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Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor:
Partitur (Carus 31.109), Studienpartitur (Carus 31.109/07),
Klavierauszug (Carus 31.109/03), 
Chorpartitur (Carus 31.109/05),
komplettes Orchestermaterial (Carus 31.109/19).

The following performance material is available:
full score (Carus 31.109), study score (Carus 31.109/07), 
vocal score (Carus 31.109/03),
choral score (Carus 31.109/05), 
complete orchestral material (Carus 31.109/19).
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Vorwort

Die Kantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglau-
ben BWV 109 entstand für den 21. Sonntag nach Trinitatis 
am 17. Oktober 1723 und gehört damit dem ersten Kan-
tatenjahrgang an, den Bach gleich nach seinem Amtsan-
tritt als Leipziger Thomaskantor begonnen hatte und der 
für jeden Sonn- und Festtag des Kirchenjahres ein solches 
Werk vorsah. Bei 23 der insgesamt etwa 60 Kantaten die-
ses Jahrgangs griff Bach auf Werke seiner Weimarer und 
Köthener Zeit zurück, die er für die Leipziger Wiederauf-
führungen in unterschiedlich starkem Ausmaß bearbeite-
te, bei den übrigen Kantaten – so auch bei dem vorliegen-
den Werk – handelt es sich um Neukompositionen. Ihre 
Textvorlagen bezog Bach von unterschiedlichen Dichtern, 
die allerdings nur in einigen wenigen Fällen namhaft ge-
macht werden können. Auch der Verfasser des Textes für 
die vorliegende Kantate ist nicht bekannt.

Bach ging bei der Vertonung der Textvorlagen in diesem 
ersten Kantatenjahrgang nicht systematisch vor. Zu beob-
achten ist freilich die Tendenz, ein Werk mit einem Bibel-
wort – dem Evangelium des betreffenden Sonntags – als 
Concerto zu eröffnen und nach einer Folge von Rezitati-
ven und Arien mit einem Choralsatz abzuschließen.

Die Heilung eines todkranken Jünglings, von der das 
Sonntagsevangelium berichtet (Joh  4,47–54), nimmt der 
Textdichter zum Ausgangspunkt für eine Gegenüberstel-
lung von Glauben und Zweifel,1 die Bach in seiner Kanta-
te durch eine Vielzahl kontrastierender Gestaltungsmittel 
umsetzt. Prägend für den Eingangschor der Kantate ist 
das konzertierende Prinzip: Die Beantwortung eines von 
Oboe I und Violine I vorgestellten Motivs durch das volle 
Orchester markiert gleich im ersten Takt ein Verfahren, das 
im Weiteren den ganzen Satz beherrscht. Dieses Prinzip 
gilt auch für den Vokalsatz, in dem alle vier Chorstimmen 
auch „solistische“ Passagen ausführen. Isolierte „hilf“-
Rufe und lange, abwärts gerichtete Melismen auf dem 
Wort „Unglauben“ sind Bestandteile eines ausgedehnten 
fugierten Satzes, der sich immer weiter verdichtet.

Das erste Satzpaar (Rezitativ und Arie) ist dem Tenor zuge-
wiesen und dramatisiert die Antithese „Glauben – Zwei-
fel“ mit der Frage, ob die Bitte um Hilfe vom Herrn wohl 
erhört werde. Beständige Forte-Piano-Wechsel und eine 
Tonalität, die zwischen Dur und Moll schwankt, verleihen 
dem Rezitativ den Charakter eines inneren Dialogs. Das 
abschließende Arioso (mit der Tempovorschrift „Adagio“) 
refl ektiert die Unsicherheit des Betenden in einer instabi-
len Harmonik und endet einen Tritonus tiefer, als der Satz 
begonnen hatte. Auch die nachfolgende, nur von den 
Streichern begleitete Arie steht im Zeichen des Zweifels: 
Unstete harmonische Wendungen, große Intervallsprünge 
der Singstimme und eine zerklüftete Rhythmik signalisie-
ren Verzweifl ung und die Suche nach einem festen Halt.

1 Textliche Grundlage des Eingangssatzes ist allerdings nicht das Sonn-
tagsevangelium, sondern ein ähnlicher Bericht in Mk 9,24. Zu der 
Vielzahl von Anspielungen an biblische Texte in den weiteren Sätzen 
der Kantate vgl. NBA I/25, Kritischer Bericht, S. 141.

Mit dem Verweis auf die im Sonntagsevangelium geschil-
derte Wunderheilung und der Erinnerung daran, dass 
„Jesus itzt noch Wunder tut“, apostrophiert das zweite 
Secco-Rezitativ demgegenüber Hoffnung und Zuversicht, 
die in der anschließenden Dacapo-Arie weiter gefestigt 
werden: In ihrer Besetzung für Alt und zwei Oboen auch 
klanglich deutlich von der ersten Arie unterschieden, ver-
mittelt dieser Satz seine textliche Aussage im tänzerischen 
Gleichmaß eines Menuetts, wobei der in Viertelnoten 
geführte Continuo-Bass gelegentlich den lombardischen 
Rhythmus aufgreift, den das Thema der Oberstimmen 
enthält. 

Anders als die meisten anderen Kantaten dieses Jahrgangs 
schließt dieses Werk nicht mit einem schlichten vierstim-
migen Kantionalsatz, sondern mit einer Choralbearbei-
tung, die stilistisch bereits auf den im Juni 1724 begon-
nenen Choralkantaten-Jahrgang vorausweist: Eingebettet 
in einen selbstständigen fi gurativen Instrumentalpart und 
begleitet von einem locker gefügten Satz der drei vokalen 
Unterstimmen, erklingt die 7. Strophe des Kirchenliedes 
„Durch Adams Fall ist ganz verderbt“ (Lazarus Spengler 
1524) zeilenweise getrennt und in vergrößerten Noten-
werten im Sopran (verstärkt durch ein Corno da caccia, 
dessen Partie Bach erst nachträglich hinzugefügt hat).

Die Kantate ist in der Partitur und einem originalen Stim-
mensatz überliefert. Die erste kritische Ausgabe des Wer-
kes wurde 1876 von Wilhelm Rust innerhalb der Gesamt-
ausgabe der Bach-Gesellschaft vorgelegt (BG 23); Ulrich 
Bartels besorgte im Jahre 1997 die Edition der Kantate im 
Rahmen der Neuen Bach-Ausgabe (NBA I/25).

Hamburg, Winter 2016 Sven Hiemke
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Foreword

The cantata Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglau-
ben (I trust you, my dear Lord, help my lack of trusting) 
BWV 109 was composed for the 21st Sunday after Trinity 
– 17 October 1723 – and thus belongs to the fi rst annu-
al cycle of cantatas which Bach began immediately after 
taking up the position as kantor at St. Thomas’s church in 
Leipzig, with the objective of providing a sacred cantata 
for every Sunday and Feast Day of the church year. For 23 
of the altogether approximately 60 cantatas of this annual 
cycle, Bach fell back on works from his time in Weimar 
and Cöthen, revising them to a greater or lesser extent 
for the renewed performances in Leipzig; the remaining 
cantatas – as is the case with the present work – were new 
compositions. Their text models were taken from various 
poets who, however, can only be identifi ed in very few 
instances. The writer of the text for the present cantata is 
also unknown.

Bach did not proceed systematically in setting the text ma-
terial of this fi rst annual cycle of cantatas. One can, how-
ever, observe a tendency to open a composition with a 
Biblical quotation – the gospel for the Sunday in question 
– as a concerto and to close it with a chorale setting after 
a series of recitatives and arias. 

The librettist takes the Sunday gospel reading describing 
the healing of a mortally ill youth (John 4:47–54) as the 
basis for a confrontation between faith and doubt1 which 
Bach illustrates in his cantata by the use of numerous con-
trasting devices. The concertante principle is characteris-
tic of the opening chorus of the cantata: already in the 
fi rst measure, a motive introduced by oboe  I and violin  I 
is  answered by the full orchestra; this marks a procedure 
which subsequently dominates the entire movement. The 
same principle applies to the vocal setting, in which all 
four choir voices also perform “soloistic” passages. Isolat-
ed calls for help (“hilf”) and long descending melismas on 
the word “Unglauben” (lack of faith) are elements of an 
extended fugal movement which grows ever denser.

The fi rst pair of movements (recitative and aria) is allo-
cated to the tenor; it dramatizes the antithesis “faith – 
doubt” by asking whether the plea for help will actually 
be heard by the Lord. Continuous alternations between 
forte and piano and a tonality that oscillates between ma-
jor and minor imbue the recitative with the character of an 
inner dialog. The unstable harmonies of the closing arioso 
(bearing the tempo indication “Adagio”) refl ect the sup-
plicant’s uncertainty; the section ends a tritone lower than 
the movement began. The following aria, only accompa-
nied by strings, is also suffused by a feeling of doubt: un-
settled harmonic passages, large interval leaps in the vocal 
part and jagged rhythmic patterns express despair and the  
search for a fi rm footing.

1 The textual basis of the opening movement is, however, not the gos-
pel reading for the Sunday but a similar report in Mark 9:24. For the 
plethora of references to Biblical passages in the other movements of 
the cantata see NBA I/25, Critical Report, p. 141.

By contrast, the second secco recitative deals with hope 
and trust, referring to the miraculous healing portrayed 
in the Sunday gospel reading with a reminder that “Jesus 
itzt noch Wunder tut” (Jesus still performs miracles). The 
sense of hope and trust are further intensifi ed in the fol-
lowing da capo aria: scored for contralto and two oboes, 
its tone colors create a clear contrast to the fi rst aria. Bach 
communicates the textual message using the dance-like 
symmetry of a minuet, with the continuo bass in quarter 
notes occasionally taking up the Lombard rhythm that is 
contained in the upper voices.

Unlike most cantatas of this annual cycle, this work does 
not close with a simple four-part chorale but with a cho-
rale arrangement which stylistically presages the annual 
cycle of chorale cantatas begun in June 1724: the 7th 
verse of the chorale “Durch Adams Fall ist ganz verderbt” 
(By Adam’s fall entirely lost) (Lazarus Spengler 1524) is 
embedded in embellished independent instrumental writ-
ing accompanied by a transparently wrought setting of 
the three lower vocal parts. The chorale is sung line by line 
in augmented note values by the soprano (reinforced by 
a corno da caccia, the part for which was only later added 
by Bach).

Both the score of this cantata and an original set of parts 
have survived. The fi rst critical edition of the work was 
presented in 1876 by Wilhelm Rust as part of the Bach- 
Gesellschaft’s complete edition (BG 23); in 1997, Ulrich 
Bartels was responsible for the edition of the cantata with-
in the framework of the Neue Bach-Ausgabe (NBA I/25).

Hamburg, winter 2016 Sven Hiemke
Translation: David Kosviner
























































































