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Vorwort 

Die Kantate Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 178 
entstand für den 8. Sonntag nach Trinitatis am 30. Juli 
1724 und ist Bestandteil des sogenannten Choralkantaten- 
Jahrganges, den Bach in seinem zweiten Amtsjahr als 
Leipziger Thomaskantor begonnen hatte. Das Vorhaben 
zielte auf einen alle Sonn- und Festtage des Kirchenjah-
res umfassenden Zyklus von Kantaten, die jeweils auf 
einem Kirchenlied basieren – meist auf dem Wochenlied 
des betreffenden Sonn- bzw. Festtages. Dabei erklingen 
die Rahmenstrophen des Liedes in unveränderter Text- 
und Melodiegestalt: im Eingangssatz der Kantate als 
figurierte Choralbearbeitung, bei der drei Chorstimmen 
mit Imitationen die einzelnen Kirchenliedzeilen vorberei-
ten, die dann in der vierten Stimme (meist im Sopran) in 
vergrößerten Notenwerten zu hören ist, und am Schluss 
als schlichter Kantionalsatz. Die Binnenstrophen werden 
in den dazwischenliegenden Rezitativen und Arien para-
phrasiert. Der Verfasser des vorliegenden Kantatentextes 
hat  allerdings gleich sechs der acht Liedstrophen wört-
lich über nommen: Neben den Rahmenstrophen und der 
ebenfalls unveränder ten vierten Strophe sind zwei weitere 
Strophen in rezitativische Texte integriert (2. und 5. Satz); 
zudem sieht der Schlusschoral des Werkes den Vortrag 
von zwei Strophen vor.

Welcher Dichter die madrigalischen Texte von Bachs Cho-
ralkantaten verfasste, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, 
warum Bach den Choralkantaten-Jahrgang nicht zu Ende 
geführt hat. Mit der Aufführung der Kantate Wie schön 
leuchtet der Morgenstern BWV 1 am Sonntag Mariae 
Verkündigung, den 25. März 1725, brach die Serie nach 
vierzig Werken unvermittelt ab. 

Textliche Grundlage der Kantate Wo Gott der Herr nicht 
bei uns hält ist das gleichnamige Lied (1524) des Theo-
logen Justus Jonas (1493–1555). Eine Verbindung zum 
Evangelium des Sonntags (Warnung vor falschen Prophe-
ten; Mt 7,15–23) ergibt sich durch die beständige Gegen-
überstellung von göttlicher Verheißung und „Menschen-
kraft und -witz“ (2. Satz). 

Dass es in dieser Kantate um Konflikt und Konfrontation 
geht, macht Bach gleich zu Beginn des Eingangssatzes 
klar: Erregte Sechzehntel der Oboen stehen einem punk-
tierten Achtelmotiv der Streicher gegenüber, der Chor-
satz mit vergrößertem Cantus firmus im Sopran wechselt 
zwischen blockartig-akkordischen und freipolyphonen 
Passagen und vermittelt auf diese Weise sowohl Gottver-
trauen als auch die Teilhabe am Kampf gegen die Feinde 
Christi. 

Im Alt-Rezitativ wird die zweite Liedstrophe durch madri-
galische Einschübe unterbrochen. Bach folgt dieser text-
lichen Vorgabe durch zwei unterschiedliche Arten der Ver-
tonung: Der frei gedichtete Text wird als Secco-Rezitativ, 
die Choralzeilen hingegen mit der zugehörigen Melodie-
wendung in Halbenoten („Presto“) über einem beweg-
ten Continuobass vorgetragen, der die Choralmelodie in 
doppelter Verkleinerung (Achtel statt Halbe) verarbeitet.

Die anschließende Bass-Arie illustriert den Topos vom 
gefährdeten Schiff der Christenheit in den beiden Violinen 
und im Basso continuo durch eine wogende Melodiefüh-
rung, die in langen Koloraturen auch von der Singstimme 
aufgenommen wird. Ganz frei von Textausdeutungen ist 
demgegenüber die nachfolgende Tenor-Arie, in der die 
unveränderte Kirchenliedstrophe von einem motivisch 
eigenständigen Triosatz von zwei Oboi d’amore und dem 
Basso continuo begleitet wird.

Der 5. Satz bietet die Kombination von Choralstrophe 
und madrigalischen Einschüben in einer neuen Variante: 
Das Kirchenlied erklingt in einem vierstimmigen Chorsatz, 
während die frei gedichteten Abschnitte abwechselnd von 
den Vokalsolisten gesungen werden. Die arpeggierten 
Sechzehntel des Continuobasses gewährleisten den moti-
vischen Zusammenhalt des Satzes, bedingen aber auch 
den „a tempo“-Vortrag der rezitativischen Passagen.

Eine weitere Tenor-Arie thematisiert den Konflikt zwi-
schen Glauben und Vernunft. Die Singstimme verleiht der 
Aufforderung „Schweig nur, taumelnde Vernunft“ gleich 
zu Beginn mit einem von Pausen durchzogenen Melos 
Nachdruck und illustriert ihre schwankende Bewegung 
durch eine teilweise recht bizarre Melodieführung und 
eine unstete Harmonik. Den Beschluss der Kantate bildet 
ein schlichter Kantionalsatz zu den letzten beiden Choral-
strophen.

Die Kantate ist in einem originalen Stimmensatz überlie-
fert. Die erste kritische Ausgabe des Werkes wurde 1888 
von Alfred Dörffel innerhalb der Gesamtausgabe der 
Bach-Gesellschaft vorgelegt (BG 35); Alfred Dürr besorgte 
1966 die Edition der Kantate im Rahmen der Neuen Bach-
Ausgabe (NBA I/18).

Hamburg, Frühjahr 2017 Sven Hiemke
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Foreword

The cantata Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (Wher-
ever God is not with us) BWV 178 was composed for the 
8th Trinity Sunday, 30 July 1724 and is part of the so-called 
annual cycle of chorale cantatas which Bach began in his 
second year of service as Thomaskantor in Leipzig. The 
objective was to include all the Sundays and feast days of 
the liturgical year in one cycle of cantatas, each of which 
was based on a hymn – usually the Hymn of the Day for 
the Sunday or feast day in question. In the process, the 
framing verses of the hymn are performed with the text 
and melody unchanged: In the opening movement of the 
cantata they appear as a figured chorale arrangement in 
which three choral voices with imitations prepare the indi-
vidual hymn lines which are then heard in the fourth voice 
(mostly the soprano) in augmented note values, and at 
the end as a setting in the cantional style. The inner verses 
are paraphrased in the intervening recitatives and arias. 
However, the author of the present cantata text actually 
adopted six of the eight chorale verses verbatim: in addi-
tion to the outer verses and the likewise unaltered fourth 
verse, two other verses are integrated into recitative texts 
(movements 2 and 5). Furthermore, the closing chorale 
of the work provides for the performance of two verses.

The author of the madrigal-like texts for Bach’s chorale 
cantatas remains unknown. It is also not clear why Bach 
did not complete the annual cycle of cantatas. The series 
was abruptly broken off after forty works with the perfor-
mance of the cantata Wie schön leuchtet der Morgen stern 
BWV 1 on Annunciation Sunday, which was 25 March 1725.

The textual basis of the cantata Wo Gott der Herr nicht 
bei uns hält is the eponymous chorale from 1524 by the 
theologian Justus Jonas (1493–1555). The relationship 
between the text and the gospel reading for the Sun-
day (the warning against false prophets, Matt. 7:15–23) 
is found in the continual juxtaposition of Divine promise 
and “Menschenkraft und -witz” (human strength and 
wit) (2nd movement).

From the beginning of the opening movement, Bach 
makes it clear that this cantata deals with confrontation 
and conflict: agitated sixteenth notes in the oboes are 
contrasted with a rhythm of dotted eighth notes in the 
strings, and the choral setting with the augmented can-
tus firmus in the soprano alternates between monolithic 
chordal passages and free polyphony, in this manner con-
veying both trust in God and the participation in the battle 
against Christ’s enemies.

In the following contralto recitative, the second chorale 
verse is interspersed by madrigal inserts. Bach followed 
this textual model by using two different types of setting: 
the free poetry is set as secco recitative, whereas the cho-
rale lines with their appropriate melodic sections are per-
formed in half-notes (“presto”) over an animated basso 
continuo which sounds the chorale melody in double dim-
inution (eighth notes instead of half notes).

The following bass aria illustrates the topic of Christianity 
as an endangered ship by means of undulating melodic 
lines in the two violins and the basso continuo; these 
are also taken up by the singer in long coloraturas. The 
tenor aria which follows is, on the other hand, completely 
devoid of textual exegesis. The unaltered church chorale 
verse is accompanied by a motivically autonomous three-
voice setting for two oboes d’amore and basso continuo.

The 5th movement offers a new variant of the chorale 
verse with madrigal interjections: the church chorale is 
sounded in a four-part choral setting, whereas the free 
poetry sections are sung by alternating vocal soloists. Six-
teenth-note arpeggios in the continuo bass ensure the 
motivic cohesiveness of the movement; however, they 
also necessitate an “a tempo” performance of the recita-
tive passages.

Another tenor aria deals with the conflict between faith 
and rationality. Right at the beginning, the voice empha-
sizes the injunction “Schweig nur, taumelnde Vernunft” 
(Still now, harried human mind) by means of a melody 
permeated by rests, illustrating its vacillating movement 
by at times rather bizarre melodic lines and unstable har-
monies. A simple four-part chorale setting of the last two 
verses concludes the cantata.

The cantata is extant only as an original set of parts. The 
first critical edition of the work was presented in 1888 by 
Alfred Dörffel as part of the Bach-Gesellschaft’s complete 
edition (BG 35); in 1966, Alfred Dürr was responsible for 
the edition of the cantata within the framework of the 
Neue Bach-Ausgabe (NBA I/18).

Hamburg, spring 2017 Sven Hiemke
Translation: David Kosviner


















































































































































































