhelm  Friedemann  Bach. 

In  Quarto. 

(injeri  Z.eit  und  Ewigkeit   —  %  1 0  ̂/:  —  A 

Rambachii  Betrachtung  liber  den  Bath  Gottes  ...  —  10  — 

In  Octavo. 

Mullen  Erquickstunden   —  S  — 

Ej.  Rath  Gottes   —  4  — 

Hunnii  Reinigkeit  der  Glaubenslehre   —  4  — 

Klingii  Warnung  vor  Abfall  von  der  lutherischen 

Religion   —  4  — 

Amds  wahres  Christeuthnm   —  &  — 

und  annoch  baar   —  S  10 

Summa      2^.20^10  A 
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Herr  Carl  Philipp  Emanuel  Bach. 

In  Folio. 

Lutheri  Tischreden   —  ̂ 16^— A 

Ej.  Examen  Cone.  Trid   —      16  — 

Ej.  Comment,  tiber  den  Psalm,  3ter  Theil  ....      —     16  — 

In  Quarto. 

Jauckleri  Richtschnur  der  christl.  Lehre   —  I  — 

In  Octavo. 

Ramhachii  Betrachtung  Uber  die  Thranen  Jesu    .  .  —  6  —  • 

Mulleri  LiebesFlamme   —  &  — 

nnd  baar  annoch   —  3  10 

Stmma  2.%2G^/:10A 

Jgfr.  Cathaiina  Dorothea  Bachin. 

In  Folio. 

MilUeri  SchluGkette   1  ̂   — ^— A 

In  Quarto. 

Pfeifferi  Apostolische  Christen-Schule   1     —  — 

Ej.  Ehe-8chule   —       4  — 

Ej.  Evangl.  Augapffel   —      16  — 

und  baar  annoch   —     —  10 

Summa  2j%20j?/:10A 

Herr  Gottfried  Heinrich  Bach. 
* 

In  Folio. 

Pintinpii  Reise-Buch  der  heil.  Schrifft  

Olearii  Haupt-Schlflfiel  der  gantzen  heil.  Schrifft    .        2     —  — 

Adami  guldener  Augapffel   —       4  — 

Meiffarti  Erinnerung   —       4  — 

und  annoch  baar   —       4  10 

Summa       2  ̂   20  %r.  10  A 

Fran  Elisabeth  Juliana  Friederica  Altnikolin. 

In  Folio. 

Tauleri  Predigten   —^4^  —  A 

Scheubleri  Go\&&ube  11.  Th.  .   .   .  :   I        8  — 

In  Quarto. 

Pfeifferi  Kern  und  Safft  der  heil.  Schrifft    ....       1      —  — 

V 
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In  Octavo. 

Pfeifferi  Evangclische  Christen  Schule   —  %  S  Y/r. — A 

and  baar  annoch   —     —  10 

Summa~~  2  tfe.  2  0  gfc  1 0  A 

Herr  Johann  Christoph  Friedrich  Bach. 

In  Quarto. 

Lutheri  Haufl  PosttUa   .^16^/:  \ 

Froberi  Psalm   —       4  — 

Unterschiedene  Predigten   —       4  — 

In  Octavo. 

MiiUeri  Lutherns  Defenstu   —        S  — 

Gerhardi  Schola  Pietatis  5.  Bftnde   —       12  — 

Speneri  Eyfer  wieder  das  Pabstthum   —      8  — 

Wugneri  Leipziger  Gesangbnch  S.  Bftnde    ....  1      —  — 

dargegen  er  herausgegeben   —       7  2 

Summa  2c%20gfc  10A 

Herr  Johann  Christian  Bach. 

In  Quarto. 

Stengeri  Postilla   I ,% — $fc — A 

2£f .  Grand  Veste  der  Augspurg.  Confession  ....  —      16  — i 

7«  Octavo. 

Pfeifferi  Anti-Cabin   —        S  — 

Rj.  Christenthum  .  .  :   —       S  — 

Ej.  Anti-Melanch   —        S  — 

and  annoch  baar   —       S  — 

Summa  'l.tf&mtfr.  10  A 

Jgfr.  Johanna  Carolina  Bachin. 

Vn  Quarto. 

Mulleri  Predigten  tiber  den  Schaden  Josephs  .  .  .  —  %  1 6  tfr.  —  A 

Ej.  SchluBkette   1      —  — 

Ej.  Atheismus   —        4  — 

Ej.  Judaismus  "...  —      16  — 
Heinischii  Offenbahrung  Johannis   —        4  — 

nnd  Baar  annoch   —       4  10 

Summa  2.%20l?/:  10  A 

Jgfr.  Regina  Susanna  Bachin. 

In  Folio. 

Lutheri  opera  S.  Bande   4  2%,  —  gfe  —  A 

dargegen  sie  herausgegeben   1       3  2 

Summa  2  %20Sfr  10  A 
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Was  nun  endlieh 
14. 

die  sub.  <fCap.  I.  und  //.  SpfrificiYU'w  Passiva  an  152  J^.  21  ///:  C  *\  an- 

iM'langet.  so  sind  BOlchc  durchgangig  riehtig  bcfunden  worden,  und  nach- 
dem  nach  Abzng  des  zu  deren  Befriedigung  niit  angewendeten  Cap.  IV. 

SjHrifirationii  angesctzt  gcwesenen  Ausgabc-tieldes  an  36  jty.  ein  Saldo 

von  "l  1 0  '2 1  '/>/:  6  A  zu  bezahlen  ubrig  gewescn  :  Alfl  hat  die  Frau 
Wittbe  hierzu  per  tertiam  partem  'AS  jfy:.  T.\  <///;  2  A  und  ein  iedes  Kind 

S  .jfy.  1  5  '///:  10  A  gezahlet,  und  von  denen  Erb- Portionen  sich  abkflrtzen 
lafien.  Es  haben  sich  auch  llberdieses  Herr  WilhelmFriedemannBach.  nnd 

Jgfr.  Catharina  Dorothea  Baehin,  bowoU  Herr  littrner  in  Vormnndschafft 

Herr  Johnim  Christoph  Friedrich  Bachs,  Herr  Jobann christian  Bachs.  Jgfr. 

Johanna  Carolina  Bachin.  und  Jgfr.  Keginen  Susannen  Bachin.  so  wold 

Herr  Hesemann  als  Curator  Herrn  Gottfried  Heinriehs  Bachs  erklithret, 

Bieh  wegen  dor.  von  der  Frau  Wittbe  von  dem  Todte  des  seel.  Dcfunrti 

an  aufgewendeten  Kost  und  Versorgung  derselben  eines  billigen  zu  ver- 

gleichen. 

Wie  nun  solchergestalt  die  gantze  Erbsehafft  vertheilet.  und  ein  iedes 

seinen  Erb-Antheil  riehtig  erhalten .  und  solchergestalt  dieselbeu  an 

soldier  YerlaBenschaft't .  auBer  was  in  diesen  Erbvergleiche  txpresse,  und 
zwar  an  den  Cap.  I.  Sptcificationis  benieinten  Kuxe  Cap.  III.  ausgesetzten 

Unruhischen  und  Haasischen  Obligationen ,  an  der  Cap.  V.  ausgesetzten 

Agatheimi  Dosr,  und  denen  Cap.  VI.  SprcificirXvn  samtlichen  Instrumenten 

ausgesetzt  worden.  und  die  3.  Kinder  erster  Ehe  bey  den  S  §  dieses  Erb- 

vergleiehes  sich  wieder  ihren  jiingsten  Binder  annoch  vorbehalten.  weiter 

nichts  zu  fordern  haben :  Alfi  quittiren  dieselbeu  einander  ttber  den  rich- 

tigen  Empfang  ihrer  Erb-Antheile  auf  das  Bestftndigste.  und  zwar  rexp. 

vor  sich  und  ihre  Mundel,  auch  resp.  cum  romensu  ihrer  gerichtlich  be- 

st.ltigten  und  zu  Ende  mit  unterschriebenen  Herrn  Curatorum.  und  leisten 

bin  auf  das.  was  ietzt  bcmeldetermaBen  ausgezogen  worden.  an  soldier 

YerlaBenschafTt  gegen  einander  hierdurch  gilntzlieh  Verzicht ,  haben  audi 

resp.  vor  sich  und  die  Unniiindigen  und  reap,  cum  Consensu  Domino- 

rum  Curahnum  eh  inehrerer  Festhaltung  dieses  Erb- Yergleichs  aller 

denselben  entgegenlauffenden  AusflUchten  und  Hcchts  Wohltliaten  tarn  in 

genere  quam  in  specie,  besonders  des  Mifl-  oder  Nieht-Verstandes .  als  sey 

die  Sache  anders  abgeredet  und  niedcrgeschricben  .  der  Verletzung  fiber 

oder  outer  die  Helffte,  der  l/ebereilung,  listigcn  Ueberredung.  der  Wie- 

der Einsetzung  in  vorigen  Stand,  /icredituda  non  extraditue  et  Specificationi* 

mm  juratae ,  doli,  und  als  ob  noch  etwas  zu  vertheilen  fibrig  und  in  die 

Specification  nicht  gebracht  worden,  item  der  Kechts-Kcgul .  daB  eine  all- 

gemeine  Verzicht  nicht  gelte ,  wenn  nicht  eine  Specielle  vorhergegangen. 

und  wie  sic  sonster  Nahmcn  haben  moehten  und  in  Bechten  erdacht  wer- 

den  konnten.  gegen  einander  wohlbedflchtig  sich  begeben.  und  darflber 

resp.  vor  sich  und  die  rnmtlndigen  auch  rum  Consensu  Dominorum  Cura- 

tormn sich  verglichcn.  nnd  dieser  Vergleich  unter  Vordruckung  ihrer  Pett- 
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schnffte.  und  zwar  Herr  Wilhelm  Friedemann  Bach  in  obhabender  Voll- 

macht  seines  Ilcrrn  Bruders  Herr  Carl  Philipp  Kmannel  Bachs,  und  Herr 

Hesemann,  als  Actor  Fraueu  Elisabeth  Julian™  Frith  riven  Altniekolin,  nach 

dem  sich  beyderseits  durch  die  vorgezeigte  Vollmachten  darzu  Irt/itimiret. 

anterschrieben.  Wobey  iedoeh 

15. 

Zn  gedencken,  dafi.  der  Herr  Gtirner  denen  4.  Cnmtindigen,  blofl  zu  Aus- 

inachung  des  Vatertheils  zum  Vormunde  hestiitiget  worden,  solches  aber 

<lurch  diese  Theilung  und  reap.  Erbvergleich  vollkommen  in  Riehtigkeit 

gesetzet  worden.  die  Fran  Wittbe  als  Vormlinderin  gedachter  4.  UnmUn- 

digen  Kinder  dererselben  erwehntes  Vatcrtheil,  wie  solches  in  diesem  Erb- 

vergleiche  deutlich  beschrieben,  auch  zum  Ueberflufie  in  denen  diesem  Erb- 

Vergleiche  hinten  angeschlossenen  Theilungs  Zetteln  Sub.  no.  I.  2.  3.  4. 

upeci/iriYt  zu  befinden.  von  nur  gedachten  Herrn  Vormunde  so  gleich  zurtlck 

erhalten  und  in  Empfang  genommen :  Daher  Hie  dann  mm  domino  Curator? 

gedachten  Herrn  Vormund  flber  den  richtigen  Empfang  in  bester  Form 

Rechtens  hierdurch  qnittiret  und  deBen  Facta  allenthalben  ratinabimt,  s£mt- 

lichen  Interessenten  auch  zu  diesem  Erbvergleich  Gerichtlich  sich  zu  be- 

kcnnen.  und  solchen  auf  gemeinschaflftliche  L'nkosten  confinnixaw  zu  laBen 
sich  erklilhret.  So  geschehen 

Leipzig  den  11.  November  1750. 

[L.  S.]  Anna  Magdalena  Bachin  Wittbe. 
D.  Friedrich  Heinrich  Graff,  als  Curator. 

[L.  S.]  Catharina  Dorothea  Bachin. 

[L.  S.}  Wilhelm  Friedemann  Bach,  vor  mich .  und  in 

Vollmacht  meines  Bruders.  Herr  Carl  Philipp 

Emanuel  Bach,  und  als  Curator  Jgfr.  Catha- 
rina Dorothea  Bachin. 

Gottfried  Heinrich  Bach. 

[L.  S.)  Gottlob  Sigismund  Hesemann.  ajs  Curator  vor- 
stehenden  Gottfried  Heinrich  Bachs,  und  in 

Vollmacht  Frauen  Elisabeth  Julianen  Fridr- 
ricen  Altniekolin. 

L.  S.}  Johann  Gottlieb  Gorner,  als  Vormund  zurvater- 
terlichen  Theilung  von 

Johann  Christoph  Friedricli  Bach. 
Johann  Christian  Bach, 

Johanna  Carolina  Bachin. 

Kegina  Susanna  Bachin. 
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Nr.  I. 

Herr  Johann  Christoph  Friedrich  Bach  hat  bekommen: 
• 

Von  Cod.  II.  a  et  b.  Sneci/icadonis  an  baaren  Gelde 

—  A 

■ l Q 

1  o 

11 

Von  Ca/>.  7/7.  iS/>e«/S«rten  Obligation  an  Baaren 

Gelde  §  5  4 7 # 1 

Von  Ca«.  F.  anff  sein  Loofi  sekommenes  Silberwerck 11 

14 An  Baaren  Gelde  Second.  §  o0y.  nach  solchen  LooB 
4 1 

i  i 

i  * 

Von  Ca/i.  T77.     T777.  SpecifidritVL  Zinn ,  Kupffer 
1 6 

»  OU   K_.lt J) .    J*\  .  CiJJeCI jlClllVlX  IV  11  Hit  1  11  ̂    1  "  .... 
1 2 a 9 

1 4 Q 

Von  Caz>.  A'7.  Specijicirten  HauBgerathe  Secttnd.  6  12 
2 4 1 

Von  Ca/>.  AV7.  tyecjtfrtrten  Buchern  auff  sein  LooB, 

wie  solche  §  1 3  sped/civvi  sind  3 4 

47^22^; 

5  A 

Dagegen  hat  er  herausgeben  mttBen : 2A 

S 15 9 

9 

&MMM       9^.  7gfcU~\ 

Bleibt  an  der  Summa   3S  j^-.  1 4  rrfr.  6  0. 
3S         14  ̂   G 

AV.  2. 

Herr  Johann  Christian  Bach  hat  bekommen: 

Von  Cap.  II.  a  et  b.  Specif,  an  baaren  Gelde  §  3. 

des  Vergleichs   17^4^/:  — 

(i.  2.  Species  Thaler,  Secund.  §  4   2      16  — 

Von  Cap.  III.   Speci/icirter  Obligation  an  baaren 

Gelde  §5   4        7  1 

Von  Cap.  V.  auf  sein  LooB  gekommenes  Silberwcrck 

Secttnd.  §  7   10      20  — 
Annoch  nach  solchen  Loofi  Zettel  an  baaren  Gelde 

Secun'd.  alley.  §....-.   4       19  11 
Von  Cap.  VII.  et  VIII.  Specificirten  Zinn.  Kupffer 

nnd  Mefling  Secund.  §  9   1        6  — 
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Von  Cap.  IX.  Speci/icirten  Kleidern  §  10   ....  1  .%  2^ 

Void  Heergerftthe  Secund.  alleg.  §   1  4  9 

Von  Cap.  XI.  Speci/icirten  HauBgerathe  Secund.  §12  2  4  1 

Von  Cap.  XII.  Speci/icirten  Bttchern  auf  sein  LooB, 

wie  solche  §  13  speci/iciret  sind   2  16  — 
Annoch  an  baaren  Gelde  nach  solchen  LooB  Zettel .  .4  10  — 

Summa    48.%  9  9fr.  4  A 

Dargegen  hat  or  horausgeben  mttBen : 

Wegen  der  von  Cap.  II.  p  erhaltenon  2  Species 

Thalern.   —  S%  IStfr.  1  A 

Wegen  dor  Debiturum  passivorum   8      15  9 

Wegen  Bestatigung  des  Vonnundes   —       9  — 

Summa  btfr.  lo  A 

Bleibt  an  dor  Sttmma   38^14^  6  A 

38        14  <$r.  6  A. 

Nr.  3. 

Jgfr.  Johanna  Carolina  Bachin. 

Von  Cap.  II.  a  et  b.  Specificationis  an  baaren  Gelde 

§  3  des  Vergleichs   17,%  \tfr.  —  A 

p.  2.  Species  Thaler  §  4  t.  2      16  — 

Von  Cap.  III.   Speci/tcirtcr  Obligation  an  baaren 

Gelde  §5..*   4       7  1 Von  Cap.  V.  auff  ihr  LooB  gekommenes  Silberwerck 

secund.  §7  .'   10       12  — 
An  baaren  Gelde  secund.  §  alleg.  nach  solchen  LooB- 
zettel   5       3  11 

Von  Cap.  VII.  et  VIII.  Specifiartcn  Zinn,  Kupffer 

und  MeBing  Secund  §  9   1        8  — 

Von  Cap.  IX.  Spect/icirten  Kleidern  §  10   1        2  8 

VonCa/>.  XI.  Speci/icirten  HauBgerftthc . §  12.  2       4  1 

Von  Cap.  XII.  speci/icirten  Buchern,  auff  ihr  LooB, 

wie  solche  §  13.  specifdret  sind   2      16  — 
Annoch  an  Baaren  Gelde  nach  solchen  LooBzettcl  4      10  — 

Summa  47  ̂ r,  Ajfn  7  A 

Dargegen  hat  sie  horausgeben  mflBen : *  w 

Wegen  der  von  Cap.  II.  (i  erhaltenen  2  Spec.  Thaler  —      18  1 

Wegen  derer  Debitorum  passivorum   8      15  9 

Wegen  Bestatigung  des  Vormnndos   —       9  — 

Summa  9.%  Ibtfr.  10  A 

Bleibt  noch  an  der  Summa   37,%  9^*  9  A 

37        9       9  A. 
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Xr.  4. 

Jgfr.  Regina  Susanna  Bachin  hat  bekominen : 

Von  Cap.  II.  a  et  b  Specifications  an  baaren  Gel  lie 

§  3.  ties  Vergleiehs   17  ty.  Xtfr—  \ 

,1.  1.  Doppelt  Speoies  Thaler  §  1   2      Hi  — 
Von  Cap.  III.    Specificirtcr  Obligation  an  baaren 

Gelde  §5   4        7  1 

Von  Cap.  V.  auff  ihrLooB  gekommenes  Silberwcrck 

Secund.  §  7  ...   —        9  2 
Annoch  nach  solehen  LooB  Zettel  an  baaren  Gelde 

secund.  §  alleg   6       13  11 

Von  Cap.  VII.  et  VIII.  Specificixicw.  Zinn,  Kupffer 

mid  MeBing  §9   1       G  — 

Von  Cap.  IX.  speci/icirten  Kleidern  §  10    ...   .        I        2  S 

.  Von  Cap.  XI.  spenficirtan  HauBgerftthe  secund  §  12        2.%  4  gfc  I  A 

Von  Cap.  XII.  spectfcirten  Btlchern  auff  ihr  LooB, 

wie  solche  §  13.  speci/tciret  sind   4     —  — 

Summa~4 S  %T tfr.  9  A 
Dagegen  hat  sie  herausgeben  mflBen : 

Wegen  den  von  Cap.  II.  ji  erhaltenen  Doppelten  Spe- 

cies Tha\er    —  3&.\8&r.  1A 

Wegen  der  Bilcher   1       3  2 

Wegen  derer  Debitorum  „   S      15  9 

Wegen  Bestfttigung  des  Vormnndes  _  —       9  — 
Summa  10.%22  #k—  v\ 

Bleibt  noch  an  der  Summa   37,%  9gfr:  9A 
37        9       S  A. 

Obigen  Testamentsacten  liegen  noch  folgende  beide  Schreiben  bei :] 

praes.  den  17.  Octubr.  1750. 

Rector  Magnifiee 

Hoehwtlrdige,  HochEdclgeborene,  Hoch  Rechtsgelehrte, 

Hocherfahrne,  HoeliEdle  und  Hochwcise  Herren, 
Hohe  Patronen. 

Ew.  Magnificenz.  Hochwttrd.  und  HochEdelgeb.  Herren  werden  Sich 

zu  triuucrn  wiBen,  daB  am  17ten  hujus  nm  Verordnung  nnd  Bestfttigung 

eiues  Tutoris  meiner  Kinder  unterthftnigst  angehalten.  Weil  mich  aber 

eutschloBen.  rait  Verwilligung  E.  HochlObl.  UniversiUU,  rait  der  Verzicht. 

nicht  wieder  zu  Heyrathen.  die  Vormundschaft  meiner  Kinder  namentlich 

Johann  Christoph  Bach,  alt  IS.  Jahr, 

.Johann  Christian  Bach,  alt'  1 5.  Jahr, 
Johanna  Carolina  Bachin,  alt  12.  Jahr, 

Regina  Susanna  Bachin.  alt  9.  Jahr, 
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auf  mich  zu  nehmen ;  Als  ergehet  an  Dieselben  raein  Dienst  ergebenstes 

Bitten,  mich  nicht  nur  zur  Vormnnderin  besagter  meiner  Kinder  gebtih- 

rend  zu  constituiren ,  sondern  auch  wegen  vorzunehmender  Theilung  der 

VerlaBenschaft  meines  seel.  Mannes  Herrn  Gornern,  Director  Musices  E. 

Hoehldbl.  Universitaet  nnd  Organist  an  der  Kirche  zu  St.  Thomae  allhier 

mir  als  C'on-Tutorem,  iedoch  nur  allein  zur  Theilung  zu  adjungiren.  Wo- 
mit  in  Unterthanigkeit  verharre  - 

Ew.  Magnificent, 

Hochwtlrd.  und  HochEdelgeb.  Herrn 

Leipzig  d.  21ten  Octobr.  1750.
  "nterthanigste 

Anna  Magdalena  Bachin 

Witwe. 

praes.  den  20.  Octobr.  1750. 

fleeter  Magnifice, 

Hochwnrdige.  Hoch-Edelgebohrne.  Hoch-Rechtsgelehrte, 
Hocherfahrne,  HochEdle  auch  Hochweise  Herren 

Hohe  Patronen. 

Ew.  Magnifinnz,  Hochwtlrd.  und  HochEdelgeb.  Herren geruhen  gna- 

digst  Sich  in  Unterthilnigkeit  vortragen  zu  lafien,  was  maCen  am  26.  JuUj 

a.  c.  mein  seel.  Mann,  Nahmens  Johann  Sebastian  Bach,  weyl.  Cantor  an 

der  Schule  zu  St.  Thomae  allhier.  verstorben  und  mir  5.  unmflndige  Kin- 

der hinterlaBen.  Weiln  nun  ciner  Mutter,  wenn  solche  selbst  keinen  Tuto- 

retn  vor  ihre  Kinder  vorzuschlagen  weiC ,  oblieget,  binnen  gesetzter  Zeit 

nm  Bestatigung  eines  Tutoru  anzuhalten;  Alfi  gelangct  an  E.  Magnificenz, 

Hochwtlrd.  mid  HochEdelgeb.  Herren  mein  unterthanigstcs  Bitten,  diesel- 

ben wollen  die  Gnade  baton  und  meinen  unmllndigen  Kindern  des  nahesten 

einen  Tutorem  verordnen  und  bestatigen. 

Wo  vor  mit  aller  Hochachtung  unausgesetzt  seyn  werde 

E.  Magnificent, 

Hochwtlrd.  und  HochEdelgeb.  auch 

Hochweiscn  Herren 

unterthanig-gehorsamste 

Leipzig  d.  17.  Octobr.  1750.  Anna  Magdalena  Bachin 
Witwe. 

Res.  den  21.  Oct.  1750. 

Fiat  utrumqite. 

Sputa.  J.  S.  Ita.-h.  II  i;2 
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[Auf  Scb.  Bachs  Hinterla33en3ch.it  t  bozicht  sich  endlieh  auch  folgen- 

des  Actenstttck  aus  dem  Leipziger  Handelabuch  von  1749,  Vol.  II.  Fol. 

512  ff..  ebenfalls  befindlich  im  Archiv  des  Leipziger  Bezirksgerichts :] 

II err  Johann  Christoph  Friedrich  Bach. 

Vor  E.  E.  Hochw.  Rath  dor  Stadt  Leipzig  ist  heut  aclo  per- 

sonlich  erschienen  Hcrr  Johann  Christoph  Friedrich  Bach,  Catnmer-J/H*tci« 

bey  des  Hcrrn  Grafen  von  der  Lippe  Excel!,  ex  jure  cesso  et  donationis  seines 

ver3torbenen  Vaters,  Herrn  Johann  Sebastian  Bacha,  und  hat  nachgesetzte 

Quittung  in  OriginaU  Ubergeben,  mitBitte,  daB  wohlgedachterRath  aolche 

Obrigkeitswegen  ctmfimuren  ,  und  denen  Raths  -  Bflchern  einverleiben 
laBen  wolte,  os  lautet  abor  dieselbe,  von  Wort  zu  Wort,  wie  folget: 

Demnach  Herr  Johann  Christian  Hoffmann  am  lsten  Feb.  a.  c.  mit 

Todte  abgegangen, J]  vorhero  aber  untera  11.  Septembr.  1748  ein  Testa- 

ment errichtet,  in  welchen  er  Frau  Christina,  gebohrne  Kormartin ,  ver- 

ehelichte  M.  Forbigerin,  als  Erbin  seiner  sammtHchen  VerlaBenschaft 

eingesezet,  und  meinen  verstorbenen  Herrn  Vater,  Johann  Sebastian  Bach 

in  dem  11  ten  %pho  seines  Testaments  ein  von  seiner  eigenen  Arbeit  ver- 

fertigtes  m«*i'ro//sches  Instrument,  so  ihn  durchs  L00B  zufallen  wtirde.  ver- 
macht.  Wann  dann  mein  oberwahnter  verstorbener  Herr  Vater  bey  seinen 

Leben  dieses  Legatum  an  mich  cedimt,  geschencket  und  ttberlaBen .  daB 

ich  das  durchs  L00B  auf  ihn  kommende  Instrument  als  mein  Eigenthum 

an  mich  nehmen  und  bohalten  solle,  solches  auch  mir  Endes  genannten. 

heut  data  in  natura  audgeliofert  worden ;  AI3  quittire  hiermit  gebtthreDd 

mehrgedachte  Testaments-Erbin,  Frau  Christinen,  gebohrne  Kormartin. 
verehelichte  M.  Forbigorin,  flber  das  aus  Herrn  Hoffmanns  Testament  an 

mich  ausgelieferte  musical)  schc  Instrument,  mit  Begebung  der  Ausflucht  des 

Nicht-Empfangs ,  renuncirc  wohl  bcdachtig  denen ,  an  dicser  VerlaBen- 

schafft  habenden  An-  nnd  Zuaprttchcn ,  leiste  zu  recht  bestSndige  Ver- 

zicht.  und  will  die  dieses  legirtcn  Instruments  wegen  auf  den  erbsehafft- 

lichen  HauBe  hafftende  Hypothec  hinwiedenim  cassimn  laBen.  Rerersirt 

mich  auch  auf  den  unverhofften  Fall ,  da  bcsagte  Hoffmannische  Testa- 

ments-Erbin von  iemanden,  wegen  dieses  an  mich  ausgeautworteten  In- 

struments, Anspruch  haben  sollte,  dieselbe  dieserwegeu  zu  vertreten  und 

schadloB  zu  haltcn.  Uhrkundlich  ist  dicso  Quittung  und  Verzicht  von  mir 

eigenhandig  untcrschrieben  und  besiegelt  worden.  So  geschehen  Leipzig 

den  6.  Aug.  1750. 

L.  S.  Johann  Christoph  Friedrich  Bach. 

[Folgt  Confirmation  der  Quittung  undCassirung  derHypothek  seitcns 

dea  Raths  unter  dem  7.  Aug.  1750.1 

V  »I.  C.  Hoffmann,  K.  P.  und  C.  F.  S.  zu  dero  Capelle  bestallter  Lauten- 
ttnd  Instrumentm&cher.n  Sicul,  Leipziger  Jahrbuch.  1.  B<1.  S.  498. 
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zum  ersten  unci  zweiten  Bande. 
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Zu  I.  XV.  Seit  ich  aus  den  Inscriptionsbuchern  der  Leipziger  L'ni- 
versitat  gesehen  habe,  daB  Johann  Elias  Bach  aus  Schweinfurt  im  Sommer- 

semester  1739  dort  Theologie  studirto,  glauhe  ich  fiber  Verfasser  nnd 

Ursprungszeit  der  Emmertschen  Genealogie  noch  genaueres  sagen  zu  kon- 

nen.  Die  Vergleichung  derselben  mit  dem  Emanuel  Bachschen  Original 
macht  es  hochst  wahrscheinlich .  daB  Elias  Bach  die  selbst  verfaBt  hat. 

Jedenfalls  muB  sie  geschrieben  sein,  als  er  in  Leipzig  studirte.  da  Ema- 

nucls  Worte  :  »/>.  i.  Cantor  in  Schweinfurth «  fortgelassen  sind  und  statt 

ihrer  gesetzt  ist :  ng^boren  zu  Schweinfurth  den  12.  Februar  1705  frith 

um  3  Uhr.  Studios.  Theol. «  Aus  der  mflglichst  genauen  Angabe  seines 

Geburtsdatums ,  sowie  aus  der  zwischen  Nr  39  und  10  gemachten  Ein- 

schaltung  seines  jUngeren  Bruders,  Johann  Heinrich  Bachs,  der.  wie  aus- 
drilcklich  hinzugefttgt  wird ,  sehr  jung  gestorben  ist  und  daher  weiteren 

Kreisen  schwerlich  bekannt  geworden  war,  geht  ferner  mit  Sicherheit 

hervor ,  daB  diese  Angaben  von  einem  Gliede  der  fr&nkischen  Bachs  und 

mindcstens  niichsten  Anverwandten  von  Elias  Bach  herstammen  mttssen. 

Nun  deuten  aber  andere  Znsiitze  wieder  darauf  hin  ,  daB  grade  sie  unter 
EinfluB  Seb.  Bachs  entstanden  sind.  Nicht  zwar  solche  der  Emmertschen 

Genealogie  selbst .  welche  ja  erst  mit  Nr.  25  beginnt ,  aber  doch  Zus&tze 

der  Ferrichschen  Genealogie.  welcher  jene  zu  Grunde  liegt,  und  die  voll- 

stftndig  erhalten  ist.  Weil  das  Todes-Jahr  und  -Datum  von  Seb.  Bachs 

fllterem  Bruder  in  der  Original-Genelogie  ausgelassen  ist ,  schlossen  wir, 

daB  dieselbe  in  diesem  Thcile  nicht  unter  Sebastians  Augcn  entstanden 

sein  kcinne.  Beides  hat  aber  Ferrich  Nr  22).  Nehmen  wir  jetzt  nur 

an.  daB  er  dies  seiner  Vorlage  nachgeschriebcn  hat.  so  ist.  denke  ich.  die 

"Wahrscheinlichkeit  so  groB  wie  nur  moglich,  daB  Elias  Bach  dor  Yerfasser 
jener  ist.  Als  bekrUftigeudes  Moment  wUrden  nun  noch  die  subtilen  An- 

gaben iiber  den  Vater,  Valentin  Bach  Nr.  20) .  hinzukommen.  Also  ware 

die  Einmertsche  Genealogie  zwischen  1739  und  17  13  geschrieben. 

1.  93.  Das  alte  Manuscript  der  Motettc  »Ieh  lasse  dich  nicht«  auf 

der  koniglichen  Bibliothek  zu  Berlin  ist  keinesfalls  ein  Autograph  Johann 

Christoph  Bachs.  Wiederholte  spfttere  Untersuchungen  haben  mich  viel- 

mehr  ttberzeugt .  daB  man  in  ihm  ein  Autograph  Sebastian  Bachs  zn  er- 
kennen  hat  und  zwar ,  wie  die  Wasserzeichen  ausweisen  siehe  Band  I. 

S.  SOS),  eins  aus  der  weimarischen  Zeit.  Der  Oharakter  der  Handschrift 

zeigt  sich  derjenigen  der  Mtthlhftuscr  Kathswechselcantate  noch  nahe  ver- 
wandt.  das  Manuscript  dtlrfte  also  gegen  1710  entstanden  sein.  Der 

Name  des  Componisten  der  Motette  ist  auf  demselben  nicht  verzeichnet. 

Hiemach  kann  man  allerdings  nicht  umhin,  die  Frage.  ob  nicht  doch  wirk- 
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lich  Sebastian  Bach  ibr  Verfasser  sei,  von  neuem  ernstlich  zu  prflfen.  Die 

sehr  frtlhe  Zeit,  in  der  er  sie,  wenn  ttberhaupt,  componirt  haben  wllrde. 

lassen  die  Stileigenthflmlichkeiten  des  Werkes  weniger  befremdend  er- 

scheinen ;  geht  es  doch  auch  fiber  Jokann  Christophs  Stil  in  mancher  Be- 

ziehung  hinans.  Derjenige,  welcher  die  Motette  Sebastian  Bach  zuerst 

ziwprach,  ist  nicht  Schicht  gewesen,  wie  Band  I,  S.  93,  Anmcrk.  37  ver- 

muthet  worden  ist.  Sie  scheint  vielmehr  das  vorige  Jahrhundert  hindurch 

von  den  Leipziger  Thomanern  allgemein  als  Sebastians  Composition  ge- 

sungen  worden  zu  sein ,  da  auch  Rochlitz,  ein  chemaliger  Thomaner  und 

Sanger  Bachscher  Motetten  ,  erst  durch  Philipp  Emanuel  Bachs  Katalog 

sich  von  der  Autorschaft  Joh-  Christophs  ttberzongt  zeigt  (s.  dessenSamm- 

lung  vorztiglichcr  Gesangwerke  Band  III,  1  Abtheilung,  Vorboricht  S.  S  , 

wahrend  er  in  seinem  Buche  Fttr  Freunde  der  Tonkunst  II,  S.  144 

3.  Aufl.)  sie  noch  als  Sebastians  Composition  durchgehen  lafit.  Dagegen 

bleibt  es  immer  hSchst  bedenklich ,  daC  Emanuel  Bach  die  Motette  offen- 

bar  als  ein  Werk  seines  Vaters  nicht  anerkannt  hat.  Eine  endgflltige 

Entscheidung  der  Frage  wfirde  wohl  nur  herbeigeftlhrt  werden ,  wenn  ein 

Autograph  Sebastian  Bachs  zu  Tage  kame ,  auf  dem  er  sieh  selbst  als 

Componisten  angiebt. 

I,  99.  Gerbers  musikalische  Hinterlassenschaft  ist  nicht  ganz  ver- 

loren  gegangen.  Einen  Theil  kaufte  Hofrath  Andre  in  Offenbach  ;  vergl. 

Katalog  CXII  (aus  dem  Jahre  1870  von  Albert  Cohn  in  Berlin  und  da- 

selbst  besonders  Nr.  6.  Einiges  befindet  sich  auch  auf  der  kOnigl.  Biblic»- 
thek  zu  Berlin. 

I,  120.  Ueber  Pachelbels  Tabulaturbuch  hat  A.  G.  Bitter  in  den 

Monatsheften  ftir  Musikgeschichte,  Jahrgang  1S74,  S.  119  ff.  eingehende 

Untersnchungen  angestellt.  Nach  ihnen  stammt  das  Tabulaturbuch  in  der 

vorliegenden  Gestalt  wahrscheinlich  gar  nicht  von  Pachelbel  selbst  her, 

sondern  ist  von  einem  ungeubten  Organisten  aus  gekflrzten  Compositionen 

Pachelbels  zusammengetragen. 

I,  123.  »Von  Jid.Mivh.  Bach  sind  da  in  Kupfer  gestochene  2c/<^n*chte 
S<maten«.  Handschriftlichc  Bemerkung  Adlungs  in  seinem  Exemplar  des 

Waltherschen  Lexicons  zum  Artikcl  » Michael  Bach<«.  Das  Exemplar  ist 

auf  der  kOnigl.  Bibliothek  zu  Berlin. 

I,  156.  Diener-Besoldungs-Buch  von  Michaelis  1687  bis  Michaelis 
16S8.  Auf  der  Ministerialbibliothek  zu  Sondershausen.  S.  72:  »Hoff 

Musicus  Johann  Christoff  Bach.  20  Gulden  j&hrlich.«  Der  Gehalt  von 

30  Gulden  schliefit  also  eine  Zulage  ein. 

I,  191.  Simon  Metaphrastcs  [F.  W.  Marpurg] ,  Legende  einiger 

Musikheiligen,  Colin  am  Rhein,  1786.  S.  74  ff.  : 

» Johann  Sebastian  Bach  ,  aufwelchen  man  das  horazische  nil  on- 
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turum  alias,  nil  ortum  tale ,  anwendcn  kann  .  pflegte  sich  mit  Yergniigcn 

einer  Begebenheit  zu  erinnern ,  die  ihm  auf  oiner  in  seiner  Jugend  ange- 

stellten  musikahschen  Reise  begegnet  war.  Er  war  auf  der  Schule  zu 

LQneburg ,  in  der  Nfthe  von  Hamburg ,  wo  damals  ein  sehr  grtindlicher 

Organist  und  Componistr  Nahmens  Keinecke  bllihete.  Da  er,  urn  diesen 

Kttnstler  zu  htfren  ,  Afters  eine  Reise  dabin  machte ,  so  geschah  es  eines 

Tages,  da  er  sieb  linger  in  Hamburg  aufgehalten  hatte ,  als  es  das  Ver- 

mogen  seiner  Bflrse  erlanbte ,  daB  er  bey  seiner  Zurtlckwanderung  nach 

Lfineburg,  nicht  mehr  als  ein  paar  Scbillinge  in  der  Tasche  hatte.  Noch 

nicht  batte  er  den  balben  Weg  zurttck  gelegt ,  als  ihn  ein  starker  Appetit 

anwandelte,  und  er  zu  dem  Ende  in  einem  Wirtbshause  einkebrte.  wo  ihm 

bey  dem  kostlicben  Geruch  aus  der  Kfiche,  die  Lage,  worinnen  er  sich  be- 
fand,  noch  zehnmal  scbmerzhafter  vorkam.  Mitten  in  seinen  trostlosen 

Betrachtungen  darttber  horte  er  ein  knarrendes  Fenster  ofnen,  und  sake, 

daB  aus  selbigem  ein  paar  Heringskopfe  auf  den  Kehrigt  geworfen  wur- 

den.  Als  einem  ftchtcn  Thtiringer,  fieng  ihm  beym  Anblick  dieserFiguren 

der  Mund  zu  wftssern  an ,  und  er  s&umte  keinen  Augenblick  sich  ihrer  zu 

bemHehtigen ;  und  siehe ,  o  Wunder !  er  hatte  kaum  angefangen  sie  zu 

zergliedern ,  so  fand  er  in  einem  jeden  Kopfe  einen  daniscben  Ducaten . 

verstcckt :  welcher'Fund  ihn  in  den  Stand  setzte ,  nicht  allein  nunmehro 
eine  Portion  Braten  zu  seiner  Mahlzeit  hinzuzuftlgen,  sondern  annoch  mit 

ehestera  mit  mehrer  Gemacblichkeit  eine  neue  Wallfahrt  zum  Urn.  Rei- 

necke.nach  Hamburg  zu  unternehmen.  Besonders  ist  es,  daB  der  unbe- 

kannte  Wohlthater ,  der  ohne  Zweifel  am  Fenster  gelauschet  haben  wird, 

urn  zu  sehen,  welchem  Gltickskinde  sein  Geschenk  zu  theil  werden  wflrde, 

nicht  die  Ctlriositiit  gehabt  hat ,  die  Person  und  Eigenscbaften  desselben 

naher  zu  recognosciren. « 
# 

I,  200.  Melodien  von  Georg  Bohm  sollen  sich  in  einer  1 700  erschie- 

nenen  Ausgabe  der  Elmenhorstschen  geistlichen  Lieder  finden ;  s.  Winter- 
feld,  E.  K.  II.  502. 

I,  207,  Anmerk.  44.  Seb.  Bachs  Partiten  tlber  »Ach,  was  soli  ich 

Sunder  machen«  sind  seitdem  von  der  konigl.  Bibliothek  in  Berlin  ange- 

kanft  worden.  Autograph  ist  das  Manuscript  nicht :  echt  konnen  aber  die 

Compositionen  immerhin  sein  ,  die  denen  fiber  » Christ ,  der  du  bist  der 

belle  Tag«  und  »0  Gott  du  frommer  Gott«  sehr  ahnlicb  sind. 

I,  250.  In  Bachs  frflheste  (Arnstadter)  Zeit  gehdrt  auch  ein  Orgel- 

choral  »Wie  sch5n  lettcbtet  der  Morgenstern.  a  2  Clav.  Ped.«,  dessen 

Autograph ,  aus  vier  zusammengehefteten  Blattern  in  Kleinquerquart  be- 

stehend,  frtiher  Professor  Wagencr  in  Marburg  besaB ;  jetzt  ist  es  auf  der 

k<5nigl.  Bibliothek  zu  Berlin.  Neben  der  Ueberschrift  steht  oben  rechts 

7.  S.  B.  Die  Schrift  ist  ungemein  fein  und  zierlich ,  die  Schriftzeicben 

sind  in  manchem  Betracht ,  z.  B.  in  der  Form  der  Quadrate ,  von  denen 

der  spiiteren  Zeit  abweichend.  Ein  Wasserzeichen  trftgt  das  Papier  nicht. 
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I,  253.  Ueber  die  lliheckischen  Abendmusiken  und  deren  muth- 

maBliehen  Ursprnng  ergeht  sich  ausftihrlich  Caspar  Rttetz ,  Widerlegte 

Vorurtheile  von  der  BeschafTenheit  der  hentigen  Kirchenmusic .  Lttbeck. 

1752.  S.  44  ff.  Neuerdings  hat  den  Gegenstand  behandelt  H.  Jimmer- 

thal  in  einer  sorgfaltigen  kleinen  Scbrift :  Dietrich  Bnxtehude.  Historische 

Skizze.  Lttbeck,  Kaibel.  1877. 

I,  25S.  Ueber  Buxtehudes  Orgelcompositionen  darf  ich  auf  meine 

inzwischen  ersehienene  Ausgabe  derselben  verweisen  (2  Bande.  Leipzig. 

Breitkopf  und  Hartel.  1875  und  1876  .  Es  sind  in  derselben  mehre 

Stticke  enthalten ,  die  mir  zur  Zeit ,  da  die  Charakteristik  Buxtehudes  ge- 
schrieben  wurde,  noch  nicht  bekannt  waren. 

I.  308,  Anmerk.  41.  Dafi  Bach  das  Lied  »^esu  meine  Freude«  nicht 

in  seiner  Originalgestalt  coniponirt  habe,  ist  ein  Irrthum,  zu  dem  ich  durch 

Benutzung  der  Breitkopf  und  Hartelschen  Ausgabe  verleitet  worden  bin. 

I,  360.  »Auff  das  Ableben  D.  Eilmars,  KOnigl.  GroB-Britannischen 

Kirchen-Kaths  und  Superint.  in  Mtthlhausen  1715. 

Dein  Englischer  Verstand,  Beredsamkeit  und  <?abeu 

Sind  in  das  innerste  der  Hertzen  ehigegraben. 
Drum  braucbt  dein  Tugend  Iiubm  liier  kcinen  Leichenstein. 

Weil  unsre  Hertzen  selbst  dein  Grabmalil  ewig  seiu.« 

Joh.  Gottfried  Krause.  Poetische  Blumen.  Erstes  Bouquet.  Langeu- 
saltza  1716.  S.  1 1  7. 

I,  392.  Das  Fragment  eines  technisch  sehr  interessanten  » Pedal 

Exercitiwn «  von  Bach  besaC  Professor  Wagener  in  Marburg.  Jetzt  ist  e:> 

auf  der  koniglfBibliothek  zu  Berlin  ;  es  seheint  Autograph  zu  sein. 

I.  410.  Herr  Professor  Wagener  in  Marburg  tlieilte  mir  gefalligst 

mit,  dafi  das  zweite  Concert  der  Clavier- Arrangements  in  Vivaldis  Op.  7, 

Nr.  2  zu  findcu  sei ,  das  erste  in  Op.  3,  Nr.  7.  das  neunte  in  Strara- 

ganza  1 . 

I.  444.  Das  Autograph  der  Cantate  »Aus  der  Tiefe «  besaB  frtther 

Aloys  Fuchs  in  Wien.  Eine  Abschrift  seines  Autographen-Katalogs  bewahrt 

die  Stadtbibliothek  in  Leipzig.  Hier  steht  wdrtlich :  » Motette  »Aus  der 

Tiefe«  4  Singst.  u.  Inst.  (Partitur.)  1715«.  Ist  die  Angabe  richtig.  so 

Wire  die  Cantate  einige  Jahre  sp&ter  gesclirieben,  als  von  mir  angenommen 
wurde. 

I,  495,  Anmerk.  37.  Die  Handschrift  der  Cantate  »>lch  weiB ,  daG 

mein  ErlOser  lebto  ist  ein  Autograph  Heinricli  Nikolans  Gerbers. 

I,  555.  Herr  Alfred  Dtirffel  in  Leipzig  niacin  mich  darauf  aufmerk- 

8am.  daB  im  Jahre  1716  der  Sonntag  Oculi  nicht  auf  den  22..  sondern 
auf  den  15.  Miirz  fiel. 
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I,  616.  Es  hat  sich .  wie  mir  Herr  Gcheiiner  Archivrath  Siobigk  in 

Zerbst  gefftlligst  mittheilt .  neuerdings  noch  ein  Aetenstflck  im  vonnaligen 

herzoglich  cothenischen  Archiv  gefunden :  ein  »Protocoll  ttber  die  Fttrstl. 

Capell-  und  Trompeter  Gagen  von  1717 — 1 8. «  In  diesem  stent  zu  lesen : 

» Der  neuangenommene  Capcll-Mcister  Herr  Johann  Sebastian  Bach  be- 

ktfmbt  Monatlich  33  Thlr.  8  gr.  und  hat  derselbe  1717,  29.  Dezbr.  von 

dem  1.  Augusti,  7  im.  8  br.,  9  br.  und  Decembris,  bis  zum  I.  Jan.  1718 

baar  lant  Quittung  empfangen  166  Thlr.  16  gr.  u  Ferner  am  5.  Febr. 

1718  fttr  Januar,  28.  Febr.  fflr  Februar  und  Mftrz  u.  s.  w.  je  33  Thlr. 

S  gr.  Hieraus  ergiebt  sich  als  Bachs  Jahresgehalt  die  verh&ltniBmafiig 
bedeutende  Summe  von  100  Thalern.  Man  sieht  ferner.  daB  der  Fflrst 

Leopold  dem  neuen  Capellineister ,  der  nicht  vor  Ende  November  seinen 

Dienst  angetreten  haben  wird .  vom  1 .  August  ab  den  Gehalt  bercchnen 

und  nachtraglich  auszahlen  lieB. 

AuBcrdcm  geht  aus  dem  Actenstticke  hervor ,  daB  Bach  in  der  That 

im  Mai  1718  den  Fflrsten  nach  Carlsbad  begleitet  hat.  Mit  ihm  gingen 

noch  folgende  Capellmitglieder : 

Der  Kammcrmusicus  Johann  Ludwig  Kese. 

Der  Kammermusicns  Martin  Fricdrich  Marcus, 

Der  Kammermusicus  Job.  Friedrich  Torlee, 

Der  Violdigambist  Christ.  Ferdinand  Abel. 
Der  Kammermusicus  C.  Bernhard  Linike, 

Der  Premier-Kammermusicus  Josephus  Sj)ieB. 
Ihnen  alien  wurde  am  6.  Mai  1718  ihr  Gehalt  fflr  den  Monat  Juni 

»zur  Carlsbader  Keise  gezahlet. « 

I.  667.  In  Breitkopfs  YerzeichniB  von  Ostern  1 763  steht  auf  S.  73  : 

•  Bach,  Job.  Seb.  Capellm.  und  Musik-Di rector  zu  Leipzig. 

XXII.  Inventitjiies  vors  Clavier.  Leipzig  fol.  a  1  thl.  12  gr. «  Ilierdurch 

wird  die  interessante  Thatsache  festgcstellt ,  daB  es  schon  1763  eine  ge- 

druckte  Ausgabe  der  Iuventionen  gegeben  hat.  Seltsam  ist  uur  die  Zahl. 

doch  konnte  sie  aus  XXX  verdruekt  sein ;  es  wilren  dann  Inventionen  und 

Sinfonien  zusammengerechnet . 

I,  7T> A.  Anna  Magdalena  war  schon  vor  ihrer  Verheirathung  als 

Fflrstliche  Hof-Sangerin  in  COthen  angestellt  und  im  September  1721  be- 

reits  die  Braut  Sebastian  Bachs.  Als  solche  stand  sie  am  25.  Sept.  1721 
mit  ihm  zusammen  Pathe  bei  einem  Kinde  des  fflrstlichen  Kellerknechts 

Christian  Halm .  wie  die  Taufrcgistcr  der  Cothener  Cathedralkirche  aus- 
weisen. 

1.  756.  Hen-  Dr.  F.  L.  Kollmann  in  Lflbeck  wies  mich  bald  nach 

Erscheinen  des  ersten  Bandes  auf  den  Leipziger  Professor  Dr.  August 

.  Pfeiffer  als  denjeuigen  bin,  auf  welchen  mit  »Anti-Calvinismus  .  Christen- 

schule  und  Anti-Melancholicus «  muthmaBlich  gezielt  werde.  Die  Kichtig- 
keit  der  Ansicht  wurde  mir  hernach  durch  das  VerzeichniB  von  Bachs 

theologischer  Bibliothek  bestatigt:  s.  Band  II.  Anhang  B.  XVI. 
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I.  SO  1  oben  .  Einmal  kommt  es  in  einor  unzweifelhaft  eehten  Bach- 

schen  Cantate  (»Schau.  lieber  Gott,  wie  meine  Feind«)  dennoch  vor,  daB 

ein  einfach  gesetzter  Choral  das  Ganze  einleitet.  Es  bleiben  aber  immer 

noch  Eigenschaften  genug  zurtick,  die  mit  ontscheidendem  Gewicht  gegen 

die  Echtheit  der  dort  erwahnten  Cantate  >-  Herr  Christ ,  der  ein'ge  Gotts- 
90hn«  zeugen. 

Zu  I,  SIS.  I  in  Anfange  dieses  Jahres  faud  ich  im  Besitz  des  Herm 

Ernst  Mendelssohn -Bartholdy  zu  Berlin  ein  zweites  Autograph  zu  den 

Choralen  des  »Orgelbuchleins«.  Dasselbe  hat  seinerzeit  Felix  Mendelssohn- 

Bartholdy  zugehort ,  der  es  mit  Umschlag  und  selbstgeschriebenem  Titel 

versehen  hat.  Es  ist  bereits  1S36  in  seinem  Besitz  gewesen.  Zwei  Blatter 

daraus  schenkte  er  seiner  Braut  ftlr  ihr  Stammbuch.  Ein  drittes  Blatt  er- 

hielt  spilter  Frau  Clara  Sehumann.  Auf  dem  Umschlag  sind  die  Schen- 

kuhgen  vermerkt  worden.  Auch  diese  Blatter  haben  sich  noch  vorgefun- 

den,  erstere  im  Besitz  der  Frau  Professor  Wach  in  Leipzig ;  letztere9  be- 
wahrt  Frau  Clara  Schumann  in  Frankfurt  a.  M.  noch  heute. 

Das  eines  Originaltitels  entbehrende  Autograph  cnthfllt ,  so  weit  es 

sich  in  Hftnden  des  Ilerrn  ErnsttMendclssohn-Bartholdy  befindet,  auf  14 
unpaginirten,  zierlich  und  sehim  beschriebenen  Blatteru  in  Kleinquerquart 

folgende  Chorftle : 

Das  alte  .lahr  vergangen  ist  14) 

In  dir  ist  Frende  (13) 

Mit  Fried  und  Freud  ich  fahr  dahin  15) 

Christe,  du  Lamm  Gottes  19; 

0  Lamm  Gottes  unschuldig  16, 

Da  Jesns  an  dem  Kreuze  stund  20) 

0  Mensch,  bewein  dein  Stinde  gvoB  (IS 

Christus,  der  uns  selig  macht  17 

Wir  danken  dir.  Jlerr  Jesu  Christ  :21) 

HilfGott.  daB  mirs  gelinge  (23; 

Herr  Gott.  nun  schleuB  den  Himmel  auf  24 

Cbliat  lag  in  Todcsbauden  (2S) 

Jesus  Christus,  unser  lleiland  25) 

Christ  ist  erstanden  '29) 
Erstanden  ist  der  heilge  Christ  2G; 

Rent  triumphing  Gottes  Sohu  27) 

Erschienen  ist  der  herrliche  Tag  30) 

Es  ist  das  Heil  uns  kommen  her  34) 

Ich  ruf  zu  dir.  Herr  Jesu  Christ  ;36j 

In  dich  hab  ich  gehoffet  Herr,  alio  modo  22j. 

Die  unpaginirten  beiden  Blatter  der  Frau  Professor  Wach  enthalten ; 

Liebster  Jesu  wir  sind  hier  1  (31) 
Dies  sind  die  heilgen  zehn  Gebot  35) 

1  Auf  drei  Systenien,  die  zweite  Version  im  Cothener  Autograph. 
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Vater  unser  im  Himmelreich  (37) 

Durch  Adams  Fall  ist  ganz  verderbt  (381 . 

Das  unpaginirto  Blatt  der  Frau  Clara  Schumann  rut  halt : 

Komm,  Gott  8ch6pfer  heiliger  Geist  (32] 

Herr  Jesu  Christ  dich  zu  uns  wend  (33). 

Im  ganzen  also  bietet  das  Antograph  26  Chorale.  Einc  spatere 

Hand  hat,  jedenfalls  behufs  oiner  Absclirift,  sich  daran  gemacht,  diesel- 
ben  anders  zu  ordnen.  8ie  hat  die  Chorale  mit  Nummern  versehen,  welche 

obenhinterden  einzelnen  Textanfftngen  in  Klammern  verzeichnet  sind.  DaB 

die  Neuordnung  nicht  nach  MaBgabe  des  reichhaltigeren  Cothener  Auto- 

graphs erfolgt  ist,  lehrt  die  Vergleichung,  da  sie  mit  einer  Ausnahme  (Christ 

ist  erstariden  mit  derOrdnung  dieses  Autographs  nicht  stimmt.  Wohl  aber 

laBt  der  Umstand,  daB  sie  erst  mit  Nr.  13  beginnt,  den  8chluB  zu.  daB, 

als  sie  vorgenommcn  wurde,  noch  12  Chorale  mehr  vorlagen.  Es  IfiBt  sich 

dieses  auch  daraus  schlieBen ,  daB ,  wahrend  die  Reihenfolgo  der  Chorale 

des  Mendelssohnschen  Autographs  im  groBen  und  ganzen  der  Ordnung 

des  Kirchenjahres  gcmftB  ist,  doch  Advents-  und  Weihnachtschorftle  gftnz- 

lich  fehlen.  Die  Vermuthung  ist  daher  begrttndet ,  daB  das  Mendels- 

•  sohnsche  Autograph  ursprttnglich  3S  Chorale  enthielt,  also  nur  5  weniger 
als  das  Cothener. 

Aus  der  Vergleichung  beider  ergiebt  sich ,  daB  das  Mendelssohnsche 
urn  cin  bctrftchtlichos  filter  sein  muB.  Vor  allem  finden  sich  in  ihm  die 

Chorale  "Christus,  der  uns  selig  macht«  und  »Komm.  Gott  Schopfcr  heiliger 
Geist«  in  ftlteren  Lesarten.  Dieselben  sind  als  solche  nicht  unbekannt, 

Griepenkerl  hat  sie  in  seiner  Ausgabe  der  Bachschen  Orgelchorale  als 

Varianten  mitgetheilt.  Als  Quelle  nennt  er  bei  dem  orsten  die  Schelblesche 

Sammlung.  bei  dem  zweiten  geradezu  das  Autograph.  Da  nun  beide  Va- 
rianten im  Cothener  Autograph  sich  nicht  finden ,  so  wird  ihm  das  altere 

Autograph  vorgelegen  haben  und  dieses  frtiher  in  SchelblesBesitz  gewesen 

sein,  von  dem  es  Mendelssohn  erhalten  haben  dttrfte.  Die  seit  Griepeu- 

kerls  Zeit  verborgen  gewesene  Quelle  ist  also  jetzt  wieder  aufgedcckt. 

Ferner  wird  das  hOherc  Alter  des  Mendelssohnschen  Autographs 

durch  die  Chorftle  »Hilf  Gott ,  daB  mirs  gelinge«  und  -In  dich  hab  ich  ge- 

hoffct  Herr«  bewiesen.  Jener,  der  im  Cothener  Autograph  Keinschrift  ist, 

wflhrend  er  im  Mendelssohnschen  manche  Correcturen  zeigt ,  ist  hier  an- 

fanglich  auf  zwei  Systemen  notirt.  Als  Bach  aber  bis  in  den  vierten  Takt 

geschrieben  hatte,  merkte  er,  daB  er  auf  zwei  Systemen  nicht  Raum  genug 

haben  wtlrde.  Er  hat  deshalb  von  hier  ab  aus  freier  Hand  ein  drittes 

System  fur  das  Pedal  gezogen,  welches  bis  zum  Schlusse  des  Stttckes  fort- 

lauft.  Im  Cdthener  Autograph  stent  der  Choral  von  Anfang  an  auf  drei 

8ystemen ,  d.  h.  die  Pedalstimme  ist  durchweg  in  deutscher  Tabnlatur 

unter  das  zweite  System. geschrieben.  Den  Choral  »In  dich  hab  ich  ge- 

hoffet  Herr«  wollte  Bach ,  als  er  den  Inhalt  des  Mendelssohnschen  Auto- 

graphs znsammenstellte ,  in  zwei  Bearbeitungen  geben.  Eino  lag  fertig 

vor ;  er  trug  sie  ein  ,  schrieb  darllber  alio  *>wdo  und  lieB  vor  ihr  fttr  die 

noch  zu  componirende  Bearbeitung  ein  Blatt  frei.    Als  er  die  umfang- 

/ 
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reichere  und  noch  auf  viel  melir  Chorille  berechuete  Sainmlung  des  Cothe- 

ner  Autographs  herstelltc .  war  jene  Bearbeitung  immer  noch  nicht  com- 
ponirt ,  aber  die  Absicht  dazu  nicht  aufgegeben  ;  er  Heft  daher  auch  hier 

ftir  sie  Kaum.  Wenn  der  Inhalt  des  Orgelbtlchlcins  im  Cflthener  Auto- 

graph seine  erste  Niederschrift  erfahren  hatte ,  so  mllfite  man  das  Men- 
delssohnscbe  als  einen  Extract  aus  diesera  ansehen.  Aber  wie  sollte  Bach 

dann  dazu  gekonimen  sein ,  hier  fttr  ein  garnicht  componirtes  Stuck  eine 
Lilcke  zu  lassen? 

Ueberarbeitungen  frttherer  Werke  pflegt  kein  Com])onist  eher  vor- 
zunehinen ,  als  bis  sie  ihm  in  eine  gewisse  zeitliche  Feme  gertlckt  sind, 

die  ein  ganz  unbefangenes  Urtheil  ermoglicht ,  oder  bis  er  in  seiner  Ent- 

wicklung  ein  erhebliches  Sttick  tlber  den  frflheren  Standpunkt  liiuausge- 

komnieu  ist.  Zwischen  der  Entstehungszeit  des  Cflthener  und  Mendels- 

sohnschen  Autographs  liegen  also  sicberlich  mchre  Jabre.  Nun  ist  aber 

jenes  nicht  auf  einmal,  sondern,  wie  man  aus  der  verschiedenen  Schrift 

deutlieh  seben  kann .  allmahlig  wahrend  der  COthener  Jahre  angefertigt. 

Somit  wird  durch  das  Mendelssohnsche  Autograph  bestatigt .  was  auch 
aus  andern  Grflnden  wahrscbeinlicb  erscheinen  muBte,  daft  der  Inhalt  des 

»OrgelbUchleins«  grdfteren  Theils  nicht  in  Cothen  componirt  ist.  Minde- 
stens  2b\  wahrscbeinlicb  aber  3$  jener  4ti  Chorale  sind  hiernacb  in  der 

vor-cothenischen  Zeit  geschrieben. 

Wir  kOnnen  noch  weiter  geben.  Mag  das  Mendelssohnsclie  Autograph 

auch  in  den  letzten  weimarischen  Jaliren  entstanden  sein, -so  tragt  doch 

ein  bedeutender  Theil  seines  Inhalts  unverkennbare  Spuren  an  sieh .  daB 

er  selbst  in  diescm  Manuscript  nichts  als  eine  Abschrift  noch  alterer 

Werke  ist.  Ich  babe  Bd.  I.  S.  601  ,  Auuierk.  55  darauf  bingewiesen, 

und  halte  die  Behauptung  ftlr  unwiderleglieh ,  daft  der  Choral  des  Orgel- 

btlchleins  ><Komm ,  (iott  SchOpfer  heiliger  Oeistu ,  so  wie  er  dort  sich  fin- 

det.  nicht  ursprtlnglich  fflr  dasselbe  componirt  gewesen  sein  kann.  Genau 

genommen  pafit  er  garnicht  hinein ;  im  Orgelbtichlein  soil .  wie  Bach 

sagt,  das  »P«to/'gantz  obliga*  tractiret«  werden,  und  davon  geschieht  hier 

ziemlicb  das  Gegentbeil.  Dieses  Sttick  ist  als  Einleitung  zu  einem  groBe- 

ren  Orgelchoral  gedacht  worden,  den  wir  ja  auch  noch  besitzen.  In  dera 

ursprtlnglichen  Zusammenhange  erst  erklaren  sich  jene  kurz  gestoBenen, 

nur  den  Harmoniengang  markirenden  PedaltOne  :  bernach  sollte  das  Pedal 

den  Cautus  Jirmus  tibernehmen,  und  damit  dies  deato  wirksamer  geschehen 

kOnne ,  zeigt  sich  Bach  anfanglich  im  Pedalgebrauch  moglichst  enthalt- 

sam.  Bevor  also  Bach  das  Fragment  dieses  Chorals  in  das  Mendelssohn- 

sche Autograph  aufnahm .  bat  der  griifiere  Orgelchoral  bereits  existirt. 

Es  ist  ferner  aufflillig.  daB,  abgesehen  von  den  beiden  Ueberarbeitungen. 

die  Chorale  des  Mendelssohnschen  Autographs  nur  in  geringfflgigen  Klei- 

nigkeiten  von  denen  des  Cflthener  abweichen.  Die  hauptsftehlichsten  Ab- 

weichungen  sind:  »Mit  Fried  und  Freud- ,  T.  13,  Alt,  letztes  Viertel: 

(c  ist  der  dritten  Note  noch  ausdrtteklich  beige- 
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schrieben  ;  »Herr  Gott.  nun  schleufi  den  Himmel  auf«,  T.  21,  Alt 

in 
5 

|zz:| —  ;  ebenda,  SehluBtakt,  Tenor,  letztes  Viertel 

ffi:r*:pd£j  *  _  zz;  BQ  Lamm  Gottes  unschuldig«,  T.  6,  Oberstimme: 

»Hilf  Gott,  daB  mirs 

gelinge«,  letzter  T.  Pedal:  =»  wo  aber  spftter  auch 

das  tiefe  Fis  hinzugeschrieben  ist .  Dagegen  finden  sich  mancherlei  Schreib- 

fehier,  nnd  bei  nicht  wenigen  Sttlcken  sind  aus  Versehen  BindebSgen. 

einzelne  Noten ,  ja  ganze  Tonreihen  ausgelaasen.  8o  fehlen  in  In  dir  ist 

Freude« ,  T.  3  und  1  beide  Unterstimmen ;  in  nilerr  Gott ,  nun  schleuB« 

T.  1  die  beiden  letzten  ,  T.  1 3  die  zweite  bis  sechste  Note  im  Pedal ;  in 

»>0  Mensch  bewein«  T.  8  die  erste  Takthftlfte  im  Tenor,  T.  10  die  ersten 

drei  Viertel  im  Pedal ;  in  »Wir  danken  diru  T.  1  die  erste  Note  im  Tenor: 

auch  in  "Christ  ist  erstanden«  und  »Heut  triumphiret  Gottes  Sohn«  sind 

Anslassungen  vorhanden  ;  nur  in  diesem  letzten  Choral  hat  Bach  spftter 

die  Lttcke  ausgeftillt.  Dergleichen  passirt ,  glaube  ich ,  keinem  Compo- 

nisten,  der  ein  eben  vollendetes  8ttlck  ins  Reine  schreibt,  am  wenigsten 

jlann,  wenn  er  sich,  wie  Bach  hier  gethan  hat,  in  den  Schriftzttgen  selbst 

der  Sorgfalt  befleiBigt.  Diese  Chorftle  sind  nicht  eilfertig,  sie  sind  etwas 

gedankenlos  und  mechanisch  geschrieben.  und  das  konnte  Bach  nur, 

wenn  cs  sich  urn  bloBes  Copiren  ftlterer  lftngst  abgeschlossener  StQcke 

handelte.  Wir  worden  daher  nicht  zuviel  wagen  ,  wenn-wir  die  Chorftle 
des  Mendelssohnschen  Autographs  zum  Theil  schon  in  die  frtiheren  Jahre 

der  wcimarischen  Periode  zurOckverlegen. 

Seit  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes,  wo  ich  zum  ersten  Male  die 

Ansjcht  aufstellte,  daB,  abgesehen  von  den  Versuchen  frUhester  Zeit,  alle 

Orgelchorflle  Bach*,  nach  Abzug  des  dritten  Theils  der  »Clavierttbung«, 
der  sechs  RchUblerschen  Chorftle  und  der  Partiten  tlber  »Vom  Himmel 

hoch'i ,  fUr  weimarische  Erzeugnisse  zu  halten  sein  dtlrften ,  hat  Rust 

B.-G.  XXV2  das  »Orgelbtichlein« .  die  6  Schilblerschen  und  IS  andre, 

groBe  Orgelchorftle  herausgegeben.  Im  Vorwort  vertritt  er  die  entgegen- 

gesetzte  Ansicht.  Die  Chorftle  des  »Orgelbuchleins«  will  er  unter  Ab- 

rechnung  von  oLiebster  Jesu ,  wir  sind  hier«  in  die  COthener ,  die  1 S 

groBen  Chorftle  in  die  Leipziger  Periode  setzen.  Das  Mendelssohnsche 

Autograph  hat  er  nicht  gekannt.  Mit  der  Widerlegung  der  von  mir  im 

ersten  Bande  angefnhrten  Grtlnde  hat  er  es  sich  etwas  leicht  gemacht, 

indem  er  sie  einfach  ignorirte.  Ich  hebe  hier  nur  einen  Punkt  nochmals 

hervor.  Im  Nekrolog  (8.  163)  wird  gesagt,  Bach  habe  in  Weimar  die 

meisten  seiner  Orgelstllcke  gesetzt.  FUr  jeden  ,  der  Bachs  Entwick- 

Iungsgang  erkannt  hat,  ist  es  selbstverstandlich,  daB  dieses  im  besondcm 
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auch  von  den  Orgelchoralen,  ja  von  ibnen  vor  allem,  gclten  soil.  Wir  be~ 

sitzen  deren,  aufier  den  'A  frtthen  Partitonwerken,  zwischen  120  und  130. 
Wenn  die  16  (oder  45)  Chorale  des  Orgelbflchleins ,  die  18  groBen  von 

Rust  herausgegebenen ,  die  I  6  der  Clavierlibung ,  die  6  Schtlblerschen. 

die  5  canonischen  Stttcke  liber  »Vom  Himmel  hoch«,  also  rund  90  StQcke 

in  Cdthen  und  Leipzig  componirt  sein  sullen,  und  auBerdcm  noch  mancbe 

zuverUssig  in  die  Arnstiidter  und  MtihlhSuser  Zeit  fallen,  was  bleibt  dann 

fttr  Weimar  flbrig?  Rusts  Beweisfilhrung  ist  nicbt  stiehhaltig.  Wenn  er 

behauptet,  die  Waltherschen  Handschriften  seien  jttnger  als  das  Cothener 

Autograph,  so  weiB  ich  nicht,  wie  er  diese  Behauptung  erharten  will. 

Walthers  Handschrift  —  und  sie  wtlrde  den  einzigen  halbwegs  sicheren 

MaBstab  bieten  —  ist  sich  sein  Leben  hindurcb  sehr  gleich  geblieben  ;  ich 

besitze  ein  nmfangreiches  Autograph  desselben  von  1 7()8,  in  welchem  sich 

die  Hand  schon  ganz  so  zeigt,  wie  in  seinen  Choraisammlungen.  After 

hfitte  Rust  auch  Recht ,  so  wtlrde  dadurch  doch  keineswegs  seine ,  aller 

kritischen  Methode  ins  Gosicht  schlagende ,  Behauptung  begrtindet ,  daB 

die  Waltherschen  Handschriften  doshalb  nicht  auf  altere  Originalvorlagen 

zurtlckflthren  kOnnten.  Walthcr  benutzte  thatsachlich  fflr  seine  verschie- 

denen  Choralsammlungen  durehaus  nicht  immer  neue  Vorlagen ,  sondern 

liebte  sich  selbst  auszuschreiben  und  brachte  bei  der  Gelegenheit  —  was 

in  Betreff  abweichender  Lesarten  wohl  zu  beachten  ist  —  auch  eigen- 

mitchtige  Verilndernngen  an  s.  meine  Ausgabe  der  Buxtehudesehen  Or- 

gelcompositionen.  Band  II,  Kritischer  Commentar,  S.  VIII  f.).  Der  Hin- 
weis  auf  die  Orgel  der  lutherischen  Kirche  in  Cflthen  kann  auch  nichfcs 

entschciden.  H&tten  die  Chorftle  »Gottes  Sohn  ist  kommen«  und  »In  duki 

jubUo*  wirklich  nur  auf  ihr  gespiclt  werden  kOnnen,  so  wtlrde  sich  daraus 

auch  nur  ergeben ,  daB  eben  sie  in  Ctfthen  componirt  sein  mttfiten ,  und 

nichts  wurde  hindern ,  alle  llbrigen  dennoch  nach  Weimar  zu  vorlegen. 

Aber  die  Voranssetzung  ist  falsch ;  die  hohen  Pedaltone  f  und  lis  konnten 

auf  der  weimarischen  NchloBorgel  mittelst  des  vierfflBigen  Cornett-Basses 

sehr  wohl  herausgebracht  werden.  Die  dem  Choral  »Gottes  Sohn  ist  kom- 

men«  im  COthener  Autograph  beigegebene  Notiz  » /W.  Tromp.  §  F.« 

IftBt  hochstens  schlieBen,  daB  Bach  den  Choral  auf  der  Orgel  der  lntheri- 

schen  Kirche  gospielt  hat ;  wenn  er  ihn  in  Weimar  spielen  wollte,  muBte  er 

nur  anders  registriren. 

Auf  ein  drittes  Beweismittel ,  das  Rust  anzuwenden  versucht  hat. 

muB  ich  nur  etwas  ausftthrlicher  eingehen.  Die  Choralmelodien  erfuhren, 

wie  alle  Volkslieder,  bei  ihrer  Verbreitnng  allerhand  kleine  Abwand- 

lungen ,  die  sich  dann  im  Gebrauch  der  Gemeinden  festsetzten.  So  sang 

man  z.  B.  eine  und  dieselbe  Melodie  in  Nttrnberg  etwas  anders,  als  in 

Leipzig  oder  Gotha  oder  Hamburg,  und  solche  Verschiedenheiten  werden 
auch  zwiscben  andern  Orten  mchrfach  bestanden  haben.  Rust  nimmt  nun 

an,  Bach  habe  sich  in  seinen  Orgelchorftlen  und  kirchlichen  Gesangwerken 

jedesmai  streng  an  die  Form  der  Choralmelodien  gehalten ,  die  an  dem 

Orte ,  wo  er  das  betreffende  Sttlck  componirte .  gemeindeflblich  war.  Er 

stellt  eine  Reihe  von  Melodienformen  auf.  die  wie  er  meint  dem  weimari- 
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schen  Gemeindegebrauch  eigneten .  and  wenn  er  findet .  dafi  die  C'horftle 
des  Orgelbttchleins  mit  ihnen  nicht  ganz  genan  fiborcinstimmen,  so  schliefit 

er  daraus,  daC  das  betreffende  Orgelsttlck  nicht  in  Weimar  componirt  sein 

kOnne.  Das  Mittel  ist  bei  chronologischen  Bestimmungen  wohlbrauchbar. 

wenn  man  es  neben  andern,  durehschlagendoren  zur  Nachhtilfe  anwendet. 

Will  man  mit  ihm  allein  etwas  ausrichten ,  so  erweist  sich  als  eine  unter 

den  Handen  zerbrechende  Stutze.  Hier  nur  einige  Beispiele.  Die  Melodie 

»Komm  heiligerGeist,  Herre  Gotta  wird  in  ubereinstimmender  Form  ange- 

wendet  in  der  weimarischen  Cantate  »Wer  mich  liebet«  nnd  der  leipzigi- 
schen  Motette  »Der  Geist  bilft  nnsrer  Schwachheit  auf«.  Diese  Form 

stimmt  nicht  mit  derjenigen.  die,  wie  wil  aus  Vopeliua'  Geaangbuch  nnd 
Vetters  »Musicalischer  Kircli-  und  Hanfi-ErgOtzlichkeitu  schlieBen  durfen, 

im  Leipziger  Geraeindegesang  tlblich  war.  Der  Choral  »0  Lamm  Gottes 

unschuldig«  steht  bei  Vopelius  und  Vetter  anders,  als  er  in  der  Matthaus- 
Passion  erscheint.  Die  Melodie  »Meinen  Jesura  laB  ich  nicht«  tritt  in 

anderer  Form  in  der  Matthaus-Passion  anf,  als  in  der  ebenfalls  in  Leipzig 

geschriebenen  Cantate  »Mein  liebster  Jesus  ist  verloren*  [1724).  Eine  von 

beiden  Fonnen  wird  doch  nur  im  Gemeindegebrauch  gewesen  sein ;  eiu- 

mal  wenigstens  hatte  sich  also  Bach  an  denselben  nicht  gekehrt.  »Helft 

roir  Gotts  Gttte  preisen«  existirt  in  zwei  Fonnen ,  die  nicht  unerheblich 

von  einander  abweichen.  Beido  kommcn  in  Leipziger  Cantaten  vor,  die 

eine  in  >Herr  Gott  dich  loben  wir«,  die  andere  in  »llerr,  wie  du  willt«. 

Ja,  der  SchluCchoral  des  Himmelfahrts-Oratoriums  zeigt  gar  noch  eine 

dritte  Form,  und  endlich  bietet  Vetter  eine  vierte.  nJesu  meine  Freude« 

kommt  in  den  leipzigschen  Cantaten  >Jesus  schlaft.  was  soil  ich  hoffen«. 

»Sehet,  welch  eine  Liebe« ,  i  Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten«  vor  und  in 

jeder  mit  etwas  abweichender  Melodieftihrung ;  eine  vierte  Form  bietet 

noch,  durch  eine  Abwandlung  der  letzten  Zeile ,  die  zweite  Strophe  des 

Chorals  in  der  gleichnamigen  Motette.  Wo  bleibt  solchen  Erscheinungen 

gegenttber,  deren  Zahl  ich  leicht  noch  bedcutend  vermehren  kdnnte,  die 

Rtlcksicht  auf  die  gemeindettbliche  Melodie  ? 

Rusts  Annnhme  beruht  meines  Erachtens  auf  einer  falschen  Ansicht 

von  Bachs  Stellung  zum  Gemeindcgesange.  Ueberall  erkennt  der  Meister 

in  ihm  den  Mlttelpunkt  seines  kirchlichen  Schaffens ,  aber  mit  einer  ge- 

wissen  protestantischen  Freiheit  tritt  er  ihm  dennoch  gegenilber.  Wenn 

er  sich  im  Ganzen  durch  inn  gebunden  erachtet.  so  mufi  dafQr  in  Einzel- 

wendungen  sich  der  Choral  seinem  subjectiven  Bedttrfnifi  filgen.  Regel 

ist  nur  bei  Bach,  eine  Choralmelodie  in  der  Form,  wiper  sie  fttr  eine  Com- 

position einmal  einfnhrt.  wahrcnd  derselben  auch  festzuhalten.  Von 

dieser  Regel  macht  er  auBerst  selten  eine  Ansnahme.  Uebrigens  aber 

verfahrt  er  bei  der  Auswahl  dieser  odcr  jener  Melodieform  nach  seinem 

kilnstlcrischen  Ermessen.  Dies  erachtet  er  fttr  sein  gutes  Recht ;  cbenso 

legt  er  Liedstrophen ,  deren  Melodien  allbekannt  sind ,  dennoch  andern 

Melodien  unter  und  paCt  sic  ihrem  Bau  an;  das  Weihnachts - Oratorium 

giebt  hierzu  Beispiele. 

Auf  weitere  Einzelheiten  der  Rustschen  Argumentation  einzugehen 
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ist  unnOthig ;  seine  Schltlsse  werden  hinfallig ,  sobald  es  deren  Voraus- 
setzungen  sind.  Warnm  mir  aber  diese  so  erscheinen  mussen,  ist  aus 

Obigem  klar. 
■ 

I,  822.  Eine  Familie  Dobenecker  existirte  zu  Bachs  Zeit  in  Leipzig. 

Ein  Sohn  des  Handelsmanns  Christian  Dobenecker ,  Christian  Friedrich 

ging  172.8  zur  Universitat  nnd  weilte  auch  1735  noch  am  Orte.  Uebri- 

gens  vergleiche  man,  was  Knhnau  ira  »Musicalischen  Quacksalbero  S.  163 

sagt :  »er  hatte  eben  so  viel  bey  der  Sache  gethan ,  als  etliche  Dorff- 
Schulmeister,  welche  unter  alle  ihre  muwa/ischen  geschriebenen  Sachen, 

ihre  Namen  unterzeichnen ,  darum  weil  sie  solche  abgeschrieben  habens. 

I,  826.  Das  zweite  »Autograph«  der  Solo-Violin-Sonaten  nnd  -Par- 

t im  ist  keines,  sondern  von  Anna  Magdalena  Bach  geschrieben  aus- 

schlieBlich  des  Titels  und  einiger  AufschYiften ,  welche  eine  frerade 

Hand  zeigen.  Sebastian  hat,  wie  mir  scheint,  nnr  einzelnes  in  der  Cdur- 
Sonate  selber  geschrieben. 

I,  832.  Das  Wort  Hi/aria  konnte  auch  nur  ein  verschriebenes  Biz- 
zarria  (Fantasterei)  sein  :  diese  Bezeichnnng  wnrde,  wie  Waltlier  in  seiner 

Musiklehre  von  1708  angiebt,  in  jener  Zeit  ftlr  Musikstucke  zuweilen 

angewandt. 

I,  835.  Im  November  1873  wnrde  mir  die  Wiener  "Deutsche  Zei- 

tung«  vom  12.  Febr.  1873  zugeschickt,  in  welcher  Herr  Franz  Gehring 

bereits  auf  die  Uebereinstimmung  des  Stils  von  »Willst  du  dein  Her.z  mir 

schenken«  nnd  der  durch  Ernst  Otto  Lindner  verOffentlichten  Lieder  Gio- 
vanninis  hinweist. • 

I,  836.  Seit  dem  Erscheinen  des  ersten  Bandes  habe  ich  auch  das 

Wagenersche  Autograph  der  Suiten  kennen  gelernt.  welches  von  den 

sogenannten  franzdsischen  viere  enthalt :  Dmoll,  C  moll,  Hmoll,  Esdur. 

aufierdem  die  beiden  jetzt  separat  existirenden  aus  A  moll  und  Esdur. 

Ob  es  dnrchans  von  Bach  geschrieben  ist,  mochte  ich  bezweifeln.  GewiB 

scheint  mir  aber .  daB  cs  alter  ist,  als  die  Niederschriften  in  Anna  Mag- 
dalenas  Clavierbtichlein. 

Zu  II.  S.  24  3.  'Ich  habe  hier  nachzutragen ,  daB  nebcn  dem  Text 
der  Michaelis  -  Cantate  noch  ein  anderer  in  der  »Samtnlung  erbaulicher 

Gedancken«  versteckt  liegt.  Allerdings  so  tief  versteckt,  daB  er  von  mir 

trotz  vielfachen  aufmcrksamen  Lesens  der  Gedichtsammlung  lange  nicht 

bemerkt  und  endlich,  leider  zu  spftt,  gefunden  ist,  als  daB  von  der  Ent- 

deckung  nocli  im  Context  Gebrauch  gemacht  werden  konnte.  Es  handelt 

sich  uin  die  Cantate  auf  den  17.  Trinitatis-Sonntag » Bringet  her  dem  Herrn 

Ehre  seines  Namens".    Hier  zunachst  der  von  Bach  componirte  Text. 
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Chor.  Bringet  her  deni  Herrn  Ehre  seines  Naraens.  Betet  an 
den  Herrn  im  heiligen  Schmuck  Ps.  96,  S.  n.  9j. 

Tenor-Arie.  Ich  eile  die  Lehre  des  Lebens  zu  hOren, 
Und  suche  mit  Freuden  das  heilige  Uaus. 
Wir  rufeu  so  schbne 
Das  frohe  GetUne 

Zuui  Lobe  des  HOchsten  die  Seligen  aus. 

Alt-Jtedtatic.  So  wie  dor  Hirsch  nach  frischem  Wasser  schreit, 
So  schrei  ich  Gott  zu  dir. 
Denn  alio  meinc  Ruh 
1st  niemand  auGer  du. 

Wie  heilig  und  wie  theuer 
1st  huchster  deiue  Sabbathsfeier ! 

Da  preis  ich  deine  Macht 
In  der  Gemcine  der  Gerechten. 

0,  wenn  die  Kinder  dieser  Nacht 
Die  Lieblichkeit  bedachten, 
Denn  Gott  wobnt  selbst  in  mir. 

Alt-Arie.  Mund  und  Herze  steht  dir  offen, 
HOchster  senke  dich  hinein. 

Ich  in  dich  und  du  in  inich, 

Glanbe,  Liebe,  Duldung,  Hoffen 
Soil  mein  Kuhebette  scin. 

Tenor-Recitativ.  Bleib  auch  inein  Gott  in  mir 

Und  gieb  mir  deinen  Geist, 
Der  inieh  nach  deinem  Wort  regiere, 
DaB  ich  so  einen  Waudel  flihre, 

Der  dir  getallig  heiBt, 
Dnmit  ich  nach  der  Zoit 

In  deiner  Herrlichkeit, 
Mein  liebor  Gott.  rait  dir 

Den  groBen  Sabbath  nibge  halten. 
Choral  verrauthlich  :  Ftihr  auch  raein  Herz  und  Sinn 

Durch  deinen  Geist  dahin, 

DaB  ich  miig  alles  meiden, 
Was  raich  und  dich  kann  scheiden, 
Und  ich  an  deinem  Leibe 

Ein  GliedmaB  ewig  bleibe. 

Das  strophiache  Gedicht  Picanders  zum  17.  Trinifatis-  Sonntage 
lautet  so : 

1. 

WEg,  ihr  irrdi8chen  Geschafftc, 
Ich  nab  ietzt  was  anders  flir, 
A  lie  meiner  Seelen  Kraffto 

Sind,  mein  JEsu,  bloB  bey  dir. 
Alles  dichten  alles  dencken, 

Soil  sich  ietzt  zum  Himinel  lencken, 
Denn  in  ineines  Uertzens  Schrein 

Soli  des  Hbchsten  Ruhe  seyn. 
2. 

Eilet,  ihr  behenden  FUsse, 

Stellet  euch  im  Tempel  ein, 
Ach!  wie  lieblich,  ach!  wie  sliBe 

Soil  mir  GOttes  Stimme  seyn, 
Rede  HErr,  dein  Knecht  will  hUren, 

Weil  ihm  deine  Lebens-Lehren 

Spitta.  J.  S.  Bach.  II.  63 
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Mehr  als  Gold  and  Silber  sind. 

Und  dich  dadurch  lieb  gewiunt 

Wie  cin  Hirsch  aus  dlirrer  QOhle 

Nach  deui  frischen  Wassern  schreyt, 
Ach  !  so  dfirstct  meine  Seele. 

GOtt,  nach  deiner  Lieblichkcit. 

Denn  mein  hortzliches  Yerlangen 
1st  allein,  dich  zu  empfangen, 

Mein  Vergntlgcu  nieine  Ruhf 
1st  sonst  nieiuand  auGer  du. 

4. 

HErr,  mein  Hertze  steht  dir  offen, 
Ach!  so  sencke  dich  hinein. 

Lieben,  glauben,  dulden,  hoffen. 

Soil  dein  Ruhe-Bette  seyn. 
Weder  Leben,  Sterben,  Leiden, 
•Soil  una  von  einander  scheiden, 
Weil  ich  nach  dem  Geist  und  Sinn, 

In  dir  eingewurtzelt  bin. 

5. 

Oeffne  rair  auch  deine  Wunden. 

0!  du  FelGen  meiner  Ruh, 

Denn  da  bring  ich  meinc  Stunden 
Ewig  in  Entzllckung  zu. 
Da  da  werd  ich  alles  haben, 

Was  mich  kan  unendlich  laben, 
Wonne  hab  ich  nur  an  dir, 

Wie  ich  will,  so  bist  du  mir. 

Reinige  mein  Hertz  und  Willen, 
Leer  es  aus  von  aller  Welt. 
LaG  es  mit  don  GUthcrn  fiillen. 

Die  im  Himmel  mir  bestellt, 
BiG  ich  endlich  nach  dem  Leiden 
Mich  in  deincm  SchooGe  weiden, 

Und  den  besten  Ruhe-Tag 
Bey  dir  selber  halten  mag. 

DaG  der  Cantaten-Text  abztiglich  des  Bibelspruches  und  des  Chorals 

in  diesem  Gedichte  steckt ,  sieht  man  aus  der  Vergleichung.  Eine  ganzc 

Strophe,  wie  in  der  Michaelis-Cant&te,  ist  bier  zwar  nicht  herttber  ge- 
nommen.  Doch  kehren  viele  Zeilen  wortlich  oder  fast  wortlich  wieder. 

Ganz  besonderes  Gewicht  aber  muG  auf  die  Uebereinstimmung  des  Inhalt- 

im  allgemeinen  gelegt  werden.  Im  Cantaten-Text  wie  im  Strophenlied 

wird  der  Empfindung  der  Freude  an  Gottes  Haus  und  Wort  Ausdmck 

gegeben.  Das  Sonntags-Evangelinm  bietet  hierzu  genau  genommen  gar 

keine  Veranlassung.  Nur  in  einem  Theil  desselben  kommt  die  Sabbath- 
feier  flberhaupt  in  Frage,  und  hier  thut  Josus  etwas,  das  eigentlich  gegeo 
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die  Heiligkeit  des  Sabbaths  verstiefi.  Wiekonnte  jemand  darauf  gerathen. 

ftir  diesen  Sonntag  cinen  solchen  Cantatentext  zu  verfassen?  Mit  1 1  in- 

Mirk  auf  die  Quelle  desselben  l&fit  sich  die  Frage  leicbt  beantworten.  In 

den  »Erbaulicben  Gedancken«  ist  das  8trophenlied  nur  die  Fortsetzung 

einer  langen  gereimten  Auseinandersetzung  in  Alexandrinern ,  welche  in 

Picanders  satirischer  Weise  die  nichtigen  und  unwurdigen  Beschafti- 

gungen  geifielt,  mit  denendie  groBeMenge  den  Sonntag  binbringt.  Von  da 

wendet  sich  der  Dichter  zu  der  ernsten  Aufforderung,  den  Tag  des  Herrn 

nach  seinem  Gebote  heilig  zu  halten ,  und  nun  folgt  endlich  als  lyrisches 

Resultat  das  Strophenlied.  Nur  also  well  Picander  den  In  ha  It  seiner 

Alexandriner  noch  im  Sinne  hatte ,  konnte  der  Cantatentext  so  ausfallen, 

denn  obne  jene  wird  er  in  einer  Hauptsache,  in  seiner  Beziehung  zum 

Sonntage,  unverstandlich.  Daraus  geht  aber  unzweifelhaft  hervor,  daB 

Cantatentext  und  Strophenlied  in  derselben  Zeit  entstanden  sein  milssen, 

eine  Annahme,  die  schon  bei  der  Michaelis-Cantate  ausgesprochen  ist 
und  hierdurch  eine  nachdrtlckliche  Bestatigung  erhftlt.  Die  Cantate 

»Bringet  her  dem  Herrn«  wird  also  zum  23.  September  1725  componirt 

sein,  und  bildet  daher  mit  der  Michaelis-Cantate ,  welche  am  29.  Se- 

ptember desselben  Jahres  zur  ersten  Aufftlhrung  kam,  ein  engverbundenes 

Paar.  In  musikalischer  Hinsicht  ist  sie  zwar  nicht  so  groBartig  wie  jene, 

aber  doch  von  so  hohem  Werthe,  daB  sie  sich  voll  neben  ihr  behauptet. 

Der  erste  Chor  ist  besonders  schwungvoll  und  volksthtimlich  kraftig,  eine 

wirksame  Mischung  von  homophonen  Partien  und  Fugensatzen  fiber  pra- 

gnante  Themen.  Die  von  drei  Oboen  und  Generalbass  begleitete  Alt- 

Arie  athmet  in  Substanz  und  Klang  die  echteste  freudig-feierliche  Sonn- 

tagsstimmung  des  Kirchgftngers.  —  Ein  Autograph  fehlt,  indessen  bietet 
eine  Handschrift  Harrers ,  des  Nachfolgers  Bachs  im  Cantorate ,  einen 

ziemlich  befriedigenden  Ersatz.  Sie  ist  auf  der  kdniglichen  Bibliothek  zu 

Berlin.  Der  Text  des  Chorals  ist  nicht  angegeben.  Erk  (Choralgesftnge 

Nr.  13)  vermuthet  die  scchste  Strophe  von  »Auf  meinen  lieben  Gott«. 

Mir  scheint  die  letzte  Strophe  von  »Wo  soli  ich  fliehen  hin«  dem  Gange 

der  Dichtung  gemftBer. 

II,  556.  Die  Originalstimmen  der  Cantate  »Es  wartet  alles  auf  dich«, 

welche  Herr  Professor  Rudorff  besitzt,  zeigen,  wie  ich  leider  zu  spftt  be- 

merkte.  das  unter  Nr.  3b  des  Anhanges  A,  am  Anfang.  beschriebene 

Wasserzeichen .  Darnach  wtlrde  die  Cantate  auf  den  '11.  Juli  1732  zu 

setzen  sein ,  und  hatte  an  der  betreffenden  Steile  des  fttnften  Buchs  be- 

sprochen  werden  mttssen. 

II,  91,  Zeile  <>  von  unten  1.  »Bekrankung«;  24S,  letzte  Zeile  von  unten 

1.  »1  734«;  324,  erste  Zeile  von  oben  ist  binter  »Ulrich«  das  Wort  »Konig« 

ausgefallen;  342,  Zeile  7  von  oben  1.  »Sopran-Arie«. 

Einige  geringere  Satzversehen  wird  der  Leser  ohne  besonderen  Hinweis 
aelbst  verbessern. 
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nun  I.  und  II.  Bande. 

Abel.  Christ.  Ferdinand,  Violdigambist  in  Ctfthen,  I,  616;  II,  985. 

Adjuvant  en  bei  den  deutschen  SingchOren  1,  221;  II,  136  f. 
Adlung,  Jakob.  I,  135,  576f.;  II,  7u9. 
Agricola,  Georg  Ludwig,  Capellnieister  in  Gotha,  I.  190. 

 ,  Joh.  Friedrich.  CapellmeiBter  in  Berlin,  II.  723 f. 
A  hie,  Joh.  Rudolph,  I,  331,  336 f. 

 ,  Joh.  Georg  I,  331,  333,  337  f.,  353. 
Alberti,  Joh.  Friedr.,  I,  9b f. 
Albinoni,  Tomaso,  I,  422,  423  ff;  II.  124  f. 
Allemande  I,  661  f.,  697. 

»Alle  Menschen  mlissen  sterben«,  Moll-Melodie,  I,  546;  II,  595,  An- 
nie rk.  22. 

Alt,  Wolfgang  Christoph,  Hofcantor  in  Weimar,  I,  553,  654. 
Altnikol,  Joh.  Christoph,  II,  727,  755,  759. 

Anhalt.  Leopold,  Ftirst  von  Anhalt-COthen,  I,  613ff..  754,  764 ff.;  II,  449f. 
MusikverhaltnisBC  an  seinem  Hofel,  H 1 4  ff.  Friederike  Uenriette.  Filrstin  von 

A.-C,  erste  Gemahlin  des  Vorigen,  I,  754,  764  f.  Charlotte  Friederike  Wil- 
helmine,  FUrstin  vou  A.-C,  zweite  Gemahlin  FUrst  Leopolds  I,  765;  II.  449. 

Anspachischo  Capelle  11,470. 
Arie,  Geistlicho  deutsche  im  17.  Jahrhundert  I,  228,  336,  337 f.  Dreitheilige 

italianische  I,  464. 

Arioso.  In  der  Kirchenmusik  I,  226,  226,  291,  463,  568. 
Armstroff,  Andreas,  I,  116. 
Arnstadt.  Kirchenbibliothek  dort  im  17.  Jahrh.  I,  36f.  Wohnsitz  mehrer 

Linien  des  BachBchen  Geschlechtes  I,  8,  29,  140,  155.  Hauptsamroelstelle 
fiir  die  Bachschen  Familientage  I.  151.  Orgel  der  NeuenKirche  1,  218,220f. 

Operl,  224  f  Schule  I,  312. 
AustUhrungsgebrauche,  musikalische,  I,  555;  II,  131  ff.,  141  ff.  Reci- 

tative; 150 ff.  Alien;.  530,  Anmerk.  51. 

B. 

Bach ,  Andreas,  Organist  in  Ohrdruf  I,  520,  796. 

 ,  Anna  Magdalena,  geb.  WUlken,  Sob.  Bachs  zweite  Gattin  I,  754 ff..  ».  H 
985;  II,  762. 

 ,  Christoph ,  mittlerer  Sohn  des  Spielmanns  Hans  Bach ,  Grofivater  Seb. 
Bachs  I,  130 f. 

 ,  Georg  Christoph,  Cantor  in  Schweinfurt  I,  152f. 
 ,  Georg  Michael,  Gymnasiallehrer  in  Halle  I,  13. 
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Bach,  Geachlecht  I,  3ff.  Entstammt  dem  BauernsUnde  I,  14,  173.  Religioser 

Sinn  desselben  I.  14,  173  f.  Vaterlaudischer  Sinn  I,  37, 1731'.  SittlicheTUch- 
tigkeit  I,  4 Of.,  160.  EnipfSnglichkeit  ftir  die  Kunst  Pachelbels  1. 10S.  116f. 

Derbe  Lebenslust  I,  133,  152.  Geflihl  der  Zusainraengehongkeit  I,  151,  155, 
161.  Fainilientage  I,  152.  Htihere  Bildung  I,  151  f. 

 ,  Gottlieb  Friedrich,  Hoforganist  in  Meiuingen  I,  12. 

 ,  Hans,  Spielinann  und  Teppichflechter  in  Wechniar  I,  8f. 
 ,  Heinrich,  jtlngster  Sohn  des  Spielnianna  Hans  Bach,  Organist  in  Arnstadt 

I,  28  ff. 

 .  Jakob,  Cantor  in  Rtthla  I,  11. 

 ,  Johann,  Sohn  des  Spielmanns  Hans  Bach  I,  15ff.  Seine  Familie  im  Besitz 
der  Stadtpfeiferstellen  zu  Erfurt  1,19. 

 ,  Johann  Aegidius,  Rathsmusikdirector  und  Organist  in  Erfurt  I,  23  f. 
 .  Johann  Ambrosius,  Stadtmusicus  in  Eisenach,  VaterSeb.  Bachs  I.  1 54  f . . 

171  f.,  179f. 

 ,  Johann  Bernhard,  Organist  in  Eisenach  I,  24  ff.,  116f. 

 ,  Joiiann  Bernhard,  Organist  in  Ohrdruf  I,  51 9 f.,  796. 
 Johann  Christian,  Clavierlehrer  in  Halle  I,  13. 

 ,  Johann  Christian,  Cantor  in  Wechniar  I,  15. 
 ,  Johann  Christian,  Director  der  Rathsmusik  in  Erfurt  I,  22  f. 

 ,  Johann  Christian,  Sohu  Seb.  Bachs,  II,  755. 

 ,  Johaun  Christoph,  Cantor  in  Unter-Ziminern  bei  Erfurt  I,  22  f. 
 ,  Johann  Christoph,  Rathsmusikdirector  iu  Erfurt  I,  27. 

 ,  Johann  Christoph,  Organist  in  Eisenach  I,  29,  33,  37  ff.;  Compositionen  42, 
43ff.  ,»Es  erhob  sich  ein  Streit«,;  Motetten  I,  73ff.;  Choralvorspiele  I,  99ff., 
117,  119;  Variationen  I,  126 ff. 

 ,  Joh.  Christoph,  Sohn  des  Vorigen  I,  138. 
 ,  Johann  Christoph,  Hof-  und  Stadtmusicus  in  Arnstadt  I,  154ff.;  II,  982, 

I,  169. 

 -.  Johann  Christoph,  Organist  in  Ohrdruf  I,  171,  181  ff. 
 ,  Johann  Christoph  Friedrich,  Sohn  Sebastian  Bachs  II.  754  f. 
 ,  Johann  Elias.  Cantor  in  Schweinfurt  I,  154;  II,  720,  756  ff. 

 ,  Johann  Ernst,  Organist  in  Arnstadt  I,  169  f. 
 .  Johann  Ernst,  Capellmeister  in  Weimar  I,  848 f.;  II,  720. 

— .  Johann  Friedrich,  Organist  in  Mithlhausen  I,  138  f. 
 ,  Johann  Gottfried  Bernhard  I,  620;  II,  753  f. 

 ,  Johann  GUnther,  Musiker  iu  Arnstadt  I.  33,  34. 
.  Johann  Jakob,  Hauboist  in  der  schwedischen  Garde  und  Hofmusieus  iu 

Stockholm  I,  172,  170,  231,  763. 

 ,  Johann  Lorenz,  Organist  zu  Lahm  in  Franken  I,  XV,  154. 
 .  Johann  Ludwig,  Hofcantor  uud  Capelldirector  inMeiningen  1. 11  f.,  566 ff. 
 ,  Johann  Michael.  Organist  inGehreu  I,  33,  39 f.  Compositionen:  Kirchen- 

cantate  I,  51  ff.;  Motetten  58 ff.;  Choralbearboitungen  I,  105,  117  ff.;  Souate 

123  's.  auch  II,  982  . 
— ,  Johann  Michael,  der  Orgelbauer  I,  138. 

 ,  Johann  Nikolaus,  Rathsmusikant  in  Erfurt  I,  27. 

 .  Johann  Nikolaus.  Organist  in  Jena  I,  129  ff.  s.  auch  I,  855).  585.  Thatig- 
keit  im  Instrumentenbau  I,  1 35  ff. 

Bach,  Johann  Sebastian. 

Leben. 

Aeufseres.  Geb.  in  Eisenach  1685  I  179.  Kindheit  daselbst  I,  180  f.  Tod 

der  Eltern  I,  179.  Erziehung  in  Ohrdruf  seit  1695  I,  181  ff.  Auf  der  Michaelis- 
achule  in  LUneburg  seit  1700  I,  J  86  ff. 

Anstellung  als  Violinist  in  Weimar  1703  I,  216  ff.  Organist  in  Arnstadt 
1703  I,  219  ff..  251.    Differenzen  309  ff.,  323  f. 
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Organist  in  MUhlhausen  17U7  1 ,  332  ff. ,  353  f . ,  369,  372  ff.  Hoforganist 
und  Kanunermusicus  in  Weimar  1708  I,  379  f.  Aussieht  einer  Berufung  nach 
Halle  1.  508  ff.  Wird  weiuiarischer  Concertnieister  1714  I,  513. 

Berufung  als  Capellmeister  nach  Ctfthen  1717  1,  57S,  617 ,  II,  9S5.  Beglei- 
tet  den  FUrsten  uaeb  Carlsbad  I,  619;  II,  985;  I,  623.  VerhUltnisse  am  cbthe- 
nischcn  Hofe  werden  ungtinstiger  I,  764. 

Cantor  an  der  Thomasschule  und  Musikdirector  an  den  stftdtischen  Kirchen 

in  Leipzig  1723  II,  5  ff.,  12  ff.,  51  f.,  56  ff.,  81  f.  UniversitUts-Musikdirector 
II,  36  ff. ,  49  f.  Herzoglich  weiBenfehiischer  Capellmeister  II,  36,  702  f. 

Conflict  nut  der  Universitat  II,  38  ff.  Dirigent  eines  studentischen  Musik- 
vereins  II  ,  50  f. ,  498,  500.  Differeozen  zwischen  Bach  und  der  stadtischen 

Behiirde  II,  65  ff.  Anstalten  Bachs,  sein  Amt  niederzulegen  1730  II,  83  f.  Aus- 

gleichung  *»5,  90  f.,  92  f.  Musikalische  Opposition:  J.  A.  Scheibe  II,  476  ff., 
733  ff.  Conflict  mit  dem  Rector  der  Thomasschule  J.  A.  Ernesti  1736  II,  483  ff. 

Kiiniglich  -  churflirstlicher  Hofcomponist  1736  II,  488.  Bach  gerath  in  einc 
schiefe  Stellung  zur  Scbule  II,  491  ff.  Tritt  im  Musikleben  Leipzigs  zurtick 
II,  50d  f..  502.  Wird  Mitglied  der  Leipziger  rausikalischen  Societal  1747  II, 
505  f.    Krankheit  und  Tod  1750  II,  759.    BegrSbnifi  II,  760  f. 

CharaMer.    I,  184,  311,  315,  323  f.,  334  f.,  511  f.,  519.  624,  658  f.,  760  ff. 
II,  38,  57,  65,  69,  71,  79  f.,  82,  91,  479,  491,  493,  742  ff.,  752  f.(  758  f. 

Erscheinung.    U,  746  f. 

Familie.  Vorfahren  I,  3  ff.  Vater  1 ,  154  f. ,  171  f. ,  179  f.  Mutter  1,171. 

Geschwister  I,  171  f.,  179  f.  ErsteGattin,  Maria  Barbara,  geb.  Bach  I,  324 ff., 
335  f.,  624.  Tod  derselben  I,  623.  Kinder  erst<*r  Ehe  1 ,  620.  Zweite  Gattin. 
Anna  Magdalena.  geb.  WUlcken  I,  754  fl.,  760;  II,  9*5  Tod  derselben  11,762. 
Kinder  zweiter  Ehe  II,  751  f.    Familienleben  I,  624;  II.  83  f.,  752  ff. 

KUnstlerthum.  Entwicklung  zur  Meistcrschaft:  Ersto  musikalische  An- 
regungen  I,  180  f.,  215.  Musik -Unterricht  bei  demBruder  Johann  Christoph 
I.  182,  183  f.  Art  der  weituren  Ausbildung  in  LUneburg  I,  190  f.,  209.  210. 
GeorgBiJhm  in  LUneburg  I,  192,  193,  207,  213.  Studienreisen  zu  J.  A.  Reinken 

nach  Hamburg  I,  193  f. ;  II,  9S2  f. ;  nach  Celle  I,  197  ff.  Anregungen  in  Weimar 
I,  218.  Ausbildung  in  Arnstadt  I.  230  f.,  251  f.  Studienreise  zu  D.  Buxtehude 

nach  Llibeck  I,  252,  256  ff.  Einwirkungen  von  Buxtehudes  Musik  I,  315. 

FrUhe  Meisterschaft  I,  327  f.  —  Clavier-  und  Orgelspiel  I.  219,  332.  369,  372, 
387,  392  f.,  508,  574  ff.,  628  f.,  636  ff.,  645;  II,  478,  705  f.,  707,  711,  716.  Violin- 

spiel  I,  677  f.  Spiel  auf  der  Viola  poraposa  I,  70S.  Freies  Fantasiren  I,  640  f. ; 
II,  744.  Neue  Claviertechnik  1 ,  649  ff.  Art  das  Clavier  temperirt  zu  stiramen 
I,  651  ff.  KenntniB  der  Orgelstructur  1 ,  351  ff.,  374 ,  514  f.,  629 ;  II ,  1 12.  1 14, 
119  ff.,  501,  755.  Bach  erfindet  in  Mlihlhausen  ein  Glockenspiel  I,  350.  Erfindet 

die  Viola  pomposa  I,  678;  II,  708,  731.  Erfindet  ein  Lautenclavicymbel  I,  657. 

Interessirt  sich  flir  die  Vervollkommung  des  Pianoforte  I,  656  f.  —  Kunstreisen  . 
nach  Weimar  I,  369 ;  Cassel  I,  507  f. ;  Halle  I.  50S  f. ;  ebendahin  L621 ;  Leipzig 
I,  513  f. :  Meiningen  muthmaBlich!  I,  565  f. ;  Hamburg  I,  624,  627  ff. ;  ebendahin 
II,  707  f. ;  WeiBenfels  II,  703 ;  Ciithen  II,  703  ff. ;  Dresden  1, 574  ff.  (Wettstreit 
mit  Mnrchand  ,  II,  705  f. ;  Weimar  und  Erfurt  II,  709 ;  Potsdam  II,  710  f.  Andre 

Kunstreisen  11,710.  —  VerhaltniB  zu  mitlebenden  KHnstlern:  Berliner  Capelle 
II,  710 ;  Bernhard  Bach  L  26;  Ludwig  Bach  I,  566 ;  Dresdener  Capelle  1. 574f.. 
II,  705  ff. ;  Franzosen  1, 19s  f.,  576  f. ;  Fux  II,  604  f. ,  Handel  1,621  ff. ;  Italianer 

I.  409-427  Frescobaldi,  Legrenzi,  Vivaldi,  Albinoni,  Corellil,  II.  124  ff.,  467  ff. 
Lotti.  Leo  u.  a.: ,  509  f.  Palestrina,  Lotti,  Caldara  u.  a. ) ;  Keiser  1, 633 :  II,  339 ; 
Kuhnau  I,232ff,  239ff.,  513,514.  II,  199ff..  209,  220  f.,  635 ;  Mattheson  I,  632  ff., 
II.  70S;  Scheibe  II,  476  ff.,  733  ff. ;  Telemann  I,  408,  480;  II,  244  f.,  708,  761  ; 

Walther  1, 381,  386  ff.  —  Freude  an  fremder  Musik  II.  745,  vergl.  1, 387.  —  Ver- 
haltniB zu  Dichtern  musikalischer  Texte:  Sal.  Franck  1,524  f.,  II.  175  f. ,  368. 

Picander  II,  173  ff.,  367  f..  575f.  Rambach  II,  177  f.,  vergl.  749.  -  Interesse  fiir 
Schriften  Uber  Musik  II,  736  f. 

Lehrthitigkeit.    Spiel  1 .  658  ff.    Gesang  II .  60  ff.    Composition  II ,  598  ff. 
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Schiller  1, 339, 516 ff.,  II,719ff.  Chorleitung  I,  221,31  If., 315,  II,59f.,64f.f66f., 
74  f.  Direction  II,  157  ff. 

Litte rarische  Bildung.  Lyceum  in  Ohrdruf  1, 184 f.  Michaelisschule  in  Ltlnc- 
burg  I,  213  f.  Lateinisehe  Kenntnisse  1, 666.  Bach  ertheilt  an  der  Thomasseliule 

wissenschaftlichen  Unterricht  II,  6  f.  Diehtet  Tex  to  zur  Composition  II,  349  If., 
457,461,465.  Erlautert  die  Conipositionstcchnik  dutch  Regeln  aus  der  Rhetorik 
I.  666,11,64.  Verkehrt  mit  J.M.Gesner  1,390;  II,  88  If.;  mit  J.  A.  Birnbaum 
II,  732 ff.  Seine  Bibliothek  II,  747  ff.  Klarheit  und  Schiirfe  im  schriftlichen 
Ausdruck  II.  42  ff.  Handschrift  1. 326  f. 

Religiose  Gesinnung.    1,361  ff.,  11,432,  525 ff.,  747  ff. 

Werke. 

Fttr  Gesang. 
(antaten.  u 
Kirch  He  he:  Ach  Gott  vom  Himuiel  sieh  darein  11,568  ff.  AchGott,  wie 

manches  Herzeleid  Adur  II,  568  ff.  Ach  Gott,  wie  manches  Herzeleid  Cdurj 

II,  293.  "'Ach  Herr,  mich  armcn  Sunder  II,  568  ff.  Ach  ich  sehe ,  jetzt  da  ich 
zur  Hochzeit  geho  I,  546  ff.,  II,  595,  Anmerk.  22.  Ach  lieben  Christen  seid 

getrost  II,  568  ff.  yAch  wie  fiiichtig,  ach  wie  nichtig  II,  568  ff.  Aergre  dich, 
o  Sccle,  nicht  II,  189  f.  Allein  zu  dir.  Ilerr  Jesu  Christ  II,  568  ff.  Alles  nur 

nach  Gottes  Willen  II,  246  f.  Alh-s  was  von  Gott  geboren  I,  555  ff.,  8.  auch 
II,  300.  Also  hat  Gott  die  Welt  Keliebt  II,  549  f.  Am  Abend  aber  desselbigen 
Sabbaths  II,  564.  AufChristi  Himmelfahrt  allein  II,  550,  552.  Auf,  mein  Herz, 

des  Herren  Tag  So  du  mit  deinem  Munde  bekennest)  II,  273,  274,  Anmerk.  II. 
Auf  Menschen ,  rlihmet  Gottes  Gtite ,  s.  Ihr  Menschen  riihmet  Gottes  Liebe. 

'Aus  der  Tiefe  rufe  ich  Herr  zu  dir  I,  444  ff.  Aus  tiefer  Noth  schrei  ich  zu  dir 
II,  568  ff.,  429  f.  Bannherziges  Herze  der  ewigen  Liebe  I,  538  ff.  Be- 
reitet  die  Wege,  bereitet  die  Bahn  1,  550  ff.  Bisher  habt  ihr  nichts  gebeten 

II,  551  f.  Bleib  bei  uns,  denn  es  will  Abend  werden  II,  554  ff.  'Brich  dem 
Uungrigen  dein  Brod  II,  560  f.  Bringet  her  dem  Herrn  Ehre  seines  Xamcns 

II,  992  ff.  Christen  iitzet  diesen  Tag  II,  197  f.    Christ  lag  in  Todes- 
bandcn  II,  220  ff.  Christum  wir  sollen  loben  schon  II,  568  ff.  Christ  unser 
Ilerr  zum  Jordan  kain  II,  568  ff.  Christus  der  ist  mein  Leben  II,  292  f.  Das 

ist  je  gewiOlich  wahr  I,  627.  Das  ueugeborne  Kindelein  II,  568  ff.  Dazu  ist 
erschienen  der  Sohn  Gottes  II,  212  ff.  Dem  Gerechten  muB  das  Licht  burner 

wieder  aufgehen  II,  298  f.  Denn  du  wirst  meine  Seele  nicht  in  der  Holle  lassen 

I,  i25  ff.  Der  Friede  sei  mit  dir,  du  angstliches  Gewisseu  II,  785  f.  Der  Herr 

denket  an  uns  I,  369  ff.  Der  Ilerr  ist  mein  ̂ etreuer  llirt  II,  286  ff.  Der  Him- 
mel  lacht,  die  Erdo  jubiliret  I.  534  ff.  Die  Llenden  sollen  essen  II,  1H5  f.  Die 
Himmel  erziihlen  die  Ehre  Gottes  II.  I8H  f.    Du  Friedefiirst ,  Herr  Jesu  Christ 

II,  56H  ff.  Dn  Hirte  Israels  hore  II,  249  f.  Du  sollst  Gott  deinen  Herren  lieben 
II,  261  ff.  Du  wahrer  Gott  und  Davidssohn  II,  181  ff.  Ehre  sei  Gott  in 

der  H«he  II,  272.  Ein  feste  Burg  ist  uuser  Gott  II,  300;  s.  I,  555  ff.  Ein 
Herz,  das  seinen  Jesum  lebend  weiC  II,  54s.  Ein  uugefarbt  Gemiithe  II,  18S. 
Erforsche  mich  Gott  II,  255.  Erfreut  euch,  ihr  Herzen  II,  548  f  Erfreute  Zeit 

im  neuen  Bunde  II,  21  s  ff.  Erhalt  uns  Herr  bei  deinem  Wort  II,  56J?  ff.  Er- 
hohtes  Fleisch  und  Blut  II,  301.  Er  rufet  seine  Schafe  mit  Namen  II,  550  f. 
Erschallet  ihr  Lieder  II,  226  ff.  Erwtlnschtes  Freudenlicht  II,  229.  Es  erhub 

sich  ein  Streit  II,  238  ff.  Es  ist  das  Heil  uns  kommen  her  II,  292.  s  Es  ist  dir 
gesagt,  Mensch,  was  gut  ist  II,  560  f.  Es  ist  ein  trotzig  und  verzagt  Ding  II, 
559  t.  Es  ist  euch  gut,  daG  ich  hingehe  II,  551  ff.  Es  ist  nichts  gesundes  an 
meinem  Leibe  II,  296  f.  Es  reifet  euch  ein  schrecklich  Ende  II,  564.  Es  wartet 
alles  auf  dich  II,  556  und  995.  Falsche  Welt ,  dir  trau  ich  nicht  II,  305. 

Freue  dich,  erliiste  Schaar  II,  557.             Gedenke  Herr,  wie  es  uns  gehetjl, 
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703  f.j.  GeUt  und  Seele  sind  verwirret  II,  278  f.  Golobet  sei  der  Herr,  mein 
Gott,  mein  Licht,  meiu  Leben  II,  2S6ffNGelobet  seist  du,  Josu  Christ  II,  568 ff. 

Gesegnet  ist  die  Zuversicht  II,  779  unter  Nr.  11.  ̂ Gloichwie  der  Regen  und 

Schnee  I,  485  ff.  "Gott  der  Herr  ist  Sonn  und  Schild  II,  553  f.  (Gott  der  Hoff- 

nung  erfUlle  cuch  II,  779  unter  Nr.  11). '"'•Gottes  Zeit  ist  die  allerbeste  Zeit  I, 

451  ff.  s'Gott  fahret  auf  mit  Jauchzen  II,  550  ff.  VGott  ist  mein  Ktfnig  I,  341  ff. 
NGott  ist  unsre  Zuversicht  11,  557.VGottlob,  nun  geht  das  Jahr  zu  Ende  II,  265 f. 
vGott  man  lobet  dich  in  der  Stille  II,  290  u  301.  Gott  soli  allein  mein  Herze 
habon  II,  279.  Gott,  wie  dein  Name,  so  ist  auch  dein  Ruhm  II,  272.  %  Halt 

im  GediichtniB  Jesum  Christ  II,  248  f.  s  Herr  Christ,  der  einig  Gottesohn  II, 
568  ff.  Herr  deine  Augen  sehen  nach  dem  Glauben  II,  294  ff.  SHerr  gehe  nicht 

ins  Gericht  11,  255  ff.  Herr  Gott,  Beherrscher  aller  Dinge  II,  299. v  Herr  Gott, 
dich  loben  alle  wir  II,  568  ff.  Herr  Gott,  dich  loben  wir  II,  244  f.  Herr  Jesu 

Christ,  du  hiJchstes  Gut  II,  568  ff.  Herr  Jesu  Christ,  wahr'  Mensch  und  Gott 
II,  568  ff.  ̂ lerr,  wio  du  willt,  so  schicks  mit  mir  II,  245  f.  Herz  und  Mund 

und  That  und  Leben  I,  565;  II,  211.  Himmelskonig  sei  willkommen  I.  533  f.; 

II,  788.    HUchsterwiiuschtes  Freudenfest  II,  194  ff.  ^  Jauchzet  Gott  in 
alien  Landon  II,  302.  Ich  armer  Mensch,  ich  SUndenknecht  II,  302  f.  ̂Ich  bin 

ein  guter  Uirt  11,  551  f.  Ich  bin  vergniigt  mit  meinem  Glllcke  II,  274  f.  vIch 
elender  Mensch ,  wer  wird  mich  erlosen  II,  565  IV  Ich  freue  inich  in  dir  II, 

568  ff.  Ich  geh  und  suche  mit  Verlangen  II,  280.  Ich  glaube  licber  Herr,  hilf 

meinem  Unglauben  II,  298.  ̂ Ich  habe  genug  II,  302  ff.  Ich  habo  Lust  II,  7*5. 
Ich  habe  meine  Zuversicht  II,  277  f.  ̂ Ich  hab  in  Gottes  Herz  und  Sinn  H, 

568  ff.  •'Ich  hatte  viel  BekUmmerniC  I,  525  ff.  Ich  lasBO  dich  nicht  II,  243  f. 
Ich  liebe  den  Htfchsten  von  ganzem  Gemiithe  II,  275  ff.  Ich  ruf  zu  dir,  Herr 
Jesu  Christ  II,  286  ff.  Ich  steh  mit  einem  FuB  im  Grabe  II.  273.  Ich  weifi, 
daB  mein  Erloser  lebt  I,  495  ff.  ̂ ch  will  den  Kreuzstab  gerne  tragen  II,  302  f. 

Jesu,  der  du  meine  Seele  II,  568  ff.,  s.  besouders  auch  578  und  587.  v  Jesu  nun 
sei  gepreiset  II,  568  ff.  Jesus  nahm  zu  sich  die  Zwolfe  II,  181  u.  183  f.  Jesus 
schlaft,  was  soil  ich  hoffen  II,  232  f.  Ihr  die  ihr  euch  von  Christo  nennt  11, 
100  f.  Ihr  Menschen  riihmet  Gottes  Liebe  II,  254  f.  Ihr  Pforten  zu  Zion,  ihr 

Wohnungen  Jakobs  II,  562,  Anmerk.  50.  slhr  werdet  weinen  und  heulen  II, 
552.    lu  alien  meiuen  Thaten  II,  287  ff.  Koinui  du  siiBe  Todesstunde  I, 

*  Liebster  Gott,  waun  werd  ich  sterben  11,263  ff.  vLi  ebster  Jesu,  mein  Verlangen 

II,  563.  Liebster  Immanuel,  Herzog  der  Fro  in  men  II.  568  ff.  ̂ Lobe  den  Her- 
ren,  den  miichtigen  Konig  der  Ehren  II,  286  ff.  sLobe  den  Herm,  meine  Seele 

(Bdur)  II,  545  f.  Lobe  den  Herru,  meine  Seele  Ddurj  II,  236  f.  JMache 
dich  mein  Geist  bereit  II,  568  ff.  Man  singet  mit  Freuden  voui  Sieg  II,  276  ff. 
Meinen  Jesum  laB  ich  nicht  II.  568  ff.  \  Meine  Seele  erhebet  den  Herren  II, 

568  ff.  Meine  Seele  riihint  und  preiset  II,  564  f.  Meine  Seele  soil  Gott  loben 
I,  339  f.  Meine  Seufzer,  meine  Thriinen  II,  563  f.  Mein  Gott,  wie  lang,  ach 
lange  I,  554  f.  Mein  liebster  Jesus  ist  verloren  II,  230  ff.  Mit  Fried  und  Freud 

ich  fahr  dahin  II,  560  ff.  Nach  dir  Herr  verlanget  mich  I,  438  ff.  VNimm 
von  uns,  Herr  du  treuer  Gott  II,  569  ff.  Nimm,  was  dein  ist,  und  gehe  hin  II, 
247  f  Nun  dauket  alle  Gott  II,  287  ff.  Nun  ist  das  Heil  und  die  Kraft  II. 
561  f.  Nun  komni,  der  Heideu  Heiland  A  moll;  I,  500  ff.  Nun  komm,  der 

Heiden  Heiland  (Hmollj  II,  560  ff.  Nur  jedem  das  Seine  I,  548  ff. 

O  ewiges  Feuer,  o  Ursprung  der  Liebe  II,  557  f.  vO  Ewigkeit,  du  Donnerwort 
(F  dur  II,  253  f.  0  Ewigkeit,  du  Donnerwort  (D  dun  II.  294.  0  hedges 

Geist-  und  Wasserbad  II,  229  f.  0  Jesu  Christ,  meius  LebensXicht  II,  581, 

Anmerk.  78.        N  Preise  Jerusalem  den  Herrn  II,  192  ff.  Schauet  doch 
und  sehet,  ob  irgend  ein  Schmerz  sei  II,  258  ff.  Schau  lieber  Gott,  wie  meine 
Feind  II,  230.  Schlage  doch  ,  gewiinschte  Stunde  II,  305.  Schmllcke  dich,  o 

liebe  Seele  II,  569  ff.  Schwingt  freudig  euch  empor  II,  SOl.^Sehet,  welch 
eine  Liebe  II,  214  f.  Sehet,  wir  gehen  hinauf  gen  Jerusalem  II,  273.  vSei  Lob 
unAEhr  dem  htfchsten  Gut  II,  287  ff.  *Selig  ist  der  Mann,  der  die  Anfechtung 

541  ff.  und  II,  834  f.  mit  Anmerk. 
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erduldet  II,  502.  Siehe  ich  will  viel  Fischer  aussenden  II,  301  f. ;  a.  auch  391  f. 

Siehe  zu,  daC  deine  Gottesfurcht  nicht  Heuchelei  sei  II,  235  f.<Sie  werden  aus 
Saba  alle  konnnen  II,  210  ff.  Sie  werden  euch  in  den  Bann  thun  iGmoll  II, 

252  f.  x^Sie  werden  euch  in  den  Bann  thun  (A  moll,  II,  551  f.  Singet  dem 
Herrn  ein  neues  Lied  II,  215  f.  So  du  niit  deineni  Munde  bekennest  s.  Auf , 

mein  Ilerz,  des  Herren  Tag.    SuBer  Trost,  mein  Jesus  kommt  II,  502  f. 
Thue  Rechnung!  Donnerwort  II,  255.  Tritt  auf  die  Glaubensbahn 

I,  552  ff.  s  Unser  Mund  sei  voll  Lachens  II,  558  f.  Uns  ist  ein  Kind 

geboren  I,  481  ff.  VergnUgte  Ruh,  beliebte  Seelenlust  II,  284. 
Wachet  auf.  ruft  uns  die  Stirarae  II,  290  f.  V  Wachet,  betct,  seid  bereit 
I.  501  ff. ;  II,  191  f.  AViir  Gott  nicht  mit  uns  diese  Zeit  II,  547  f.  Wahrlich. 

wahrlich,  ich  sage  euch  II,  251  f.  Waruui  betriibst  du  dich,  mein  Herz  II, 

566  f.  Was  frag  ich  nach  der  Welt  II.  509  ff.  \  Was  Gott  thut,  das  ist  wohl- 
gethan  ;B  dur,  21.  TrinitAtis-Sonntag  II.  291  f.  Was  Gott  thut,  das  ist  wohl- 

getban  !G  dur,  15.  Trinitatis-Sonntagi  II,  291  WTas  Gott  thut,  das  ist  wohl- 
getban  G  dur,  Umarbeitung  II,  291.    Was  mein  Gott  will,  das  gscheh  allzeit 

II,  569  ff.  Was  soil  ich  aus  dir  machen,  Ephraiin  II,  301.  '  Was  willst  du  dich 
betriiben  II,  287  ff.  *Weiuen,  Klagen  II,  233  ff.  Wer  da  glaubet  und  getauft 
wird  II,  29s.  Wer  Dank  opfert,  der  preiset  mich  II.  550.  Wer  mich  liebet, 
der  wird  mein  Wort  halten  II,  519  und  7^7  unter  Nr.  21.  Wer  mich  liebet. 

der  wird  mein  Wort  halten  (kleinere  Composition)  I,  505  ff.  Wer  nur  den 
lieben  Gott  laBt  walten  II,  27o  ff.  VWer  sich  selbst  erhflhet  I,  624  ff.  \Wer 

r  weifi  ,  wie  nahe  mir  mein  Ende  II,  28*2  ff.   Widerstehe  doch  der  Siinde  II,  3o5. 

'Wie  schou  leuchtet  der  Morgensteru  II,  509  ff.  1  Wir  danken  dir  Gott,  wir 
danken  dir  II,  2S1  f.  Wir  miissen  durch  viel  Triibsal  II,  55s  f.  Wo  gehst  du 
hin  II,  250  f.  Wo  Gott  der  Herr  nicht  bei  uns  halt  II,  509  ff.  Wohl  dem,  der 
sich  auf  seihen  Gott  II,  509  ff.  Wo  soli  ich  fliehen  hin  II.  509  ff.  WUnschet 
Jerusalem  Gllick  II,  70  und  8U9. 

Weltliclie:  Abendmusik  fiir  den  Konig  und  die  Konigiu  1 1 738;  II,  402  f. 

Amore  traditore  II,  40S.  Andro  dull  toll,-  alprato  II,  407.  Angenehmes  Wie- 
dorau  II,  407  ;  s.  auch  557.  Auf,  schmetternde  Tone  der  Munteru  Trompeten 
II,  459  oben.  Blast  Laruien,  ihr  Feiude  Kronuugsfeier,  II,  457. 

Die  Freude  reget  sich  II.  452.  Durehlauehtger  Leopold,  I,  01s  f.  Ent- 

fernet  euch,  ihr  heitern  Sterne  '1727)  II,  459  f.  Froher  Tag.  verlaugu- 
Stunden   1732)  II,  93,  403.  Geschwiude,  geschwinde,  ihr  wirbelnden 
Winde  II,  473  ff.,  740  f.  Ich  bin  in  mir  verguUgt  II,  470  f.  LaBt 
uns  sorgen,  laBt  uns  waclicn  5.  Sept.  1733,  II,  400.  Mer  han  ne  neue 
Oberkeet  [Cantateen  burlesque)  II,  050  ff.  Mit  Gnaden  bekriiue  der  Himmel  die 

Zeiten  II,  450  f.  Non  sii  c/w  sia  dolore  II,  409  f.  0  angenehme  Melo- 
dei  II,  400  und  742.  0  holder  Tag,  erwUnschto  Zeit  II,  4t>0.  Preise  dein 

Glilcke,  gesegnetes  Sachsen  (5.  Oct.  1734)  II,  401  f.  Schloicht,  spielende 
Wellen  (7.  Oct.  1734)  II,  402.  Steigt  freudig  in  die  Luft  I,  705  f.;  II,  301 ,  451 . 

Schweigt  stille ,  plaudert  uicht  Caffee-Cantute;  II,  471  ff.  Schwingt  freudig 
euch  empor  (zur  Geburtsfeier  eines  Lehrers  II,  451.  Tonet  ihr  Paukeu. 
erschallet  Trompeten  II.  40U  f.  Vereinigte  Zwietracht  der  wechsclndeu 
Saiten  (11.  Dec.  1720,  II,  45S  f.  VergnUgte  PleiBenstadt  (5.  Febr.  1728  11, 
404  ff.  und  891  ff.  Was  mir  behagt,  ist  nur  die  muntre  Jagd  I,  55S  ff.  ; 

II,  403,  549  f.,  702,  709.  Weichet  nur.  betriibte  Schatten  II,  403  f.  Zer- 
reiBet.  zersprenget,  zertriimiuert  die  Gruft  3.  Aug.  1725  II,  455  ff. 

Chorale.  MelodieuII,  595.  Melodicnsammlung  mit  Generalbass  II, 

588  ff.  Vierstimmige  Tonsiitze  II.  590;  I,  493  ff.  Verwendung  der  Kirchen- 
tonarten  in  ihnen  II,  009  ff.  Beuutzung  beim  Compositionsunterricht  II, 
597,  007  f. 

Gelstliche  Musik.  Klagc,  Kinder,  klagt  es  aller  Welt  fTrauermusik 

auf  Leopold  von  Ciithen  II,  449  f.  LaB,  FUrstin,  laB  noch  einen  Strahl 
(Trauermusik  auf  die  Konigin  Christiaue  Eberhardine,  II.  444  ff.  Lieder 

(Arien)  I,  757  f.;  II,  592  ff.  Siehe,  der  Htlter  Israel  Promotions-  oder  Ehren- 
tags-Cantate)  II,  459.  Vrgl.  noch  II,  270  ff. ;  303  ff. 
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Lieder.  Weltliche  I,  75b  f. ;  8.  II,  661,  Aninerk.  117. 
Magnificat.  GroBes  M.  in  Es  dur  Ddur,  II,  198  ff.  Kleines  M.  II. 

204,  Anmerk-  M>.  S.  auch  II,  510. 

Messen  II ,  506  ff.  A  dur-M.  11,512  ff.,  517  f.  F  dnr-M.  II,  5N  ff.  G  dur- 
M.  II,  510  ff.  G  moll-M.  II,  510  ff.  H  moll-Messe  II,  518  ff.  —  Christe  eleuon 

einer  fremden  C  moll-M.  eingefUgt  II,  510. 
Motetten  II,  426  ff.  Ach  Gott  vom  Himmel  sieh  darein  II,  429  f.,  43S. 

Aus  tiefer  Noth  schrci  ich  zu  dir  II,  429  f.,  438.  Der  Geist  hilft  uusrer 

Schwachhoit  auf  (zu  Ernestis  Beerdigung)  II,  433,  430,  438  ff.,  442  FUrchte 
dich  nicht,  ich  bin  bei  dir  II,  434,  439.  Jauchzet  dein  Herrn,  alle  Welt  II, 
S20  f.  Ich  lasse  dich  nicht  II,  981  f.)  Jesu  meine  Freude  II,  431  ff.  Komm. 

Jesu,  komm,  uiein  Leib  ist  miide  II,  435,  443.  (KUndlich  grofi  ist  das  gott- 
sclige  GeheimniB  II,  821.)  Lobet  den  Herrn,  alle  Heiden  II,  430,  438.  iLob 
nnd  Ehre  und  Weisheit  und  Dank  II,  820.  Nun  danket  alle  Gott  II,  430  f. 

Sei  Lob  and  Preis  mit  Ehren  II,  429,  442.  Singet  dem  Herrn  ein  neues  Lied  II, 
433,  437  f.,  439  f.,  440  f.,  442.  UnBer  Wandel  ist  im  Himmel  II,  426  f. 

Mysterien  II,  329  ff.  Oratorium  auf  Himmelfahrt  II,  424  ff.;  auf  Ostein 
II,  419  ff. ,  auf  Weihnachten  II,  400  ff.  Passion  nach  Johannes  II,  348  ff. ;  nach 

Lucas  II,  338  ff. ;  nach  Marcus  II,  334  f. ;  nach  MatthUus  II,  367  ff. ;  nach  Pican- 
ders  Dichtung  von  1725  II,  335  ff. 

Oratorlen  s.  Mysterien. 
Passionen  s.  Mysterien. 

FUr  f  ii  strum ente. 

Canons.  Cdur  iweiinarischer!  I,  386.  FUr  Hudeinann  II,  478,  7o8.  Flir 
Schmidt  II,  7 17  f.  Flir  die  Societat  II,  506,  747  Anmerk.  125.  S.  noch  Clavier 

unter  Fugen:  Kunst  derFuge  undMusikalisches  Opfer;  Orger:  Choral-Parriten 
•Vora  Himmel  hoch*. 

Clavier  allein. 

Capriccios.  C.  in  honoretn  Joh.  ChrUtoph.  Bachiil,  254  f.  C.  snpra  la 
lontananza  del  suofraMlo  dilettissimn  I,  231  ff. 

Clavierblichlein.  Kleineresfiir  Anna Magdalena Bach  I,  755.  GroBeres 
flir  dieselbe  I,  756 ff.  FUr  Willi.  Friedemann  Bach  I,  660  ff. 

Concerte.  CmoU  I,  415.  Italianisehes  II,  629ff.  Gdur  11,630,  Anmerk. 

39).   Vivaldische  Violin-C.  flir  Clavier  bearbeitet  I,  409ff.;  II,  984. 
Duette.  II,  647 f. 

Fantasien.    A  moll,  Ddur,  Graoll  und|Hmoll  I,  432ff.  S.  auch  I,  667. 
Fantasien  und  Fugen.  Amoll  I,  644 f.  Amoll  II,  663.  Bdur  I,  715 

und  Anmerk.  50.  Cmoll  II,  662 f.  Ddur  I,  715  und  Anm.  50.  Dmoll  chroma- 
tische  661  f. 

Fugen    Adur  fAlbinonischeB  Thema;  I,  424 f.  Zwei  andre  aus  Adur  I, 

428.  Zwei  aus  Amoll  I,  428 f.  Zwei  aus  Cdur  I.  663 f.   Cmoll  zweistimmig 
I,  668.  Zwei  aus  Dmoll  I,  663 f.  Emoll  I,  216.  Hmoll  [Albinonisches  Thema) 

4,  425  ff.  Kunst  der  Fuge  II,  677  ff.  Musikalisches  Opfer  II,  671  ff.  Fugen  uber 
den  Namen  Bach  II,  684  ff. 

Harmonisches  Labyrinth.  I,  654. 
Inventionen.  I,  665ff. 

Parti  ten.  Die  sechs  P.  des  ersten  Theils  der  »Claviertibung«  II,  634  ff. 
Hmoll  II,  «44ff.   S.  auch  Suiten.   Choralpartiten  I,  207 ff.,  594;  II,  983. 

Praeambulen.  I,  661,  667;  s.  II,  6;i8. 
Praeludien.  I,  429 ff.,  661  ff.,  669,  772  f. ;  II,  664,  666. 
Praeludien  und  Fugen  Amoll  I,  417 f.  Amoll,  Dmoll,  Emoll  I,  663f. 

Esdur  I,  320  Hmoll  Uber  ein  Albinonisches  Thema^  I,  425 f.;.  Ueber  den 

Namen  Bach  II,  685  f.  Wohltemperirtes Clavier,  ErsterTheil  I,  769  ff.;  Zweiter 
Theil  II,  663  ff. 
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Sinfonien.  I,  665ff.,  672ff. 
Sonaten.  Amoll  und  Cdur  I,  692f.  Ddur  I,  239  ff.  Dmoll  I,  668.  Gdur 

Fragment  I,  689. 
Suiten.  Fdur  I,  426.  FranzUsische  I,  767 f.  Amoll,  Esdur,  Emoll  I,  766. 

Englische  II,  633  f.  S.  auch  Partiten. 
Toccaten.  Cmoll  I,643f.  Dmoll  I,435f.  Emoll  1, 437 f.  Fismoll  1, 642ff. 

Gdur  I,  416  f.  GmoU  I,  436 f. 

Variationen.  Amoll  'italianische;  I,  427.  Gdur  Aria  mit  30  Verande- 
rungeni  II,  646  ff.  S.  auch  Choralpartiten. 

Clavier  mit  under  en  Inst  rumen  ten. 

Concerte.  Sicben  fiir  ein  Clavier  und  Instrumente  II,  617 ff.  Drei  fiir 
zwei  Claviere  und  Instr.  II,  624  ff.  Zwei  fllr  drei  Claviere  und  Instr.  II,  627  ff. 
Eins  fllr  vier  Claviere  und  Instr.  II,  629.  Concert  fllr  Clavier,  FlUte,  Violine 
mit  Instr.,  Amoll,  II,  623;  fllr  Clavier,  FlOte,  Violine  mit  Instr.,  Ddur,  I,  742f.; 
fiir  Clavier  und  zwei  Floten  mit  Instr.,  Fdur  II,  623. 

FlUte  und  Clavier.  Drei  vier:  Sonaten  mit  obligatem  Clavier  1, 728  ff. 
Drei  Sonaten  mit  accompagnirendem  Clavier  I,  732.  Sonate  fllr  zwei  FlUten 

mit  accompagnirendem  Clavier  I,  725. 

Flllte,  Violine  und  Clavier.  Sonate  mit  accomp.  CI.  Gdur  I,  733. 

Sonate  mit  accomp.  CI.  Cmoll  (im  Musikalischen  Opfer;  II,  675 f. 
Gambe  una  Clavier.  Drei  Sonaten  mit  obligatem  Clavier  I,  725 ff. 
Violine  und  Clavier.  Sechs  Sonaten  mit  obligatem  Clavier  I,  718 ff. 

Suite  (Partite)  mit  obi.  CI.  I,  731  f.  Sonate  mit  accompagnirendem  CI.  I,  732. 
Fuge  mit  acc.  CI.  I,  732.  Sonate  fiir  zwei  Violinen  mit  acc.  CI.  I,  733. 

FISte. 

Concerte.  FUr  FlUte,  Oboe,  Trompete,  Violine  mit  Instr.  I,  739f.  Fiir 
FlUte,  Violine,  Clavier  mit  Instr.  Ddur  I,  742.  Fiir  FlUte,  Violine,  Clavier  mit 
Instr.  Amoll  II,  623.  FUr  zwei  FlUten  und  Violine  mit  Instr.  I,  741. 

Sonaten  mit  Clavier  s.  Clavier,  mit  Violine  und  Clavier  s.  Clavier. 

Laute. 

Drei  Partiten  II,  646  f. 

Oboe. 

Concert  fllr  Oboe  und  Violine  mit  Instrumenten  II,  623.  Concert  fiir  Oboe, 

Trompete,  FlUte,  Violine  mit  Instr.  s.  FlUte. 

Orchester. 

Brandenburgische  sechs  Concerte.    Fdur',  Fdur,  Gdur,  Gdur, 
Ddur,  Bdur  I.  735 ff. 

Marsch  II,  458 f. 

Parti  en  in  Cdur,  Ddur,  Ddur,  II  moll  I,  748  ff.;  II,  616. 

Quodlibet  als  Einleitung  zur  Bauerncantate  II,  657 f. 

Kirchen-Sinfonien  und  -Sonaten  I,  226,  230,  370,  438 f.,  452,  482, 
486f.,  525,  533,  535,  553;  II,  186,  187,  222f.,  234,  275,  276,  278f..  279,260, 
281,  411,  424,  559,  564,  618,  Anmerk  8. 

Sinfonie  zur  Kammercantate  Xon  sa  che  sia  Jolore  II,  470.) 

Orgel. 
Canzone  I,  419 f. 

Chorale  I,  210  f..  212  f..  250f.,  394 ff.,  588 ff.  Orgelbiichlein,  s.  auch  II, 

966 ff.  ,  595ff  ;  II,  692  ff.  dritter  Theil  der  »ClavierUbung«  ,  698  'SchUblereche 
Chorale  .  701,  983.  S.  liber  einen  unechten  Choral  I,  385. 
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Choralbegleitungen  I,  3lof..585ff.;  II.  Musikbeilage  IV,  A. 

Choral  parti  ten.  »Ach  was  soli  ich  S  Under  raachent  1,207,  Anmerk.  44; 
II,  983.  -Christ,  der  du  bist  der  helle  Tag-  I,  207  ff.  »0  Gott,  du  frommerGot* 
I,  207  ff.  Sei  gegrlifiet.  Jesu  gUtig  I,  594?.  »Vom  Hiramel  hoch-  II,  698 ff. 

Choralvariationen  8.  Choralpartiten. 

Choral  vorspiele  1,215;  II,  097 f. 
Concerto.  Arrangements  Vivaldischer  Violinconcerte  I,  409,  413f. 
Fantasien.  Cdur  I,  398.  Cnioll  II,  690.  Anmerk.  176.  Gdur  I,  317ff 

Gdur  I,  319 f. 

Fantasien  und  Fugen.  Cmoll  (Prael.  u.  F.;  I,  581  ff.  Gmoll  I,  631ff. 
Fugen.   Cdur  I.  398.  Cmoll  I,  24Sff.  Cmoll  (Fragment)  II,  690  Anmerk. 

176.  Cmoll  Legrenzisehes  Thema)  I.421f.  Ddur  Allabrevej  I,  420 f.  Gdur 

I,  320.  Gmoll  I.  399 f.  Gmoll  Arrangement  aus  der  Cantato  -Aus  der  Tiefe- 
1,451.  II  moll  Corellisches  Themaj  I,  422  f. 

Parti  ten  s.  Choralpartiten. 

Passacaglio  I.  579f. 
Pastorale  II.  692  Anmerk.  179. 

Praeludien.   Amoll,  Cdur,  Gdur  I,  397f. 
Praeludien  und  Fugen.  Acht  kleine  Cdur,  Dmoll,  Emoll,  Fdur, 

Gdur.  Gmoll.  Amoll.  Bdur,  I,  398 f.  Adur  I,  58<»f.  Amoll  I,  316f.  Auioll  II. 

689;  a.  auch  I,  405f.  Cdur  (Toccata'  I,  322  f.  Cdur  I,  400f.  Cdur  II,  688f. 
Cdur  II,  089.  Cmoll  I.  246ff.  Cmoll  I,  581  ff.  Cmoll  I,  581  ff.;  II,  6S7f.  Ddur 
I,  403 ff.  Dmoll  Arrangement  aus  der  Violinsonate  in  Gmoll  I,  688 f.  Edur 
s.  Cdur  Toccata  .  Emoll  1,401  f.  Emoll  11,690.  Esdur  11,690.  Fdur  I.  5M  ff., 

II.  6S7.  Fmoll  I.  581  ff.  Gdur  I,  403.  Gdur  II,  688f.  Gmoll  I,  405.  Hmoll  II, 
689  f. 

Sonaten.  Sechs  (und  Fragmente)  II,  691  f. 

Tore  a  ten.  Cdur  I,  322  f.  Cdur  I.  415  f.  Edurs.  I,  322  f.  S.  auch  Prae- 
ludien und  Fugen,  und  Toccaten  und  Fugen. 

Toccaten  und  Fugen.  Cdur  I,  415 f.  Dmoll  I.  402f.  Dmoll  II,  68S. 
Fdur  I.  581  ff.;  II,  687 f. 

Variationen  s.  Choralpartiten. 

Trompete. 

Concert  flir  Trompete,  FlOte,  Oboe,  Violine  mit  Instr  I,  T39f. 

Viola  da  Gnmba. 

Sonaten,  Drei.  mit  obligatem  Clavier  I,  725 ff 

Viola  pomposa. 

Suite  fllr  V.  p.  allein  I,  708. 

V  inline  allein. 

Partien,  Drei,  I.  679f.,  694,  701  ff. 
Sonaten,  Drei,  I,  679 f.,  685 ff. 
Suiten  8.  Partien. 

Violine  mit  Clavier. 

Fuge  mit  accompagnirendem  Clavier  I,  732. 
Partie  rait  obligatem  CI.  I,  731  f. 

Sonaten,  Sechs,  mit  obi.  CI.  I,  718 ff.  Mit  accomp.  CI.  I,  732.  Fiir  awei 
Violinen  mit  acc.  CI.  I,  733.  FUr  Violine  u.  FlOte  mit  acc.  CI.  Gdur  1.  733. 
Desgl.  Cmoll  im  Musikal.  Opferj  II,  675 f. 

Suite  s  Partie. 
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Vloline  mit  Iii§trnmenten. 

Concerte.  Fllr  eine  Violine  mit  Instr.  A  moll  I,  734 f.  Ddnr  Fragment] 
II,  618  Anmerk.  8.  Edur  I,  734  f.  FUr  zwei  Violinen  mit  Instr.  1, 734  f.  S.  auch 

Concerte  fUr  Clavier,  Flote,  Oboe,  Trompete. 

Tioloncell. 

Suiten,  Sechs,  fUr  Violoncell  allein  I,  679  f.,  707  ff. 

Bach,  Juhann  Philipp,  Hoforganist  in  Meiningen  I,  12. 

 ,  Johann  Valentin,  Stadtinusicus  in  Schweinfurt  I,  1 53  f. 

 ,  Karl  Philipp  Emanuel,  I,  XIV f.,  620,  K49ff.;  II,  158,  598,  607,  710,  752f. 
 ,  Lips,  muthinaGlicher  Binder  des  Spiclmanns  Hans  Bach  I,  11. 
 ,  Maria  Barbara,  Seb.  Bachs  erste  ftattin,  I,  325  f.,  335,  623 f. 
 ,  Nikolaiih  Ephraim,  Beamter  der  Abtissin  von  Gandersheim  I,  1 2 f. 
 ,  Samuel  Anton,  Hoforganist  in  Meiningen  I,  12  ,  II,  719. 

 ,  Stephan,  Cantor  in  Braunschweig  I,  13  f. 
 ,  Veit,  Stammvater  der  Vorfahren  Seb.  Bachs  I,  Off. 

 -,  Wendel,  GroBvater  Ludwig  Bachs  I,  11.  ' 
 ,  Wilhelm  Friedemanu  I,  620;  II,  752  f. 

Ba  hr  Beer;,  Joh.,  I,  214 f.,  222;  II,  155. 
Balletto  I,  6S1. 
Baron,  E.  G.  II,  647. 
Beccau,  Joachim,  II,  325. 

Bellermann,  Constantin,  I,  801  f. 
Benda,  Franz,  II,  707,  716. 

Bendeler,  Joh.  Philipp,  Cantor  zu  Qnedlinburg,  II,  495 f. 
Berliner  Capelle  II,  710;  Oper  II,  71  Iff. 
Bertuch,  Geo rg  von,  II,  715. 
Basso  quasi  ostinato.  Sein  Wesen  I,  204 f. 
Besser,  Joh.  Friedrich,  Orgelbauer  in  Braunschweig,  I,  030. 
Biedermann,  Joh.  Gottlieb,  Rector  in  Freiberg,  II,  737 ff. 
Bindersleben,  Wohnsitz  eines  Zweiges  des  Bachschen  Geschlechtes  I,  0. 
Birckenstock,  Joh.  Adam,  I,  507  f. 

Birnbaum,  Joh.  Abraham,  II,  732ff. 

BOhm,  Georg,  Organist  in  LUneburg,  I,  192,  193,  200ff„  757;  11,983. 
Bose,  Kaufherr  in  Leipzig  II,  731. 
Bour ree  I,  6b3. 

Brandenburg,  Christian  Ludwig,  Markgraf  von,  I,  574.  736 f. 
Branle  I,  681. 

Brockes,  B.  H.,  II,  179,  326. 

Bruhns,  Nikolaus  I,  254 f.,  262,  286,  502,  679. 
Brunner,  Joh.  Sebastian,  Cantor  in  Weimar,  I,  791  ff. 

Blittner,  G.  C,  Consistorialrath  in  Arnstadt,  I,  163. 

But' far  din,  P.  G.,  Kammermnsicus  in  Dresden,  I,  763. 
Burck,  Joachim  Moller;  von,  I,  331. 
Buttstedt,  J.  II.,  I,  116.  125,  474,  476. 

Buxtehude,  D.  I,  10b,  125,252ff.;  Curapositionen  1,258,  Instrumcutalwerke 
I,  260 ff.,  Vocalcompositionen  1,  289 ff.  Tod  I,  309. 

C. 

Caffee  als  poetisch-musikalisches  Object  II,  471  f. 
Caldara,  Antouio,  II,  509. 

Cantate.  Kirchencantate  am  Ende  des  17.  Jahrhunderts  1, 226, 290f.  Madri- 

galische  Texte  seit  1700  I,  467ff.,  523  f.-.  II,  178f.  Kammercantate  I,  4S1 ; 
II,  452ff.,  468;  komische  II.  472.  . 

Cantoren.  I,  182f. 

Canzone  I,  96,  416 f. 
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Cassel.  Musik  am  Hofe  anfangs  des  IS.  Jahrhunderts  I,  507 f. 
Co  lie.  Musik  daselbst  ira  17.  Jalirhundert  I,  197  f. 
Choral.  Auf  der  Orgel  I,  96 ff.,  Iu6ff.  Bei  Pachelbel  1, 109, 1 1 1  ff.  Wesen 

des  Orgelchorals  als  selbstiindiger  Kunstfonn  I,  110f.  G.  Biihms  Choral- 
arbeiten  I,  200  ff.  Buxtchudes  Choralarbeiten  I,  284  ff.  Colorirung  beim  Ge- 

meindegesang  I,  3091'.,  313;  Zwischenspiele  I,  583 ff.  —  Vierstimmiger Choralsatz  I,  493f. ;  als  SchluO  der  Kirchen-Cantate  I,  494;  II,  580. 
Choral  in  den  Passionsmusiken  II,  31 7  ff. 

Choralfantasie  I,  000. 

Ciacona  I,  276f.,  442,  703. 

Clavier.  Entwicklung  des  Clavierstils  I,  124,  200;  des  Fingersatzes  I,  645 ff. 
—  Clavier  als  Directionsinstruinent  II,  1 56  ff. ,  790. 

CO  then  a.  Anhalt. 

Conipositionsunterricht.  Methoden  des  17.  und  18.  Jahrhunderts  II, 
602  ff. 

Concert.  Instrmnentales  Kammer-C.  I,  407 ;  Concerto  grosso  I.  737,  744  ff. 
Yocal-instnunentale8  kirchliches  C.  I,  481. 

Corelli,  Arcangelo,  I,  422,  678 f.,  694. 
Corno  da  tirarBi  II,  260,  Amu.  175. 
Corrente,  s.  Courante. 

Con  per  in,  Francois,  I,  647  f.,  696. 
Courante,  I,  681  f.,  694 f.,  697  f. 

Criiger,  Johann,  II,  602 f. 

C  unci  us,  Christoph,  Orgelbauer  in  Halberstadt  I,  50*  f.,  514. 
Cu  rr en t-Sanger  und -Spieler  I,  58,  181,  188f.;  II,  17f. D. 

Deinantius,  Christoph.  Dessen  Johannes-Passion  II.  311. 
Deyling,  Salomon,  II, 53 ff. 
Dieskau,  Carl  Heinrich  von,  II,  656. 

Dieupart,  Ch.,  I.  199. 
Direction  von  Musikaufflihrungen  II,  155ff. 
Doles,  Joh.  Friedrich,  II,  501,  724  f.,  737 f. 

Dorn,  Joh.  Christoph.  II,  729 f. 
Dresdener  Capelle,  II,  705 ff. 
Drese,  Adam  I,  1 62 ff. ,  166. 

 ,  Joh.  Samuel,  I,  390 f.,  854. 

 ,  Joh.  Wilhelm,  Sohn  des  Vorigen  I,  391,  854. 
 .  Wilhelm  Friedrich,  Sohu  von  Adam  Dr.  I,  165,  106. 

E. 

Eberlin,  Daniel.  I,  127. 

Echo.  Als  Effect  in  Motettcn  I,  61.  Echo-Spielerei  in  der  geistlichen  Dich- 

tung  II,  418f. 
Effler,  J  ,  Organist  in  Gehren,  Erfurt  und  Weimar  I,  39,  217. 
Eilmar,  G.  Chr.,  Archidiaconus  in  Miihlhausen  I,  355ff.;  II.  984. 

Einicke,  G.  F.,  II,  723,  739. 
Eisenach.  Orgel  der  St.  Georgenkirche  I,  38.  Wohnsitz  mehrer  Linien  des 

Bachschen  Geschlechtes  I,  24, 38, 172.  Hauptsammelstelle  fUr  die  Bachschen 
Familientage  I,  151.  Musikalische  Zustiiude  daselbst  I,  181.  Kirchenmusik 

am  Hofe  1,  480. 

Emmerling,  Kammermusicus  des  Markgrafen  Christian  Ludwig  von  Bran- 

denburg I,  736. 
Erdmann,  Georg,  kaiserlich  russischer  Resident  in  Danzig.  Jugendfreund 

Bachsl,  X,  187,  520;  II,  82  ff. 
Erfurt.  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Bachschen  Geschlechtes  I,  16.  Stadtische 

Verhiiltnisse  in  und  nach  dem  dreiCigjiihrigen  Kriege  I,  I6ff  Hauptsammel- 
stelle fUr  die  Bachscheu  Familientage  I.  19,  151. 
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Erich,  Daniel,  I,  255. 

Erie  bach,  Philipp  Heinr.,  I,  122,  Anm.  35,  34",  469,  517. Eruesti ,  Johann  August,  Conrector  und  Rector  der  Leipziger  Thomasschule, 
H,  91,  4S3ff. 

 ,  Johaun  Heinrich,  Rector  der  Leipziger  Thomasschule,  II,  23,  24  f. 

F. 

Falsettgesang  II,  140  f. 

Fasch,  Joh.  Friedr.,  Capellmeister  in  Zerbst  II,  3,  180. 
Fedeli,  Ruggiero,  Capellmeister  in  Casscl,  I.  507. 
Fleischer,  J.  dir.,  I,  137  f. 
Fleiuming,  Jakob  Heiurich,  Graf  von,  I,  576. 
Francisci,  Joh.,  IL  716. 

Franck,  Salomo,  I,  521  ;  Dichtungen  I,  521  ff.,  577. 
Franzttsische  Musik  I,  197  f,  199,  682  f.,  694  ff.,  747. 

Frauengesang  in  der  protestantischen  Kirchenmusik  I,  324  f.,  561. 

Freislich,  J.  t'.,  Capellmeister  in  Sonderehauaen,  I,  538. 
Frescobaldi,  Girolamo,  I,  107,  418. 

Fre ylinghausen,  Joh.  Anast.,  Gesangbuch  I,  365  ff. 
Fried  rich  der  Grofie  II,  710  f. 

Fries e,  Heinrich,  Organist  in  Hamburg.  I,  630. 
Froberger,  J.  J.,  I,  108,  232,  320  f. 
Fro  line,  J.  A.,  Superintendent  in  MUhlhausen,  I,  355  ff. 
F llrsten h(3fe,  kleine  deutsche,  musikalisehe  Verhaltnisae  an  ihnen  I,  12  f., 

140,  155  f.t  164  f.,  166  ff.,  197  f  ,  377  f.,  380,  614  ff. 

Fuge,  instrumentale ,  iin  17.  Jahrhundert  I,  78,  96  f.(  98  f.,  114  f.,  337,  418.  * 
Funcke,  Cantor  in  Ltineburg.    Dessen  Lucaspassion  II,  316. 

Fux,  Joseph,  II,  603  ff. 

Gabrieli,  Giovanni,  I,  80,  82,  96. 
Gagliarde  I,  680  f. 
Gam  be  I,  725. 

Gande  rsheini,  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Bachschen  Geachlechtes  I.  12, 
566. 

Gaspard  de  Roux  I,  696. 
Gaudlitz,  G.,  Prediger  in  Leipzig.  II,  57  ff. 
Gavotte  I,  683. 

General  bass.    AusfUhrung  desselbcn  I,  505,  709  ff. ;  II,  124  ff. 
Gesner,  Joh.  Mathias,  I,  390;  II,  69,  85  ff. 
Gerber,  Christian,  I.  474  f. 

Gerber,  H.  N.,  I,  139;  II,  124  ff.,  720  f. 
Gerlach,  Karl  Gotthelf,  Organist  in  Lcinzig,  II,  51. 
Gersten  bii.ttel,  Joachim,  Cantor  der  Jacobikirche  zu  Hamburg,  I,  630. 
Gesang.    Asthetische  Bedeutung  in  der  Kirchenmusik  I,  489  ff..  494.  497, 

531. 

Ghro,  Joh.,  I,  681. 

Gigue  1.  682,  698  f. 
Giovannini ,  italianischer  Componist  des  18.  Jahrhunderts,  I,  835. 
Gleitsmann,  Paul,  Capellmeister  in  Arnstadt  I,  166  ff.,  169  f.,  222. 
Gorucr,  Joh  Gottlieb,  Organist  in  Leipzig,  II,  33  ff.,  36  ff. 
Goldberg,  Joh.  Gottlieb,  II,  726  f. 
Gottsched  ,  J.  Chr.,  II,  447,  731. 

 .  Luise  Adelgunde  Victoria  II,  731  f. 
Griibner,  Christian,  Organist  in  Leipzig,  II,  33  f. 
Griifeurode  ,  Wohusitz  eines  Zweigs  des  Bachschen  Geschlechtes  I,  3  f. 
Graff.  Joh.,  1,  116. 
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Graun,  Joh.  Gottlieb,  II,  TOT. 

Graupner,  Christoph,  Capellmeister  in  Darmstadt  II,  5. 

Grigny,  N.,  I,  199. H. 

Handel,  Georg  Fricdrich,  I,  196,  256  f.,  32T,  621  f.,  636  ff.,  648,  6T7  f.,  693, 
T44  ff.,  T51  f.  ;  II,  454,  544.  643  f. 

H a  1  le.    Orgel  der  Liebfrauenkirche  I,  508  f.,  514  ff.  Organistenstelle  an  der- 
selben  I,  511. 

Hamburg.    Orgel  der  KatharincDkirehe  I,  629  f..  der  Jacobikircbe  I,  630. 

Hamnierschmidt,  A.,  Dramatisch-kirchliche  Compositionen  I,  42  f.  Werk 
von  ihm  durch  Joh.  Christoph  Bach  nachgebildet  I,  49  f.  Weihnacht*- 

Dialogue  I,  56.  Choral -Motette  »Wie  schon  leucht't  una  der  Morgen- 
stern*  I,  5T.  Zweistinunige  begleitete  Motetten  I.  58.  Instrumentalsatz  I, 

122.    Dialogi  von  1645  I,  300.    Oater-Dialoyu*  II,  420  f. 
Hanke,  Gottfried  Benjamin,  II,  659. 
Hasse,  J.  A.,  II,  Tu5,  TOT. 
Hausinann,  Bezeichnung  ftir  Spielmann  I,  22. 
Hebestreit  Hebenstreit  .  Pantaleon,  I,  5T4. 
Heinichen  ,  Joh.  David,  I.  613,  648,  T69;  II,  5. 

Heitmann,  Joh.  Joachim,  Organist  der  Jacobikirche  zu  Hamburg,  I,  631. 
Helbig,  Joh.  Friedr.,  I,  624;  II,  29. 
Henuicke.  Johann  Christian,  II,  46T. 

Henrici,  Christian  Friedrich  Pieaudcr;,  II,  169  ff.,  335  f.,  5T5  f. 
Her  da,  Elias,  Cantor  in  Ohrdruf  I,  186  f. 
Hertcl.  Joh.  Christian,  II,  T16. 

Hesse  n.    Friedrich,  Erbprinz  von  Hessen-Casscl,  I,  508. 
Hildebrand,  Zaeharias,  Orgelbauer  in  Leipzig,  I,  65T;  II,  114,  117. 

Himmelfahrts-Liturgie  II,  400  f.,  424. 
Himnielfahrts-Spiele  II,  425. 
Hoffmann,  Christoph,  aus  Suhl,  Lehrling  und  Gesell  Johann  Bachs  I,  19  f. 

 ,  Joh.  Christian,  Instrumentenmacher  in  Leipzig,  II,  731. 
 ,  Melchior,  I,  516,  II,  28  f. 

Homilius,  Gottfried  August,  II,  T25. 
Undemann,  Dr.  Ludwig  Friedr.,  II,  4T8. 
Hunold,  Ch.  F.,  II,  321  f. 

I. 

Jena.  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Bachschen  Geschlechtes  I,  129.  Orgel  der 
Stadtkirche  I,  135. 

-Jesus    Jesus,  nichts  als  Jesus-,  Choralmelodie  I,  129. 
Instrumentalmusik.    Poetische  I,  232.  234  f.,  241  ff.,  259.  696. 

Instrumente.  Begleiteu  bei  Motetten  I,  59  f.  Unehrliche  Instrumente  bei 
den  deutschen  Musikanten  I,  144.  VerhiiltniC  zwischen  Instrumenten  und 

Singstiinmen  in  Coinpositionen  des  IT.  and  18.  Jahrhunderts  II,  135  f. 
Intra  da  I,  681. ■ 

K. 
Kauffmann,  Georg  Friedr.,  I,  116;  II,  5. 

Kayscrling,  Carl  Freiherr  von,  II,  T06. 
Reiser.  Reinhard,  I,  633;  II,  339. 

Kellner  ,  Christiane  Pauline,  Opernsangerin  zu  WeiBenfels  I,  561. 

 ,  Johann  Peter,  II,  T29. 
Kirchenmusik.  Streit  liber  dieselbe  aufangs  des  18.  Jahrhunderts  I,  4T2  ff. 

Wesen  I,  4T8  f.    Einzig  miigliche  Form  derselben  in  der  protestantisehen 

Kirche  jener  Zeit  I.  4T8  ff.,  499. 
Kirchentonarten.    Umbildung  derselben  in  das  Dur-  und  Moll-System  1. 

T8,  82  f.;  II,  609  f. 
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Kirchhoff,  Gottfr.,  I,  I  Hi,  442,  516,  519,  070,  Anin.  144. 

Kirnberger,  Joh.  Philipp.  L  714  f.;  II,  597  ff.,  013,  725,  952. 
Kittel,  Johann  Christian,  I,  XVI,  712;  II,  132,  727. 

Koch  ,  Joh.  Sebastian,  Chorprafect  Bachs  in  MUhlhausen  I,  339. 
K«nig,  Joh.  Ulrich,  II,  323  f. 

•>Komm,  okoinm,  du  Geist  des  Lebens«,  Chorabnelodie  I,  129. 
Kortte,  Dr.  Gottlieb,  II,  458. 
K  r  e  b  8  .  Johann  Ludwig,  II,  72 1  f. 

 ,  Johann  Tobias,  Organist  in  Buttclstadt,  I,  517  f. 
Krieg,  drciBigjahriger  I.  5,  14  f.,  10  ff.,  29  f.,  31.    EinfluB  anf  die  Entwick- 

lung  der  deutschen  Mnsik  I,  40,  41.  # 

Krijeger,  Joh.  Philipp,  I,  407. 

Kriigel  Kriegel:,  Abraham,  Lehrer  der  Thomasschule  zu  Leipzig,  II,  4s5,  701. 
K II  h  n  e  1 ,  August,  Capellmeister  in  Cassel  I,  508. 
Kuhnau,  Joh.,  232  ff.,  514,  515 ;  11,5,27,31,33,  1 15  f,  102  ff..  199  f.,  220  f., 

320  f.,  853  ff. 

Kunstpfeifer,  s.  Stadtpfeifer. 
L. 

Limmerhirt,  Tobias,  BUrger  in  Erfurt  und  Venvandter  Bachs  I,  330,  700  ff. 
Lautenclavicr  L,  137  f.,  057. 
Legrenzi,  Giovanni  1,421. 

Lei  ding,  Georg  Dietrich,  I,  255. 

Leipzig.  Consistorium  dasclbst  11,8,  10.  Thomasschule  II,  II  f . ;  22  ff., 

93.  Cantor  derselben  II,  12  ff.,  20  ff.  Schiilerchtfre  II,  14  ff. ;  30  ff. ;  Schul- 

t'erien  II,  19.  Cantoren  vor  Bach  II,  35.  Oper  in  Leipzig  II,  20  ff.  Musik- 
vereino  unter  den  Studenton  II,  3,  4,  28  f.,  33  f.  Sonstiger  Musiksinu  II, 
33.  Musikauffiihrungen  der  Universitiitskirche  II,  30  ff. ;  der  Neuen  Kirche 
II,  27  f.,  51.  Charakter  und  Ordnung  des  Gottesdienstes  II.  93  ff..  500  ff. 

Gesangbiieher  II.  108  f.  Orgeln  II,  lllff.  Rathsgottesdienste  II,  192. 

Concertirende  Passionsmusiken  II,  348,  399  f.  Umschwung  ini  musika- 
lischon  Leben  in  den  vierziger  Jahren  des  Is.  Jahrhunderts  II,  497  ff. ;  das 

»groBe  Concert"  II.  -19**  f. 
Leo,  Leonardo  II,  409. 
Linike,  C.  Bernhard,  Kainmermusicus  in  Ctfthen,  II,  985. 

Low,  Joh.  Jakob,  Organist  in  Lllneburg  I,  1 90,  191. 

Lorbeer,  Joh.  Christoph,  1,  391  f. 
Lotti.  Antonio,  II,  408  f..  509. 
Lucchesini,  Graf,  II,  503  f. 

LUbcck,  VincentiuB,  Organist  in  Hamburg  I,  197,  255,  II,  635. 

- —  ,  Sohn  des  vorigen,  I.  030. 
 .  Orgel  der  Marienkirche  I,  253.    Abendmusiken  I.  253  f. ;  II,  984. 

LUneburg.    Musik  daselbst  im  17.  und  \b.  Jahrhundert  I,  188  ff.  Orgeln  I, 
213.    Michaclisschule  I,  214. 

Lustig,  J.  W.,  11,  707. 
M. 

Machold  ,  Johann.  Dessen  Passionsmusik  II,  310  f. 

Madriglal,  Form  der  Dichtkunst,  I,  404  f. 
Malerel  in  der  Musik  I,  488,  544  ff. ;  II,  379,  Anmerk.  100,  390  f. 
Marc  hand,  Jean  Louis,  1,  575  ff. 
Marcus,  Martin  Friedr..  Kamniermusicus  in  Cbthen  II,  985. 

Marpurg,  F.  W.,  II,  598,  000,  Anm.  40. 
Mattheson,  Joh.^  I,  255  f.,  392,  409.  470,  475,  470,  529  f.,  028,  032  ff.,  690 f.; 

II,  504,  084,  708,  738. 

Mehrchiirige  Kirchoncoinposi  tionen  im  17.  und  18.  Jahrhundert 
II.  115  f. 

Si-itta,  J.  8.  Bai-h.  n.«  04 
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Meiningen.  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Baehschen  Geseblechtes  E,  12. 

Musik  daselbst  anfangs  des  IS.  Jahrhundert*  1,  572  f. 
Menu  At  [,  088. 

Merulo,  Claudio,  I,  96.  » 

Mease.    Im  protestantise'  n  Gottesdienst  zu  Leipzig  II,  506  ff.  Protestan- tischo  Kirchenmelodien  verwendet  II.  514  f. 

Meyer,  Joachim,  I,  475. 
Mizler.  Lorenz  Christoph,  II,  502  ff.,  605. 

M  b*  1 1  e  r ,  Karl.  Hoforganist  in  Cassel  I,  50". 
Monjou.  Friiulein  von,  SiingArinnAn  aus  Cothen  I,  616. 

Mono  chord.  J.  G.  Neidthardta  zu*  Zweck  der  gloichsehwebenden  Tempe- 
ratur  I.  135  f. 

Motet  tA  I.  53.  Entwicklung  in  Deutschland  mi  17.  Jahrh.  I,  53  ff.  Manieren 

der  Motcttencomponisten  jener  Zeit  I.  68,  520.  Kiinstlerische  Aufgabe  des 
Motettencomponisten  in  der  zweiten  Ilalfle  des  17.  Jahrhundcrts  I.  72  f. 
Unbestiiumtheit  des  Begriffs  I,  341. 

Mot  z  ,  Georg,  I,  475. 
M  ii  h  1  h  a  u s  e  n  i n  T  h  U  r  i  nge  u.  Musikalischo  Verhiiltnisse  1, 336,  33S,  353  f. ; 

in  der  Umgegend  I,  330  f.  Kathsmnsiken  I,  340  f.  Orgel  der  Blasius-Kirche 
I,  350  ff. 

M  Ul  ler  ,  Dr.  August  Friedrich,  II,  455. 

— -,  Joh.  Jakob,  Organist  in  Cbthen  I,  615. 
MUthel,  Joh.  Gottfried,  II,  729. 

Muffat,  Georg,  I,  107,  114,  115. 
Musikalischen  Wi ssenschaften,  Societat  der,  zu  Leipzig  II,  504  ff. 
Musikantcn,  deutsche.  s.  Stadtpfeifer. 
Musiker,  dAutsche.    WissAnschaftlichA  Bildung  dArselbon  im  17.  uud  is. 

Jahrhundert  I,  214  f. 
Musiknnterricht  auf  deutschen  Schulen  im  17.  und  It*.  Jahrh.  1,185. 

1^7  ff.;  II.  13  f.,  26,  404  ff.,  737  f. N. 

Neidthardt,  Joh.  Goorg.  I,  135,  652. 

Ne  u  k  i  rc  h  ,  Benjamin.    Dessen  »Weinender  Petrus*  II,  323  f. 
Noumeistcr,  Krdmann,  I,  465  f.  Seine  Cantatendichtungen  I,  467  ff..  631  f. 

Nichclmann,  Cliristoph,  II,  720. 
Niedt,  Friedr.  Ehrhardt,  I,  476. 

Nordische  Organistenschule  I,  193,  195  f.,  261,  263,  285. 

O. 
Ohrdruf ,  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Bachschen Geschlechtes  1, 1R2.  Lyceum 

daselbst  I,  184  f. 

Olearius,  Joh.  Christoph,  derjlingere  I.  161. 

 ,  Joh.  Gottfried  I,  312. 
Oper,  In  Deutschland  wahrend  des  17.  und  anfangs  des  is.  Jahrhunderts 

I,  461  ff. 

Oratoriuin  I,  43,  4S  t.,  51,  50  f.;  II.  321  ff.,  32s  f. 

Or  Chester,   alteres.    Chorische  Behandlung  und  Y'erhaltuiB   zur  Orgel 
II,  134  f. 

Organisten  .  deutsche.   Ihre  Stellung  im  17.  Jahrh.  I,  21,  24,  30,  34,  182  f. 
Bildung  I.  136,  773. 

Orge  I.  Begleitet  bei  Motetten  I.  54,  59  f. ;  II.  109  ff. ;  beim  Gemeindegesang 
I,  5S;{ff. ;  II,  109,  bei  der  concertirenden  Kirchenmusik  I.  717  f.;  II,  124 

Stimmung  II,  117,  151,  771  ff. 
OrgelmttBik.    Entwicklung  im  16.  und  17.  Jahrhundert  1.  96  ff.,  loo  f.. 

106  ff.,  Ill  ff..  124.    Wild  der  yuell  zur  Erneuerung  der  Kirchenmusik  I, 
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478  ff.,  499;  Q,  137  f.    Spieltechnik  I,  645  ff.;  II,  132  f.   Praeludium  und 
Poatludium  II,  122  f. 

Orthodoxie,  lutheriache  I,  164,  354  ff.,  466. 

OBterliturgie  II,  400  f.,  419. 
Osterspieloll,  423. 
Ouverturc,  franzOaiache.  Angeblich  von  Paeholbel  zuerat ala  Clavicrform 

angewendet  I,  122,  vrgl.  I,  206.  Ouverturen  Erlebachs  I,  122,  Anmcrk.  35. 
Abktirzung  filr  Orchesterpartie  I,  747. 

P. 

Pachelbel,  Juh.,  Leben  I,  106;  Coinpositionen  I,  108  ff.,  120  f.  8.  audi  II, 

982),  122,  123,  125.  SchUler  I,  116  tr  Freundschaftlichea  VerhaltuiB  zu 
Michael  Bach  I,  121  f.,  123  f. 

Paduane  I,  680  f. 
Palestrina  II,  509. 

Partie  (Partita)  I,  125,  682,  747. 
Pa8sacaglio  I,  276  f. 
Passamozzo  I,  6S1. 

Pasaepied  I,  683. 
Paaaionsmuai  ken.  Entstehung  und  Eutwicklung  derselbeu  11,  307  ff. 
Paurbach,  Verfasser  einer  Passionsmusik,  II,  330. 
Pestel ,  Ernst,  I,  702. 

Petzold,  Christian,  Organist  in  Dresden  I,  574. 
Pianoforte  I,  656  f. 
Pietisten.  I,  163  ff.,  301,  354  ff.,  466,  474,  522. 
Pisendel,  Juh.  Georg,  I,  574  ,  II,  28  f.,  707. 
Pitschel,  T.  L.,  II,  744. 

Polyphonic.  In  der  Orgelmusik  1 ,  1 00  f. ,  115. 
Ponickau,  Joh.  Ghriatoph  von,  II,  243. 
Praetorius,  Michael,  I,  645. 

Protestantism  us.  Bedeutung  fUr  die  Entwicklung  der  Orgelmusik  1, 107  f. 

Quodlibetl.  152,  11,654. 
R. 

Ham  bach,  Johann  Jakob,  U,  177. 

Rameau,  Jeau  Philippe,  II,  608,  601. 
Recitativ  I,  46.J,  489  ff.,  506.  Vortrag  dcsselben  11,  1  11  ff. 
Reiche,  Gottfried.  Trompeter  in  Leipzig,  II,  70,  Anm.  58. 
Reimann,  Bnlthasar,  Organist  in  Hirschberg,  II,  716. 
R e  i  u  e  c  c  i  u  s ,  Georg  Theodor  I,  389  f. 
Reinkon,  Job.  Adam,  1,  192  f.,  194  ff..  286,  627  ff. 
Rese,  Joh.  Ludwig,  Kammermusicus  in  Gothen,  II,  985. 
Richter,  J.  G.,  I,  662. 

Rigaudon  I,  683. 
Ringk,  Job.,  Organist  in  Berliu  geb.  25.  Juni  1717,  II,  4b3  f. 
Ritter,  Christian,  schwedischer  Capcllineistcr  I,  702. 
Rivinus,  Joh.  Florens,  II,  452. 

Rock  hauaen  ,  Wohusitz  eines  Zweigs  des  Bachschcn  Geschlechtes  I,  I  t*. 
Rii nihil  d,  J.  Th..  aachaen-merseburgischer  Gapellmeiater  I,  II ;  II,  714. 
Rolle,  Christian  Ernst,  Organist  in  Gothen.  I.  615. 

 -,  Christian  Carl,  Organist  in  Berlin,  II,  130,  138. 

 ,  Christian  Friedrich,  Organist  iu  Quedlinburg,  I,  514;  II,  3. 
Romane8ka,  I,  680. 

64* 
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Romantik,  niusikalische.  Bei  Joh.  Michael  Bach  I,  68  ff.  Bei  Job.  Chri- 
stoph Bach  I,  82  f.  Bei  den  uordischen  Orgauisten  I,  193,  267.  Bei  Seb. 

Bach  I,  454  ff.,  537,  560;  II,  390  ff.,  411,  555. 

Rot  he,  J.  C.  DesBen  Matthiiuspassion  II,  320. 
Rudolsta  dter  Passionsharinonie  von  1688  II.  316. 

Ruhla,  Wohnsitz  eines  Zweigs  dee  Bachschcn  Geschlechtes  I,  11. 

S. Sachsen. 

Sachsen-Weiniar.  Johann  Ernst,  Herzog  von,  Binder  des  HerzogB 
Wilhehn  Ernst,  I,  217.  WllheltQ  Ernst,  Herzog  von,  I.  374  ff.;  musi- 
kalische  Verhiiltnisse  an  dessen  Hofe,  I,  377  ff.,  521.  Johann  Ernst, 

Prinz  von,  1,  40»>  f.  Erust  August,  Ilerzog  von,  I,  578;  II,  7o9. 
Sachsen-Meiningen.  Ernst  Ludwig,  Ilerzog  von,  I,  572 ff. 
Sachseu,  ChurfUrstenthum.  Churfiirstin  Christiane  Eberhardine,  II, 

444  ff. 

Sarabande  I,  682,  60S. 

Satz,  musikalischer.   Licenzeu  der  deutschen  Componisten  des  17.  und  IS. 
Jahrhunderts  I,  62  f.  Verschwinden  der  Polyphonic  im  17  Jahrh.  I,  291. 

Scarlatti,  Domenico,  I,  685. 

Scheibe,  Johann,  Orgelbaucr  in  Leipzig,  II,  112,  11  1,  lis  Anm.  62,  12off„ 
151.  501. 

Scheibe,  Joh.  Adolph,  II,  34.  17i>ff.,  631.  733 ff. 
Scheidemann,  Heinrich,  Organist  in  Hamburg,  I,  627. 
Scheidt,  S.  I,  96. 

Scheme  Hi,  Georg  Christian  und  Christian  Friedrich  II.  59©. 
Schieferdecker,  Joh.  Christian,  Organist  in  LUbeck  I,  309. 
Sch iff,  Christian,  I.  475,  Anmerk.  17. 
Schmidt,  Balthasar,  11,718. 

 ,  Johann.  II,  718. 
 ,  Johann  Michael  II,  740. 

S  chneider,  Joh.,  Organist  in  Leipzig,  II,  92,  723. 

Schnitker,  Arp,  Orgelbaucr  in  Hamburg,  I,  630. 
S  chott,  Georg  Balthasar,  Organist  in  Leipzig,  II,  5,  30,  50. 
SchrOter,  Christoph  Gottlieb,  Organist  in  Nordhausen,  II,  132,  739. 
Sch u bar t,  Joh.  Martin,  Organist  in  Weimar  I.  339,  578. 

Schiitz,  H.,   Dramatisch - kirchliche  Compositionen  I,  42f.  Motetteii  I,  54. 
Fordert  die  Pflege  madrigalischer  Dichtuug  I,  464.  Passionsmusiken  II,  308, 
313  ff.  »Sieben  Worte«  II,  313. 

Sch  ult/.   Christoph,  Cantor  zu  Delitzsch.  Dessen  Lucaspassion  II,  308  f. 
Schwanenberger.G-  H.  L..  braunschweigischer  Capellmusicus,  II,  717. 
Schwarzburg,  Ludwig  Gtlnther,  Graf  von,  I,  33,  155,  161.  Anton  Gunther, 

Graf  von,  1,  162.  166. 
Schweinfurt,  Wohnsitz  eines  Zweigs  des  Bachscheu  Geschlechtes  1,  153. 

Sebastiani,  Joh.  Dessen  Matthauspassion  II,  316 f. 
See  bach,  Joh.  Georg,  II,  325,  327. 
Serenata  I,  123. 

Siege  1  in  dor  Bachschen  Familie  I,  38,  Anmerk.  20. 
Silbermann,  Gottfried,  I,  656 f. 

Sinfonie.  Instrumentales  Einleitungs-  odor  Zwischenstlick  bei  Vocalwerken 

1,  292. 
SingchUro,  deutsche,  im  17.  und  18.  Jahrh.  I,  155,  185,  221,  II,  25f.,  135, 

138  f,  152f. 

Singstimmen.  Ihr  VerhiiltniG  zu  den  Instrumenten  in  Compositionen  des  17. 
und  18.  Jahrhunderts.  II.  l»5i 

Solo,  in  der  instrumentalen  Kammermusik  I,  709. 
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Sonate    Ala  vielstimmiges  Instrumentalstiick,  Arten  und  Entwicklun>r  I, 
122 f,  292 f.,  684;  II,  502.  Kammersonate  I,  406  f.,  6s3ff. 

Sorge,  Georg  Andreas,  II.  736  f.,  670,  Anna.  144. 

Spee,  Friedrich.  -Trutz  Nachtigal-  II,  393,  418  f.' Spoth  ,  Joh.  I,  107. 

Spiele,  dramatische  in  Deutschland.  Erfurter  Friedensspiel  von  1050  I,  is. 
Arnstadter  Singspiel  von  1705  »Die  Klugheit  der  Obrigkeit  in  Anordnung 

des  Bierbrauens«  I,  223  f.  Weimarisches  Bauernspiel  I,  224,  Anm.  10.  Zit- 
tauer  Passion  von  1571  II,  330.  Geistliche  Volksschuuspiele  des  17.  Jahr- 
hunderts  n,  330 f.,  394,  397,  402,  423.  425.  Freiberger  Schul -Sehauspiel 
von  1847  II,  737. 

SpieB  ,  Joseph,  Kammennusicus  in  Cothen  II,  985. 
Sporck,  Franz  Anton  Graf,  II,  523  f.,  659. 

Stadt-  und  Kunstpfeifor.  Ihre  Stellung  ira  Volkslcben  I,  19,  150.  Musi- 
kalische  Ausbildung  I,  20,  150.  Gesang  I,  152.  Zunftsitton  I,  22,  140  If. 

Sittliche  Zustande  I,  140  ff.,  161,  162.  Association  in  Obt>r-  und  Nieder- 
sachsen  im  17.  Jahrh.  I,  142. 

Staubcr ,  Joh.  Lorenz,  Pfarrer  zu  Dornheim  I,  335,  369. 
StOlzel,  G.  H.,  I.  663;  II.  29,  326.  714. 

StUrmthal.  Orgelweihe  daselbst  II,  194  f. 

Strattner,  Georg  Christoph,  Vicecapellraeister  in  Weimar,  I,  391. 
Straubo,  Rudolph,  II,  725  f. 

Strieker,  Augustin  Reinhardt,  Capellmeister  in  Cothen  I,  615  f. 
St  rune  k,  Delphin,  I,  97  f. 
Strungk,  Nikolaus  Adam,  I,  198,  679;  II,  27. 
Suite  I,  680 ff.,  693,  694 ff.,  697 ff.,  746 f. 

S  v.-  eelinck  ,  J.  P.,  I,  96,  192. 
T. 

Telemann,  G.  Ph.,  I,  50,  408  f.,  469f.,  480,  481  ff.,  486ff.,  626,  744,  746, 
800  f. ;  II,  3  f.,  27 f.,  180,  244  f.,  326 f.,  708,  761. 

T  e  m  p  e  r  a  t  u  r ,  gleichschwebende  1 ,  135,  652  f . 
Theile,  Joh.,  I,  98. 

Thttringen.  Urheimath  des  Bachschen  Geschlechtes  1,3.  Pflege  der  Motettc 

in  Th.  I.  57,  Anm.  7,  58  ,  der  Orgelmnsik  1,96,  106,  108.  109.  Thllringische 
Knaben  wegen  ihrer  musikalischen  Fahigkeiten  gesucht  1,  186,  188. 

Tilgner,  Gottfried,  I,  469,  475,  470;  II,  169. 
Toccate  I,  96,  107.  Bei  Pachelbel  I,  108f.,  114. 

Torlee,  Joh.  Friedrich,  Kammermusicus  in  Cothen  II,  (J85. 
Transchel,  Christoph,  II,  726. 
Treiber,  Joh.  Philipp,  I,  223. 
Trier,  Johann,  Organist  in  Zittau,  II,  729. 
Trio,  in  der  instrumentalen  Kammermusik  I,  709. 
Tromba  da  tirarsi  II,  260,  Anmerk.  175. 

Trompoten,  Stimmung  und  Umstimmung,  I,  342.  Anm.  22;  II,  155. 

U. 

Uthe,  Justus  Christian,  Prediger  an  der  Neuen  Kirchc  zu  Amstadt  I,  324. 

V. 
Variation  I,  124  f.  Choralvariation  bei  BUhm  I,  205.  Zusammenhang  mil 

der  Suitenform  I,  693,  697.  —  II,  649  f. 
Vers.  Benennung  bei  Choralvcrjiudorungcn  I.  125. 

Verzicrungen  im  Gesang  II,  150 rT. 
Vettor,  Daniel,  Organist  in  Leipzig,  II,  32 f.,  263  f. 

 ,  Nikolaus,  I,  116,  517. 
Viola  pomposa  I,  678,  708. 
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Violinspiel,  mehrstimmiges,  1,  678 f. 
Vivaldi,  Antonio,  I,  409 f.,  984;  II,  629. 

Vogler,  Joh.  Caspar,  Organist  in  Weimar,  I,  516;  II,  92. 

 ,  Joh.  Gottfried,  Organist  in  Leipzig,  II,  29. 
 ,  Abt,  Urtheil  Uber  Bachs  Choralsatz  II,  614,  Anm.  73. 

Volkslieder,  weltliche.   In  Gompositionen  Seb.  Bachs  II,  654 ff.,  658 ff. 
Volta  I,  681. 

Volumier,  Jean  Baptiste,  I,  574. 
V  u  1  p  i  u  a ,  Melcbior.  Dessen  Matthiiuspassion  II,  308  f. W. 

Wagner ,  Georg  Gottfried,  Cantor  in  Plauen,  II,  820. 

Walther,  Joh.  Gottfriod,  I,  116,  38 Iff.,  394,  395 f.,  648 f. 

 ,  Joh.  Jakob,  I,  679,  702. 
Wechinar,  Stammsitz  der  Vorfahren  Seb.  Bachs  I,  6. 

Weihnachtsliturgie.  Drawatische  Cercuionien  II,  201  f.,  401  f.  Lectionen 
init  vertheilten  Itollen  II,  4oOf. 

Weihnachts-Spiele  und  -Lieder  II,  402,  408ff. 
Wciuiar.  Mnsikverhiiltnisse  daselbst  anfangs  des  18.  Jahrbunderte  1,217, 

377  f.  Orgel  der  Schlofikirche  1,  379  f.  Herzogliche  Capelle  I,  380. 

WeiG,  Sylvius  Leopold,  II,  732. 
WciBoufels.  Musikverhiiltnisse  dort  anfaugs  des  Is  Jahrhunderts  1,  467, 

558 f.,  561,  585;  II,  7u2f. 

Wender,  Joh.  Friedr.,  Orgelbauer  in  Mtthlhausen,  1,  218,  350,  351. 
Werkineister,  Andreas,  I,  255,  652. 
Westhoff,  J.  P.,  Kammermusicus  in  Weimar,  I,  217. 

Wiedeburg.  graflieh  geraischer  Capellmeister,  I,  630. 
Wilderer,  J.  H.,  II,  510. 

Wolff,  Joh.  lleinrich,  Kaufherr  in  Leipzig,  II,  465. 
Wolfsbehringeu  ,  Wohnsitz  einesZweigs desBaclischenGeschlechtes  1, 1 1. 
•  Wo  soil  ich  flielien  hin«,  Choralinelodie  1,  121  f.,  549. 
WUrben,  Graf  von,  II,  716. Z. 

Zachau,  Friedr.  Wilh.,  I,  119,  509. 
Zehmisch  ,  Kaufherr  in  Leipzig,  II,  498 f. 
Zeenka,  Dismas,  I.  574,  746;  II,  509,  707. 

Z  i  egl e r ,  Caspar.  FUhrt  das  Madrigal  in  die  deutsche  Litteratur  ein  I,  464  f. 
 ,  Johann  Gotthilf,  1,  518  f. 

Zschortau.  Orgel  von  Bach  gepriift  II,  501. 
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