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Vorwort

Die Kantate Gott, man lobet dich in der Stille BWV 120 ent-
stand für eine Leipziger Ratswahl um 1742. Die Sätze 1, 2 und 
4 waren vermutlich bereits einige Jahre vorher (vor 1729), 
in einer nicht erhaltenen „Urfassung“ der Kantate, erklun-
gen. Diese drei Sätze bildeten daraufhin die Parodievorlage 
zur unvollständig überlieferten Trauungskantate Herr Gott, 
Beherrscher aller Dinge BWV 120a (hier: Satz 6, 1 und 3), 
die ungefähr auf 1729 datiert werden kann. Erneut kamen 
diese Sätze in der Kantate BWV 120b, die anlässlich des 
200. Jahrestages der Augsburger Konfession am 26. Juni 
1730 aufgeführt wurde, zum Einsatz.1 Einige Jahre später 
fertigte Bach eine neue Partitur an, die das heute geläufige 
Bild der Kantate Gott, man lobet dich in der Stille wieder-
gibt. Das in Reinschrift abgefasste Manuskript lässt sich 
anhand der Schriftentwicklung Bachs auf ungefähr 1742 
datieren. Nur diese Partitur2 blieb erhalten, der Original-
stimmensatz dagegen ist verschollen.

Neben der entstehungsgeschichtlichen Nähe zu BWV 120a 
und 120b steht die Ratswahlkantate in Parodiebeziehung 
zu weiteren Werken: Der zweite Satz „Jauchzet, ihr erfreu-
ten Stimmen“ korrespondiert nicht nur zu großen Teilen 
mit dem Eingangssatz von BWV 120a, sondern erscheint 
in neuer Gestalt auch im Symbolum Nicenum der Messe 
in h-Moll BWV 232 („Et expecto“); alle drei Sätze gehen 
wahrscheinlich unabhängig voneinander auf dieselbe un-
bekannte„Urfassung“ zurück. Die Arie „Heil und Segen“ 
(Satz 4) der Ratswahlkantate stimmt mit Satz 3 der Trau-
ungskantate BWV 120a überein und lässt auch eine große 
Ähnlichkeit mit dem dritten Satz der Sonate G-Dur für Vi-
oline und Cembalo (Frühform) BWV 1019a erkennen. Die 
Vorlage hierfür bildete eine nicht erhaltene Komposition 
aus früherer Zeit.3 Die Eingangsarie „Gott, man lobet dich 
in der Stille“ geht möglicherweise – ebenso wie Satz 6 von 
BWV 120a – auf den langsamen Satz eines verschollenen 
Köthener Violinkonzerts zurück.4

In der autographen Partitur ist nach dem Choral „Nun hilf 
uns, Herr, den Dienern dein“ (Satz 6) vermerkt: In Fine 
Intrada con Trombe e Tamburi. Entgegen der bisherigen 
Vermutung, dass es sich dabei um eine verschollene Intra-
da handelt,5 nimmt Bernd Heyder an, dass diese Angabe 
„auf einen tuschartigen Einsatz des Trompetenchors in der 
Schlusskadenz hinweist, ähnlich wie ihn Bach im Schluss-
choral der Michaelis-Kantate Man singet mit Freuden vom 
Sieg BWV 149 auskomponiert hat.“6

Der Textdichter der Kantate Gott, man lobet dich in der 
Stille ist unbekannt. In der Eingangsarie wird Psalm 65,2 
zitiert. Der hier zentrale Begriff „Stille“ mag Bach dazu 
veranlasst haben, von der Konvention abzuweichen und 
die Kantate mit einer kontemplativen Soloarie für Alt, zwei 
Oboi d‘amore, Streicher und Basso continuo zu beginnen. 
Erst als zweiter Satz folgt dann der üppig instrumentier-
te Chor mit drei Trompeten, Oboen und Pauken. Der 
Schlusschoral beruht auf der vierten Strophe des Te Deum 
in der deutschen Fassung von Martin Luther (1529).

Eine kritische Ausgabe der Kantate wurde erstmals 1876 
von Alfred Dörffel im Band 24 der Gesamtausgabe der 
Bachgesellschaft veröffentlicht (S. 249–284, Kommentar 
S. XXXIV–XXXVI). In der Neuen Bach-Ausgabe liegt sie seit 
1994 vor, herausgegeben von Christine Fröde (NBA I/32.2, 
S. 55–110, Kritischer Bericht S. 69–89).

Leipzig, im Oktober 2014 Ulrike Utsch

1	 Die	 Musik	 der	 Kantate	 BWV	 120b	 ist	 verschollen,	 aber	 teilweise	
aus	 BWV	 120	 rekonstruierbar,	 denn	 beide	 Eingangssätze	 sind	 mit	
demselben	 Bibeltext	 unterlegt	 und	 die	 Sätze	 2	 und	 4	 stimmen	
bezüglich	der	Vers-	und	Silbenanzahl	überein.

2	 Zu	der	Provenienz	siehe	den	Kritischen	Bericht.
3	 Friedrich	Smend	äußerte	die	Vermutung,	dass	der	Satz	auf	eine	

verschollene	Köthener	Sopranarie	zurückgeht,	vgl.	Bach in Köthen,	
Berlin	1951,	S.	62	ff.

4	 Vgl.	Friedrich	Smend,	Bach in Köthen,	S.	65	ff.
5	 Vgl.	den	Kritischen	Bericht	der	NBA	I/32.2,	S.	89.
6	 Bachs Kantaten. Das Handbuch,	hrsg.	von	Reinmar	Emans	und	Sven	

Hiemke,	Bd.	2,	Laaber	2012,	S.	163.
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Foreword

The cantata Gott, man lobet dich in der Stille BWV 120 
was composed around 1742, for a Leipzig city council 
election. Movements 1, 2 and 4 were probably perfor-
med some years previously (before 1729) in an “original 
version” of this cantata which is no longer extant. These  
three movements then formed the parody model for 
the wedding cantata Herr Gott, Beherrscher aller Dinge 
BWV 120a (here: movements 6, 1 and 3), which has only 
partially survived and can be dated to approximately 1729. 
The same movements were used once again for the can-
tata BWV 120b, which was performed on the occasion 
of the 200th anniversary of the Augsburg Confession, 
26 June 1730.1 Several years later, Bach produced a new 
score, reflecting the cantata we know today as Gott, man 
lobet dich in der Stille. The manuscript2, a fair copy, can be 
dated by means of the development of Bach’s handwriting 
to around 1742. Only the score has survived, the original 
set of parts has been lost.

Apart from the close connection of its origination to BWV 120a 
and 120b, the “Ratswahlkantate” also displays a parodistic 
relationship to other compositions. The second movement, 
“Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen” corresponds not only to 
large sections of the opening chorus of BWV 120a, but ap-
pears in a different guise also in the “Symbolum Nicenum” 
of the B-minor Mass BWV 232 („Et expecto“); all three 
movements were probably based – independently of each 
other – on the same unknown “original version“. The aria 
“Heil und Segen” (movement 4) corresponds to the third 
movement of the wedding cantata BWV 120a, as well as 
showing great similarity to the third movement of the So-
nata in G major for violin and harpsichord (early version) 
BWV 1019a. This work is modeled on a no longer extant 
composition of an earlier date.3 The opening aria “Gott, 
man lobet dich in der Stille,” like movement 6 of BWV 120a, 
is possibly based on the slow movement of a lost violin 
concerto from Köthen.4

In the autograph score there is an annotation after the cho-
rale “Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein” (movement 6): 
In Fine Intrada con Trombe e Tamburi. Contrary to received 
opinion – that this concerns a lost Intrada5 – Bernd Heyder 
assumes that this indication refers to a “fanfare-like entry 
of the trumpet choir in the closing cadence, resembling 
the one which Bach wrote out fully in the final chorale of 
the Michaelis cantata Man singet mit Freuden vom Sieg 
BWV 149.”6

The librettist of the cantata Gott, man lobet dich in der Stille 
is unknown. The opening aria quotes Psalm 65, verse 2. 
The central concept of “silence” may have caused Bach 
to depart from convention and begin the cantata with a 
contemplative aria for contralto voice, two oboes d’amore, 
strings, and basso continuo. It is in the second movement 
that we find a lavishly orchestrated chorus with three trum-
pets, oboes and timpani. The closing chorale is based on 
the fourth verse of Martin Luther’s German version of the 
Te Deum (1529).

The first critical edition of this cantata was published in 
1876 by Alfred Dörffel in volume 24 of the Bach-Gesell-
schaft-Ausgabe (pp. 249–284, commentary pp. XXXIV–
XXXVI). It was published in the Neue Bach-Ausgabe in 
1994, edited by Christine Fröde (NBA I/32.2, pp. 55–110, 
Critical Report pp. 69–89).

Leipzig, October 2014 Ulrike Utsch
Translation: David Kosviner

1	 The	music	of	the	cantata	BWV	120b	is	lost,	but	it	can	be	reconstructed	
partly	from	BWV	120.	Both	opening	arias	are	based	on	the	same	text	
from	the	bible	and	the	movements	2	and	4	of	both	cantatas	have	the	
same	number	of	verses	and	syllables.

2	 See	the	Critical	Report	for	the	provenance.
3	 Friedrich	Smend	expresses	the	conjecture	that	this	movement	is	

based	on	a	lost	soprano	aria	from	Köthen,	see	Bach in Köthen,	Berlin,	
1951,	pp.	62ff.

4	 Cf.	Friedrich	Smend,	Bach in Köthen,	pp.	65ff.
5	 Cf.	the	Critical	Report	in	the	NBA	I/32.2,	p.	89.
6	 Bachs Kantaten. Das Handbuch,	ed.	by	Reinmar	Emans	and	Sven	

Hiemke,	vol.	2,	Laaber,	2012,	p.	163.
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Avant-propos

La cantate Gott, man lobet dich in der Stille (Avec confian-
ce, on te louera) BWV 120 a été composée pour l’élection 
du conseil municipal de Leipzig vers 1742. Les mouvements 
1, 2 et 4 ont probablement déjà été joués quelques années 
auparavant (avant 1729) dans une première version de la 
cantate qui n’a pas été conservée. Ces trois mouvements 
ont ensuite servi de modèle pour la parodie qu’est la can-
tate de mariage Herr Gott, Beherrscher aller Dinge (Seig-
neur Dieu, souverain de toute chose) BWV 120a (ici les 
mouvements 6, 1 et 3), transmise sous forme incomplète, 
qui peut être datée de 1729 environ. Ces mouvements 
ont de nouveau été utilisés dans la cantate BWV 120b, 
jouée à l’occasion du 200e anniversaire de la Confession 
d’Augsbourg le 26 juin 1730.1 Quelques années plus tard, 
Bach écrivit une nouvelle partition qui reflète la forme usu-
elle aujourd’hui de la cantate Gott, man lobet dich in der 
Stille. En se basant sur l’évolution de l’écriture de Bach, le 
manuscrit copié au propre peut être daté de 1742 environ. 
Seule cette partition2 a été conservée, les parties originales 
ont par contre disparu.

En plus de l’histoire de sa création proche de celles des 
BWV 120a et 120b, la cantate pour l’élection du conseil 
municipal a également des relations parodiques avec d’au-
tres œuvres : le deuxième mouvement « Jauchzet, ihr er-
freuten Stimmen » (Exultez, voix jubilatoires) correspond 
non seulement en grande partie au mouvement d’intro-
duction de BWV 120a, mais apparaît aussi sous une forme 
nouvelle dans le Symbolum Nicenum de la Messe en si 
mineur BWV 232 (« Et expecto ») ; les trois mouvements 
proviennent probablement, indépendamment les uns des 
autres, de la même version originale inconnue. L’air « Heil 
und Segen » (Bonheur et bénédiction) (4e mouvement) 
correspond au 3e mouvement de la cantate de mariage 
BWV 120a et présente aussi une grande similitude avec 
le troisième mouvement de la Sonate en sol majeur pour 
violon et clavecin (forme initiale) BWV 1019a. Une com-
position antérieure, non conservée, lui a servi de modèle.3

Le premier air « Gott, man lobet dich in der Stille » (Ô Dieu, 
c’est dans une confiance paisible qu’on te louera) provi-
ent probablement, tout comme le 6e mouvement de BWV 
120a, du mouvement lent d’un concerto pour violon dispa-
ru de l’époque de Köthen.4

Après le choral « Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein » (Vi-
ens donc secourir tes serviteurs, 6e mouvement), on peut 
lire sur la partition autographe : In Fine Intrada con Trombe 
e Tamburi. Contrairement à l’hypothèse antérieure selon 
laquelle il s’agirait d’une intrada disparue,5 Bernd Heyder 
suppose que cette mention indique « une entrée en fan-
fare du chœur de trompettes dans la cadence finale, à la 
manière dont Bach l’avait entièrement écrite dans le choral 
final de la cantate Michaelis Man singet mit Freuden vom 
Sieg [On chante des chants de victoire dans les demeures 
des justes] BWV 149 ».6

L’auteur du texte de la cantate Gott, man lobet dich in 
der Stille est inconnu. Le psaume 65,2 est cité dans l’air 
d’introduction. Le mot principal « Stille » (silence) pourrait 

avoir amené Bach à déroger aux conventions et à com-
mencer la cantate par un air solo contemplatif écrit pour 
alto, deux hautbois d’amour, cordes et basse continue. 
Le chœur accompagné par un important orchestre avec 
trois trompettes, hautbois et timbales ne constitue que le 
deuxième mouvement. Le choral final est basé sur la qua-
trième strophe du Te Deum dans sa version allemande de 
Martin Luther (1529).

Une édition critique de la cantate a été publiée pour la 
première fois en 1876 par Alfred Dörffel au volume 24 de 
l’édition intégrale de la Bachgesellschaft (p. 249–284, com-
mentaires p. XXXIV–XXXVI). Elle est présente dans Neue 
Bach-Ausgabe depuis 1994, éditée par Christine Fröde 
(NBA I/32.2, p. 55–110, rapport critique p. 69–89).

Leipzig, octobre 2014 Ulrike Utsch
Translation: Josiane Klein

1	 On	a	perdu	la	musique	de	la	cantate	BWV	120b,	mais	celle-ci	peut	en	
partie	être	 reconstituée	à	partir	de	 la	cantate	BWV	120:	 les	choeurs	
d‘entrée	de	ces	deux	cantates	se	basent	en	effet	 sur	 le	même	texte	
biblique,	et	les	mouvements	2	et	4	suivent	le	même	modèle	en	terme	
de	vers	et	de	syllabes.

2	 Voir	le	rapport	critique	pour	la	provenance.
3	 Friedrich	Smend	a	émis	l’hypothèse	que	ce	mouvement	provient	d’un	

air	de	soprano	disparu	datant	de	l’époque	de	Köthen,	cf.	Bach in 
Köthen,	Berlin	1951,	p.	62	et	suivantes.

4	 Cf.	Friedrich	Smend,	Bach in Köthen,	p.	65	et	suivantes.
5	 Cf.	le	rapport	critique	de	la	NBA	1/32.2,	p.	89.
6	 Bachs Kantaten. Das Handbuch,	édité	par	Reinmar	Emans	et	Sven	

Hiemke,	tome	2,	Laaber,	2012,	p.	163.
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Kritischer Bericht

I. Die Quelle

A. Autographe Partitur
Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 
(PL-Kj), Signatur Mus. ms. Bach P 871 (vormals Staats-
bibliothek zu Berlin). 
Die autographe Partitur umfasst einen Umschlag und fünf 
ineinander gelegte Bogen (Blattformat 33 x 21 cm, unbe-
schnitten). Jeder Bogen zeigt das Wasserzeichen Gekrönter 
Doppeladler mit Herzschild.1

Der Umschlag besteht zwar aus dem gleichen Papier wie 
die Partitur, trägt aber keine zeitgenössischen, sondern  
spätere Titelaufschriften: Gott man lobet. [Blei, Hs. Franz 
Hausers] | Auf die Rathswahl in Leipzig. [Tinte, Hs. Christi-
an Friedrich Penzels] | Gott man lobet dich [Blei, Hs. Franz 
Hausers]. Der Kopftitel lautet: J. J Concerto à 4 Voci. due 
Hautb. due Violini, Viola, 3 Trombe, Tamburi è | Conti-
nuo [Hautb. korrigiert, möglicherweise aus. Flaut. oder Fl.]
Die Kantate ist fortlaufend in der Satzfolge 1, 2, 5, 6, 3, 
4 niedergeschrieben. Im Gegensatz zu den meisten ande-
ren seiner Partituren hat Bach diese Handschrift sorgfältig 
bezeichnet. Die Schriftformen weisen auf eine Entstehung 
im Jahr 1742 oder einem der darauffolgenden Jahre hin. 
Von der zweiten Seite wurde die Partitur mit den Zahlen 
2 bis 20 versehen. Daneben gibt es eine bibliothekarische 
Zählung (Blei) der rechten Seiten von 1 bis 23, die den 
Titelumschlag miteinbezieht.
Nach Bachs Tod ging die Handschrift vermutlich in den Be-
sitz Wilhelm Friedemann Bachs über. Ein klares Indiz hierfür 
ist der Provenienzgang. Wie für die Musikalien aus dem 
Erbteil des ältesten Bach Sohnes typisch, wurde auch diese 
Partitur zunächst an den Oelsnitzer Kantor Johann Georg 
Nacke (1718–1804) oder an dessen Schüler Christian Fried-
rich Penzel (1737–1801) weitergegeben. Danach erhielt sie 
Nackes Amtsnachfolger Johann Gottlob Schuster (1765–
1839), der die Partitur 1833 an Franz Hauser (1794–1870) 
verkaufte. 1904 wurde sie zusammen mit der Sammlung 
Hausers von der Königlichen Bibliothek übernommen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Handschrift als ver-
schollen; erst Ende der 1970er Jahre wurde bekannt, dass 
sie zusammen mit einigen anderen Bach-Handschriften der 
ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek nach Polen in die 
Biblioteka Jagiellońska gelangt war.2

Unberücksichtigt bleiben die drei erhaltenen Partiturab-
schriften aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts:
1.  Bodleian Library, Oxford (GB-Ob), Signatur MS. M. De-

neke Mendelssohn c. 61, Faszikel 10
2.  Staatsbibliothek zu Berlin (D-B), Signatur Mus. ms. Bach 

P 193
3.  Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Hal-

le (Saale) (D-HAu), Signatur Ms. 157
Alle gehen auf die autographe Partitur zurück. Ihre jewei-
ligen Unterschiede (z. B. hinsichtlich Satzreihenfolge, Par-
tituranlage, Besetzung) schließen gegenseitige Abschriften 
aus.3 Die zum Teil voneinander abweichenden Besetzungs-
angaben und das Fehlen des Choraltextes in Satz 6 weisen 
darauf hin, dass nicht die Originalstimmen als Kopiervor-
lage dienten.

II. Zur Edition

Die Stuttgarter Bach-Ausgaben verstehen sich als kritische 
Ausgaben. Der Notentext wird unter Berücksichtigung 
des aktuellen Forschungsstandes durch einen kritischen 
Vergleich der erreichbaren Quellen gewonnen. Die Text-
redaktion orientiert sich an den Editionsrichtlinien, wie sie 
für die Denkmäler- und Gesamtausgaben unserer Zeit ent-
wickelt wurden.4 Instrumentenangaben und Satztitel wer-
den vereinheitlicht, der originale Wortlaut kann den Ein-
zelanmerkungen entnommen werden. Die Einzelsätze sind 
in den Quellen nicht nummeriert. Vorschlagsnoten werden 
generell nicht mit Bogen an die Hauptnote angebunden.
Alle Eingriffe des Herausgebers in den Notentext, die über 
die Anpassung an moderne Notationsgewohnheiten – z.B. 
die Ersetzung heute ungebräuchlicher Schlüssel, Ergänzung 
bzw. Tilgung von Warnakzidentien, moderne Orthografie 
beim Singtext – hinausgehen, werden in geeigneter Weise 
dokumentiert. Manche Entscheidungen, etwa die Ergän-
zung von im Original fehlenden dynamischen Bezeichnun-
gen, Staccatopunkten oder Bögen aufgrund eindeutiger 
Analogien, die insgesamt sehr behutsam erfolgen, sind 
bereits im Notentext diakritisch (durch Kleinstich, Kursiv-
druck, Strichelung oder auch Klammern) gekennzeichnet 
und bedürfen im Kritischen Bericht keiner besonderen Er-
wähnung. In den Einzelanmerkungen werden alle Abwei-
chungen der Edition von der Quelle festgehalten.

III. Einzelanmerkungen

Die Edition beruht allein auf der autographen Partitur A. Alle Anmer-
kungen beziehen sich auf diese Quelle, Korrekturen in der Handschrift 
werden nicht angeführt.
Besetzungsangabe in der Kopfzeile des 1. Satzes: J. J. Concerto à 4 Voci. 
due Hautb. due Violini, Viola, 3 Trombe, Tamburi è | Continuo. Sowohl 
hier als auch in der Überschrift zu Satz 2 sind Oboen als Holzblasinstru-
mente angegeben; aufgrund des Tonumfangs kann es sich jedoch nur um 
Oboi d’amore handeln. Die gesamte Partitur ist unbeziffert. Für die  Sätze 
5 und 6 gibt es keine Hinweise auf die Besetzung.

Abkürzungen:
A = Alto, B = Basso, Bc = Basso continuo, Bg. = Bogen, Instr. = Instrumente, 
Obda= Oboe d’amore, S = Soprano, Stacc. = Staccato, T = Tenore, 
T. = Takt, Tr = Tromba,Va = Viola, Vl = Violino, Vlcon = Violino concertato
Zitiert wird in der Reihenfolge Takt – Stimme – Zeichen im Takt (Note oder 
Pause) – Lesart/Bemerkung.

1. Aria
Ohne Satztitel. Der Satz endet in der Altstimme in T. 88 mit 10 Pausentak-
ten, in den Instrumentalstimmen nach T. 88 mit DC, die entsprechenden 
Einsatzzeichen in T. 2 sind nicht vorhanden; das Schlussritornell wurde in 
der NA ausgeschrieben.
31 Vl II 6 fis1, NA gleicht an T. 7 an
33 Va 6 cis2, NA gleicht an T. 86 an
36, 89 Va 3–5 ohne Stacc., NA gleicht an Ob und Vl an
65 Obda II  2. Stacc.-Punkt nicht vorhanden, NA gleicht 

an Obda I an
97 alle Satzschluss in T. 10 durch Fermaten markiert

1	 NBA	IX/1,	Nr.	65.
2	 Vgl.	 Die Bach-Sammlung. Katalog und Register,	 hrsg.	 von	 der	

Staatsbibliothek	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	München	2003,	S.	
VII.

3	 Ausführliche	Beschreibung	der	Handschriften	siehe	Kritischer	Bericht	
der	NBA	I/32.2,	S.	73–75	und	78f.

4	 Editionsrichtlinien Musik,	hrsg.	von	Bernhard	R.	Appel	und	Joachim	
Veit	unter	Mitarbeit	von	Annette	Landgraf,	Kassel	2000.
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2. Chorus
Satzüberschrift: Chorus, Trombe é Tamburi, Hautb é Violini. Die übrige 
Besetzung geht aus der Kopfzeile des 1. Satzes hervor.
17–19, 22 S, A, T, B  Text Jauchzet ihr erfeuten Stunden statt 

Jauchzet ihr erfreuten Stimmen
55 Tr/Ob/Vl I 7 g2, # erst vor 10. Note, NA gleicht an T. 5 an
Nach Satzabschluss Vermerk: NB. Volti, seque il Recit: Basso

3. Recitativo
Satzüberschrift: Recit Basso.

4. Aria
Satzüberschrift: Aria. Violino concertino, due Violini, Viola, è Soprano. 
Der Satz endet T. 79 in der Sopranstimme mit 12 Pausentakten, in den 
Streicherstimmen mit Kustos, Segno und Da Capo bzw. DC, in der Con-
tinuostimme mit den ersten drei Noten, Kustos, Segno und DC. Die ent-
sprechenden Einsatzzeichen in T. 1 sind nicht vorhanden; das Schlussri-
tornell wurde in der NA ausgeschrieben.
11 Vl II Bg 2–3
29 Va 3 fis statt g
30 S 1–2 mit Textsilbe le- unterlegt
76 Bc 2–3 im Tenorschlüssel notiert
77 Bc 3–6 im Tenorschlüssel notiert
78 S Bg. 3–5, NA gleicht an T. 38 an
 Bc 1–4 im Tenorschlüssel notiert
90 Instr.  letzte Note: Satzschluss in T. 12 durch Ferma-

ten über der 1. Note der 2. Takthälfte ange-
geben; Taktwert an Vlcon angeglichen

Nach Satzabschluss Vermerk: Seq[uitur] Recit sub signo [Verweiszeichen] 
| pag. i5.

5. Recitativo
Der Satztitel ergibt sich aus der Bemerkung über diesem Satz: Nach der 
letzter[en] Soprano Aria, folget kommendes Recit: und | beschließt mit 
d[em] Choral. Besetzungshinweise fehlen; NA ergänzt Instrumentierung 
in naheliegender Weise.

6. Choral
Satztitel: Choral. Ohne Besetzungshinweise; NA ergänzt Instrumentierung 
in naheliegender Weise.
1–2, 15–16 S, A, T, B  Textunterlegung Nun hilf uns, Herr, den Die-

nern dein bzw. und heb sie hoch in Ewigkeit 
nur unter dem Bc-System

Nach Satzabschluss im 1. und 5. System: Fine, darunter Vermerk: In Fine 
Intrada con Trombe | e Tamburi.




