
Vorwort 
 

Noch immer ruft bei einer bestimmten Zuhörerschaft wie auch bei so manchen Inter-
pret*innen das Genre der Orgel-Transkription ein widersprüchliches Echo hervor. Dabei 
ist doch die Entstehung der frühesten bekannten Orgelmusik mit dieser Thematik eng 
verbunden, auch wenn es sich dabei zuerst meist um Bearbeitungen von Vokalmusik, 
sogenannte Intavolierungen, handelt. Johann Sebastian Bach selbst hat mit seinen 
„Schübler-Chorälen“ (BWV 645–650) nicht nur eigene Werke aus Kantaten-Sätzen für 
die Orgel beispielhaft umgeschrieben, sondern daneben auch Orchester-Concerti vor-
nehmlich italienischer Meister für Tasteninstrumente arrangiert. Dabei mag die Inten-
tion solcher Bearbeitungen durchaus verschiedene Ursachen haben: 

Während beispielsweise bei den sogenannten Motettenkolorierungen von Heinrich 
Scheidemann (1595–1663) die Orgel ursprünglich wohl als Ersatz für den abwesenden 
Chor fungierte, ging es Bach vielleicht eher darum, qualitativ hochwertige Orchester-
musik oder eigene Kantatensätze quasi auch als Solist für Tasteninstrumente ständig 
verfügbar zu halten. In späterer Zeit war für reisende Orgelvirtuosen wie beispielsweise 
Edwin Lemare (1865–1934) die Orgel ein Medium, berühmte Musik wie etwa Ouvertü-
ren aus Wagner-Opern jederzeit einem breiten Publikum auch ohne Orchester nahebrin-
gen zu können. 

In dieser Tradition hat Wolfgang Rübsam nun zwei große Werke von Johann Sebastian 
Bach für Orgel transkribiert. Die Zahl der bisher publizierten Bearbeitungen von 
BWV 1067 ist überschaubar. Meistens handelt es sich dabei um Fassungen für Flöte 
und Tasteninstrument, um das populäre Werk auch ohne Streicher interpretieren zu 
können. 

Eine autographe Partitur dieser Suite konnte bisher nicht aufgefunden werden, es exis-
tieren aber Orchesterstimmen aus den Jahren um 1738/1739, einer Zeit also, als Bach 
wiederholt die Leitung des Leipziger Collegium Musicum übernommen hatte und dieses 
Werk vermutlich bei den Konzerten im Zimmermannschen Kaffeehaus zur Aufführung 
brachte. Lebhafte Dialoge zwischen Tutti und Soloflöte bringen einen besonderen, die 
Struktur auflockernden Aspekt bereits in die Ouvertüre. In der anschließenden Tanz-
satzfolge wechseln sich traditionellere Stücke wie Sarabande, Bourrée und Menuett mit 
eher moderneren, galanten Elementen wie Rondeau, Polonaise und Badinerie ab. Er-
staunlich ist, dass Bach der Tonart h-Moll, der er so viel ernste und schmerzerfüllte Mu-
sik zugewiesen hat wie etwa das Kyrie der h-Moll-Messe BWV 232, hier einen völlig 
anderen, zumeist heiter-gelösten Duktus gibt. 

Noch seltener zu finden sind Transkriptionen zu BWV 1068 mit Ausnahme des zweiten 
Satzes, des berühmten Air, eines der populärsten Stücke der klassischen Musik über-
haupt, welcher heute in vielfältigen, sogar vokalen Bearbeitungen existiert. Die Faktur 
des Satzes lässt vermuten, dass diese Orchestersuite ursprünglich wohl in einer Fassung 
ohne Bläser existierte, da diese wie die Oboen die Streicherstimmen meist nur verdop-
peln oder wie die Trompeten lediglich Themenköpfe und Kadenzen klanglich hervorhe-
ben. Auch dieses Werk entstand wohl in Zusammenhang mit den Aufführungen des be-
sagten Collegium Musicum. 

Die vorliegenden Orgel-Fassungen Wolfgang Rübsams bereichern nun das Repertoire 
für das wahrhaft vielseitige Instrument um zwei gewichtige Werke des Leipziger 
Thomaskantors.  



Die Bearbeitungen gehen von einer zweimanualigen Orgel mit Hauptwerk und Positiv 
aus. Mittig zwischen den Manualsystemen stehende Werkangaben bezeichnen das Spie-
len beider Hände auf dem angegebenen Manual. 

Dabei hält sich die Transkription im Großen und Ganzen an die Originalvorlage und 
stellt in diesem Sinne keine Bearbeitung dar wie etwa bei „Bach‘s Memento“ von 
Charles-Marie Widor (Butz-Verlag BU 2160), wo in teils erheblicher Weise in den No-
tentext eingegriffen wurde. Vielmehr sind Verlegungen der Stimmen in andere Lagen 
oder auch Vereinfachungen durch Weglassen von Verdoppelungen etc. letztlich einer 
besseren Spielbarkeit geschuldet. Trotzdem sind besonders die Mittelteile der Ouvertü-
ren von gehobenem spieltechnischen Anspruch und erfordern insbesondere eine profun-
de Pedaltechnik. 

Man könnte daher auch mit Girolamo Frescobaldi (1583–1643) frei nach seiner Bemer-
kung zur „Bergamasca“ aus seinen „Fiori musicali“ sprechen: „Wer diese[s] … [Stücke] 
… spielt, wird nicht wenig lernen“. Zudem werden Interpret*innen wie die Hörerschaft 
mit wunderbarer Musik belohnt. 

 
St. Ingbert, im April 2023 Christian von Blohn 
 

 
 
 

Foreword 
 

The genre of the organ transcription may meet with a mixed response from some listen-
ers and performers, but in fact some of the earliest known pieces for organ were tran-
scriptions – mostly arrangements of vocal music known as intavolations. Subsequently, 
Johann Sebastian Bach himself not only provided masterful organ versions of move-
ments from his own cantatas in the form of the “Schübler Chorales” (BWV 645–650), 
but also arranged orchestral concerti, mainly by Italian composers, for keyboard instru-
ments. Over the centuries, people have been inspired to make such arrangements for a 
variety of reasons: 

For example, in the case of the motet intabulations by Heinrich Scheidemann (1595–
1663) the organ was probably intended to replace an absent choir, whilst Bach seems to 
have been interested in making sure that high-quality orchestral music or his own canta-
ta movements were always available for a keyboard soloist. In later years, itinerant or-
gan virtuosos like Edwin Lemare (1865–1934) used the organ as a means to perform 
famous pieces like the overtures from Wagner’s operas to a broad audience, without the 
need for an orchestra. 

Taking up this tradition, Wolfgang Rübsam has transcribed two major works by Johann 
Sebastian Bach for organ. There are not many published arrangements of BWV 1067. 
Most of them have been versions for flute and keyboard instrument enabling the popular 
work to be performed without strings. 

No autograph score of this suite has been found, but orchestral parts from around 
1738/1739 do exist. This was a time when Bach was regularly in charge of Leipzig’s 
Collegium Musicum and presumably performed this work at concerts in Zimmermann’s 
coffeehouse. In the overture, lively dialogues between tutti and solo flute give a special 
touch, lightening the texture of the movement. In the ensuing sequence of dances, more 
traditional pieces like Sarabande, Bourrée and Menuett alternate with more modern, 



“gallant” elements such as Rondeau, Polonaise and Badinerie. It is remarkable to see 
how Bach uses the key of B minor, which he used for so much serious and pain-imbued 
music like the Kyrie of the B Minor Mass BWV 232, to impart an entirely different, 
generally relaxed and cheerful mood. 

Transcriptions of BWV 1068 are even rarer, with the exception of the second move-
ment, the famous Air on a G String: this is one of the most popular pieces of all classi-
cal music and can be found in a vast number of arrangements, even for voice. The struc-
ture of the movement suggests that this orchestral suite originally existed in a version 
without wind instruments, since these (e.g. the oboes) mainly simply double the strings 
or (e.g. the trumpets) merely emphasise the main themes and cadences. This work also 
was probably composed for performances by the Collegium Musicum. 

These new versions for organ by Wolfgang Rübsam now enrich the repertoire of what is 
truly a versatile instrument with two major works by the famous cantor of St. Thomas’s, 
Leipzig.  

The arrangements are intended for a two-manual organ with Great and Positiv. Instruc-
tions for the use of manuals placed between the manual systems indicate that both hands 
should be played on the designated manual.  

To a large extent, the transcription adheres to the original and, in this sense, is not an ar-
rangement like “Bach’s Memento” by Charles-Marie Widor (Butz-Verlag BU 2160), 
which intervenes, quite substantially in some instances, in the score. Rather, where parts 
are moved between the octaves or doubling is omitted, this is purely for ease of perfor-
mance. Nevertheless, the central parts of the overtures do pose some challenges for the 
player’s technique and, in particular, require very good pedalling skills. 

One could therefore take up the words of Girolamo Frescobaldi (1583–1643) in his 
comments on the “Bergamasca” from his “Fiori musicali”: “He who plays this … will 
learn not a little”. Also, performers and listeners alike will be rewarded with wonderful 
music. 

 
St. Ingbert, April 2023 Christian von Blohn 
 Translation: Andrew Sims 
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