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VorWort

ao. univ.-Prof. i. r. dr. herbert seifert (* 1945, Baden, niederösterreich) studierte 
von 1963 bis 1970 an der universität Wien musikwissenschaft als haupt-  sowie 
theaterwissenschaft als nebenfach und promovierte mit einer dissertation zu 
giovanni Buonaventura Viviani.1 seine universitäre Lauf bahn am institut für 
 musikwissenschaft hatte er 1966 als studienassistent begonnen, und er setzte sie 
1970 als hochschulassistent, später als universitäts- und oberassistent fort. 1988 
wurde er assistenzprofessor, und im folgejahr außerordentlicher universitäts-
professor. seit 2010 ist herbert seifert im ruhestand, lehrt jedoch weiterhin am 
 Wiener institut für musikwissenschaft.
mit seiner habilitationsschrift Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert 
(1981, gedruckt 1985)2 legte seifert ein absolutes standardwerk vor. damit sowie 
mit einer großen zahl weiterführender studien, in denen akribische Quellen-
arbeit eine intensive Verbindung mit der edition und analyse von Libretti und 
 Partituren eingeht, schrieb er die geschichte der musikdramatik nördlich der 
 alpen und insbesondere im herrschaftsgebiet der habsburger für das 17. und frühe  
18. jahrhundert neu. deshalb ist es für das don juan archiv Wien eine ehre, die-
sem forscher den zweiten Band der reihe Summa Summarum zu widmen, in der 
gesammelte schriften von Persönlichkeiten erscheinen, deren Werk für das Ver-
ständnis der euro päischen opern- und theatergeschichte – besonders des 17. und 
18. jahrhunderts – eine zentrale rolle spielt.3

der vorliegende Band Texte zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert. Aufsätze 
und Vorträge versammelt insgesamt 72 Beiträge aus herbert seiferts umfangreichem 
wissenschaftlichen Œuvre,4 darunter acht bisher nicht publizierte Vortragstexte. 
die studien stammen aus fachzeitschriften und sammelbänden, besonders aber 
aus tagungspublikationen, die seiferts rege Vortragstätigkeit im in- und ausland 
dokumentieren. zudem sind Beiträge aus Programmheften (besonders des Wiener 
festivals Resonanzen) sowie Booklets zu Cd-einspielungen berücksichtigt.

1 Giovanni Buonaventura Viviani. Leben, Instrumental- und vokale Kammermusikwerke (Wiener Ver-
öffentlichungen zur musikwissenschaft 21). tutzing: hans schneider 1982.

2 Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert (Wiener Veröffentlichungen zur musikwissen-
schaft 25). tutzing: hans schneider 1985.

3 siehe reinhart meyer: Schriften zur Theater- und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts, hg. von 
matthias j. Pernerstorfer (summa summarum 1). Wien: hollitzer Wissenschaftsverlag 2012; im 
vorliegenden Band dazu s. 1065–1067. 

4 die Bibliographie der schriften von herbert seifert findet sich auf s. 937–950 des vorliegenden 
Bandes. 
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die artikel für musiklexika – besonders Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
New Grove Dictionary of Music and Musicians und das Österreichische Musiklexikon 
– sind verzeichnet (s. 948–950), auf die seit den frühen 1980er jahren zunächst in 
Wiener tageszeitungen (Die Presse, Kurier), danach in Wiener musikzeitschriften 
(Music Manual, Österreichische Musikzeitschrift) veröffentlichten musikkritiken sei 
an dieser stelle zusätzlich hingewiesen.

* * *
die hier versammelten texte sind in drei chronologisch aufeinanderfolgende ab-
schnitte gegliedert: „aus italien über salzburg nach europa“ (s. 1–252), „oper am 
Wiener kaiserhof “ (s. 253–762) – besonders dieser teil kann als Weiterführung des 
gleichnamigen Buches gelesen werden – sowie „sakrale und profane musikdrama-
tik“ (s. 763–934), die ihrerseits nach möglichkeit chronologisch aufgebaut sind. 
aus ihnen wird herbert seiferts historischer zugang zur musik- und opernge-
schichte deutlich: ihm geht es nicht nur um ein Werk, sondern ebenso um die kon-
kreten Personen, die an der kunstproduktion beteiligt oder dafür verantwortlich 
waren, um deren Lebenssituation und den größeren gesellschaftlich- politischen 
kontext.
die biographische forschung zu bedeutenden künstlern zählt deshalb zu den eck-
pfeilern von seiferts arbeit. zu nennen sind studien zu francesco rasi (1574–1621, 
s. 15–87),5 giovanni Valentini (?1582–1649, s. 613–632), antonio Cesti (1623–1669, 
s. 195–252), antonio draghi (?1634–1700, s. 451–484) und Pietro Pariati (1665–
1733, s. 539–562). zu diesem zweck durchforstete seifert adelsarchive in florenz 
 (archivio di stato/archivio mediceo del Principato), mantua (archivio di stato/
archivio gonzaga) und Wien (familienarchiv harrach) sowie diplomatische kor-
respondenzen in diesen städten, wertete diese Quellen aus und edierte wichtige 
funde, besonders Briefe, die Licht auf das interessante Verhältnis künstler und 
auftraggeber – adel und klerus – werfen.
damit ist ein zweiter fokus angesprochen, unter dem seifert die musikdramati-
sche Produktion untersucht. Welche rolle spielten kunstliebende Persönlichkeiten 
wie marcus sitticus graf von hohenems, fürsterzbischof von salzburg (1574–1619, 
reg. 1612–1619), für sänger wie den genannten francesco rasi oder die rezepti-
on der opern von Claudio monteverdi (1567–1643) nördlich der alpen? und wel-
che Bedeutung wiederum hatte diese damals neue kunstform für ihre förderer? 
Besonders zur ersten Blüte der italienischen oper außerhalb italiens in salzburg 
(s. 15–87) sowie zur frühen rezeption der oper an den höfen der habsburger  
 

5 zu erwähnen ist hier auch die edition von francesco rasi: Musiche da camera e da chiesa / Camillo 
orlandi: Arie a tre, due et a voce sola, hg. von herbert seifert (denkmäler der musik in salzburg 7).  
salzburg: selke-Verlag 1995, deren Vorwort im vorliegenden Band abgedruckt ist (s. 67–73).
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(besonders s. 323–390) konnte seifert die mit den namen alexander von Weilen 
(1863–1918) und franz hadamowsky (1900–1995) verbundene ältere forschung auf 
eine völlig neue Basis stellen.
seine funde kontextualisiert seifert in einer reihe von studien, in denen er eine 
topographie der frühen rezeption der oper, aber auch anderer musikdramatischer 
gattungen wie des Balletts entwirft,6 und entwicklungs- wie rezeptionslinien 
aufzeigt (s. 89–194), die ihrerseits häufig von dynastischen und diplomatischen Be-
ziehungen (s. 683–762) abhängig waren. alle frühen opernaufführungen durch 
die habsburger, sei es nun am Vorabend des dreißigjährigen krieges im Land-
ständischen saal in Prag (1617), aus anlass der krönung von eleonora  gonzaga, 
der zweiten frau kaiser ferdinands ii, zur königin von ungarn (1622) oder am 
reichstag in regensburg (1623), sind als politische stellungnahmen zu verstehen. 
in diesen zusammenhang gehören Beiträge zu opernaufführungen im rahmen 
von hofreisen oder bei hochzeiten7 (s. 289–322, 413–438, 845–860).
neben diesen anlässen interessieren seifert die institutionellen rahmenbedin-
gungen, was sich in seinen arbeiten zu den kaiserlichen hofkapellen und deren 
 musikern widerspiegelt (s. 563–683). ausgehend von einer breit angelegten erfas-
sung der informationen aus hofzahlamtsrechnungen, totenbeschauprotokollen 
und anderen Quellen in einer datenbank würdigt er auch die nicht im rampen-
licht stehenden künstler.
Von den musikern wurden nicht nur italienische opern gegeben, sondern eine 
Vielzahl unterschiedlicher musikalischer formen gepf legt. seifert schenkt der 
historischen terminologie große aufmerksamkeit (besonders s. 147–158), und be-
schreibt sehr differenziert szenisch und nicht-szenisch dargestellte gattungen wie 
das  oratorium und – als Wiener spezialität – das sepolcro (s. 763–828), ebenso die 
serenata, das Ballett und aufführungen von stücken der italienischen Commedia 
dell’arte.
das unterhaltungsprogramm des kaiserlichen hofes war umfangreich und vielfäl-
tig, und da seifert seine forschungen in den drei jahrzehnten nach der Publikation 
seiner habilitationsschrift intensiv fortgesetzt hat, verwundert es wenig, dass er-
gänzungen und korrekturen zu dem dort gedruckten spielplan notwendig gewor-
den sind. für ein am don juan archiv Wien laufendes Projekt zum Wiener thea-

6 zusätzlich zu den hier abgedruckten texten sei besonders auf zwei überblicksdarstellungen hin-
gewiesen, in denen seifert die musikdramatische Produktion im kontext der musikgeschichte 
verortet: „die entfaltung des Barocks“. in: Musikgeschichte Österreichs. 2. aufl. Bd. 1. Wien 1995,  
s. 301–361, und „Barock (circa 1618 bis 1740)“. in: Wien. Musikgeschichte. Von der Prähistorie bis 
zur Gegenwart, hg. von elisabeth theresia fritz-hilscher und helmut kretschmer (geschichte 
der stadt Wien 7). Wien, Berlin 2011, s. 143–212.

7 ergänzt werden diese aufsätze durch seiferts Der Sig-prangende Hochzeit-Gott. Hochzeitsfeste am 
Wiener Hof der Habsburger und ihre Allegorik 1622–1699 (dramma per musica 2). Wien: musik-
wissenschaftlicher Verlag 1988.

matthias j. Pernerstorfer
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terspielplan fasste seifert seine neuen erkenntnisse 2010 zusammen, und diese sind 
im vorliegenden Band in erneut überarbeiteter form publiziert (s. 263–280).
die texte des abschnitts „sakrale und profane musikdramatik“ (s. 765–934) sind 
teilweise im zuge der forschungen zum kaiserhof entstanden, da der christliche 
jahreskreis – besonders fastenzeit und karwoche – anlässe für entsprechende auf-
führungen gaben und sich auch orden und insbesondere die jesuiten (in Prag nicht 
anders als in Linz) mit theatralen darbietungen vor dem kaiser hervortaten. mit 
aufsätzen zu Christoph gluck (1714–1787), joseph haydn (1732–1809), Carl ditters 
von dittersdorf (1739–1799), Lorenzo da Ponte (1749–1838) und Wolfgang amadé 
mozart (1756–1791) wird der untersuchungszeitraum in die zweite hälfte des  
18. jahrhunderts erweitert.

* * *
die Texte zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert stellen herbert seiferts 
forschungen erneut zur diskussion. um die Benützung des Bandes zu erleichtern, 
wurden zusätzlich zu einem Verzeichnis der Bibliotheks-sigel (nach rism – ré-
pertoire international des sources musicales) drei register erstellt. das register 
„orte und institutionen“ (s. 955–971) bietet u. a. aufgrund der detaillierten auf-
listung von spielstätten eine topographie der musikdramatik im 17. jahrhundert. 
Bei den „Personen“ (s. 973–1037) wurden neben historischen Persönlichkeiten auch 
Wissen schaftler aufgenommen, zu den künstlern sind auch deren Werke und wei-
tere daran beteiligte Personen verzeichnet. dadurch bietet dieses Personenregis-
ter einen guten überblick, wer mit wem zusammengearbeitet hat. den abschluss 
bildet das titelregister (s. 1039–1061), angereichert mit angaben zu alternativen 
titeln, Vorlagen, autoren und komponisten.
um das auffinden von zitaten aus herbert seiferts studien in der sekundär- 
literatur so bequem wie möglich zu gestalten, sind die ursprünglichen seitenum-
brüche in den Texten zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert durch senkrech-
te striche markiert und referenz-seitenzahlen an den äußeren rand des text-
blocks gesetzt. 
Wo der autor in einem aufsatz auf einen anderen text aus seiner feder verweist, 
der im vorliegenden Band enthalten ist, sind im anschluss an die originalseiten-
zahlen die entsprechenden seitenzahlen des vorliegenden Bandes in eckiger klam-
mer angegeben. eine Besonderheit stellt der hier abgedruckte Vortrag „marcus 
sitticus von hohenems und mantua. die ersten opern außerhalb italiens in neuem 
Licht“ (1980) dar, der in geringfügig bearbeiteter, doch etwa um die stammtafeln 
gekürzter form unter dem titel  „Beiträge zur frage nach den komponisten der 
ersten opern außerhalb italiens“ in den  Musicologica Austriaca (1989) erschienen 
ist. Verweise auf diese gedruckte fassung des Vortrags sind mit einem in eckiger 
klammer stehenden „siehe s. 43–65“ versehen.
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die gemeinsame Publikation von in der regel nach unterschiedlichen redaktionel-
len kriterien gestalteten aufsätzen macht Vereinheitlichungen notwendig: end-
noten sind in fußnoten umgewandelt, längere zitate sind durchgehend eingerückt 
und die bibliographischen angaben standardisiert: Buchtitel sind durchgehend 
kursiv gesetzt, titel von aufsätzen stehen in anführungszeichen, die groß- und 
kleinschreibung in englischen titeln ist vereinheitlicht. abkürzungen und kurz-
titel für Lexika oder journale sind, wenngleich in der musikwissenschaft etabliert, 
aufgelöst, da sich die vorliegende Publikation auch als Beitrag zur theater- und 
kulturgeschichte des 17. und 18. jahrhunderts versteht und nicht nur ein musik-
wissenschaftliches Publikum erreichen will. sofern – vor  allem in den in italien 
publizierten aufsätzen – auch die Verlage angegeben  waren, sind diese informatio-
nen zwar nicht im sinne der Vereinheitlichung gelöscht, doch wurden die Verlage 
für sämtliche andere Publikationen nicht ergänzt.
Von einer einarbeitung neuerer forschungsliteratur wurde abgesehen; herbert 
seifert fügte jedoch bei Bedarf kommentare hinzu, die durch geschwungene 
klammern markiert sind, und nahm kleinere, nicht eigens ausgezeichnete kor-
rekturen vor. ohne dies kenntlich zu machen, wurden Verweise auf seinerzeit im 
druck befindliche Publikationen aktualisiert, sofern diese mittlerweile erschienen 
sind. Wo herbert seifert seine 1981 eingereichte habilitationsschrift zitiert oder 
sich auf diese bezieht, sind die entsprechenden seitenangaben der 1985 gedruck-
ten fassung ergänzt. in die orthographie der texte wurde, abgesehen von der 
Behebung einfacher druckfehler, nicht eingegriffen; eine uneinheitlichkeit be-
züglich alter und neuer rechtschreibung wurde in kauf genommen. Bislang nicht 
gedruckte Vortragstexte folgen der neuen rechtschreibung.
neu gestaltet sind tabellen und stammbäume. dasselbe gilt für noten, sofern in 
den originalpublikationen Passagen aus modernen editionen gedruckt waren. 
handschriftliche Partituren und historische drucke sind auch im vorliegenden 
Band abgebildet. für die im aufsatz „dittersdorfs oratorien“ zitierten Partituren 
ist dies leider nicht der fall, da der von der gesellschaft der musikfreunde in Wien 
für die reproduktion geforderte Betrag das Budget für diesen Band gesprengt 
 hätte.
die Bilder der originalpublikationen sind immer dann aufgenommen, wenn sie 
für die argumentation von Bedeutung sind. sofern ihnen nur illustrativer Cha-
rakter zukommt, was bei texten aus Programmheften oder ausstellungskatalogen 
oft vorkommt, sind sie entfallen. 

* * *
an der entstehung der texte zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert war eine 
reihe von kolleginnen und kollegen aus dem team des don juan archivs betei-
ligt: hans ernst Weidinger, der gründer des archivs, initiierte die aufnahme des 
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Vorwort des herausgebers

Bandes in die reihe Summa Summarum und ermöglichte die schöne ausstattung 
des Buches. die texte, sofern nicht von herbert seifert in form von Word- oder 
Pdf-dokumenten übergeben, wurden von jennifer Plank digitalisiert, von silvia 
freudenthaler für die Weiterarbeit auf bereitet und von Philipp scholze korrektur-
gelesen. nora gumpenberger koordinierte diese tätigkeiten und verwaltete die 
daten während der Vorbereitungen. die eigentlich redaktionelle tätigkeit konnte 
im intensiven zusammenspiel zwischen autor, herausgeber und dem grafiker, 
 gabriel fischer, binnen weniger monate abgeschlossen werden. david mcshane 
und  johannes schweitzer-Wünsch erledigten in dieser zeit den notensatz. Paul  
s. ulrich bereitete die register zu diesem Band vor. ihnen allen sei herzlich ge-
dankt.
herbert seifert selbst möchte ich für die hervorragende zusammenarbeit an den 
Texten zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert danken, für seine prompte 
 abarbeitung sämtlicher fragen, die im zuge der arbeit an diesem Band aufge-
taucht sind, die akribische Lektüre des manuskripts und den fachlichen austausch 
in den vergangenen monaten. kein anderer hat so viel für die erforschung der 
geschichte der italienischen oper nördlich der alpen im frühen 17. jahrhundert 
geleistet wie herbert seifert. er konnte es mit seinen studien auch sehr wahr-
scheinlich machen, dass im jahre 1614 L’Orfeo von Claudio monteverdi auf ein 
Libretto von alessandro striggio jun. (1573–1630) als erste oper außerhalb  italiens 
auf die Bühne gebracht worden ist. es freut mich deshalb ganz besonders, dass 
der vorliegende Band zur 400jährigen Wiederkehr dieser aufführung des Orfeo in 
salzburg das Licht der Welt erblickt.

matthias j. Pernerstorfer
23. august 2014
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die madrigaLkomÖdie* 

die bei diesem festival [resonanzen ’94] gesungenen auszüge aus giovanni  Croces 
madrigalkomödie Triaca musicale bieten anlaß, diesen zyklus in zusammenhang 
mit ähnlich gelagerten aus der zeit um 1600 zu stellen. sie bestehen entweder aus 
einzelszenen – wie Croces Werk – oder aus einer zusammenhängenden handlung 
und gehören zu den im italien des späten 16.  jahrhunderts häufigen Bestrebun-
gen, drama und musik zu verbinden; der folgenschwerste dieser Versuche war es 
eben, einen dramentext für solisten durchzukomponieren  – die oper. die erst 
von  alfred einstein in seinem großen Werk über das italienische madrigal 1949 
so benannte madrigalkomödie gehört jedoch einem anderen entwicklungsast an, 
zählt also nicht zu den Vorläufern der oper. hier verkörpern nicht einzelne sänger 
jeweils eine rolle des dramas auf der Bühne, sondern ein ensemble singt die dia-
loge der irgendwie miteinander verbundenen madrigale, die heute richtigerweise 
nicht mehr mit einem Chor, sondern solistisch besetzt werden. selbstverständlich 
schließt eine solche „rollenverteilung“ auch die für die oper charakteristische 
szenische darstellung aus. man hat vielfach angenommen, daß | die handlung der 
madrigalkomödie von schauspielern pantomimisch dargestellt wurde, während 
die sänger den dialog vortrugen, doch zeigen Vorreden zu solchen zyklen, daß 
das schauspiel „nicht durch die augen, sondern durch die ohren in den geist des 
Publikums eindrang“, wie es orazio Vecchi 1597 für seinen Amfiparnaso formu-
lierte. eine ausnahme scheint adriano Banchieris madrigalkomödie La saviezza 
giovenile gewesen zu sein, die allerdings über 20 jahre später gedruckt wurde und 
tatsächlich mit einer von schauspielern getragenen darstellung zu den gesungenen 
dialogen rechnete. diesen einzelfall aus der spätzeit der gattung sollte man aber 
nicht als repräsentativ ansehen; vielmehr war Vecchis L’Amfiparnaso ihr typischer 
Vertreter.
orazio Vecchi (1550–1605), ein Priester aus modena, ließ seine madrigalkomödie 
in 13 szenen 1594 singen und drei jahre später drucken. ihre handlung entspricht 
ganz dem schema der italienischen stegreifkomödie, der Commedia dell’arte: ein 
„seriöses“ und in hochsprache konversierendes Paar findet nach mehreren hinder-
nissen zueinander und wird von den maschere, den komischen typen wie dottor 
graziano, Pantalone, dem spanischen soldaten und den dienern (zanni), umgeben 
und in verschiedenen lokalen dialekten paraphrasiert.
etwa ein Vierteljahrhundert davor schon, im jahr 1567, hatte der mantuaner edel-
mann alessandro striggio, Vater des gleichnamigen Librettisten von monteverdis  
 

* zuerst erschienen in: Resonanzen ’94. Musik des 16. Jahrhunderts. Das Zeitalter Palestrinas und 
Lassos. Wien: Wiener konzerthausgesellschaft 1994, s. 38 f.
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oper Orfeo, seine Commedia armonica Il Cicalamento delle Donne al Bucato (das  
geschwätz der frauen bei der Wäsche), in dialogform lose verbundene  madrigale, 
herausgebracht. der erfolgreichste nachahmer Vecchis war dann adriano  Banchieri 
(1568–1634), Benediktinermönch und organist aus Bologna. 1598 erschien in 
 Venedig seine später mehrfach nachgedruckte komödie Pazzia  senile (alterstor-
heit), in der es um die vergeblichen Bemühungen von graziano und  Pantalone um 
ein junges mädchen und eine kurtisane geht. auch hier läßt sich eine szenische 
darstellung ausschließen, denn einer der sänger sollte vor den  madrigalen die er-
klärenden texte lesen. Banchieris Barca di Venetia per Padova (1605) läßt in locke-
rer folge die unterhaltungen einer schiffsgesellschaft von fünf stimmen singen –  
außer in italienischen dialekten auch in deutschem und  hebräischem kauder-
welsch –, während die komödie Prudenza giovenile ( jugendliche klugheit, als ge-
gensatz zur Pazzia senile so betitelt) 1607 wie ihr gegenstück von 1597 dreistimmig 
ist und in der genannten zweiten Version von 1628 mit dem titel Saviezza giovenile 
erstmals szenische darstellung fordert, um mit den inzwischen in mode gekom-
menen opern mithalten zu können.
auch eines der für die zeit typischen Pastoraldramen wurde im madrigalstil vier-
stimmig durchkomponiert, nämlich I fidi Amanti (die treuen Liebenden), 1600 von 
gasparo torelli veröffentlicht. die ernste Liebeshandlung zwischen hirten wird 
durch komische intermedien konterkariert, in denen wieder Pantalone und gra-
ziano singen. die Verbindung zur Commedia dell’arte und damit die mehrzahl 
der sprachschichten ist also ein konstantes element der madrigalkomödien. Wir 
finden es auch in giovanni Croces Triaca musicale. der geistliche sänger war an 
san marco in Venedig tätig, wo er es bis zum kapellmeister brachte. der titel 
des Werkes deutet schon auf den episodischen Charakter dieser 1595 gedruckten 
sammlung hin. „triaca“ war der name für eine mixtur aus den unterschiedlichs-
ten zutaten, die als allheilmittel galt. die vier- bis siebenstimmigen madrigale 
reihen einen dialog Pantalones mit seinem echo, eine „mascherata de graziani“, 
einen Wettstreit zwischen kuckuck und nachtigall mit einem Papagei als schieds-
richter, gesänge von schulkindern mit dem alphabet, von Bauern, ein glücksspiel 
und die Versteigerung einer sklavin in Venedig ohne dramaturgisch verbindenden 
faden aneinander, gehören also nur bedingt zur gattung der eigentlichen mad-
rigalkomödie. Wie bei den anderen besprochenen Werken gibt es gegenüberstel-
lungen von stimmgruppen, um die dialogpartner zu charakterisieren, aber auch 
schon relativ viele kurze soli einzelner stimmen.
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der karneVaL und Venedig*

jene zeit, die im deutschen als „fastnacht“ oder „fasching“ bezeichnet wird, 
heißt im romanischen sprachbereich „carnevale“ oder ähnlich, woraus auch der 
rheinische „karneval“ wurde. diese Worte beziehen sich alle auf die kirchliche 
fastenzeit: „fastnacht“ war ursprünglich und ist im engeren sinn noch immer der 
Vortag des aschermittwochs, „fasching“ geht auf das mittelhochdeutsche „vast-
schanc“ zurück, das den ausschank vor dem fasten bezeichnete; die wahrschein-
lichste ableitung von „carnevale“ ist die aus dem lateinischen „carnem levare“, also 
die aufhebung des fleischgenusses. Während diese festzeit nach dem kirchlichen 
kalender mit dem epiphanietag am 6. jänner beginnt, fingen in Venedig, das sich 
vom mittelalter bis zur abschaffung durch napoleon 1797 durch eine besondere 
karnevalkultur auszeichnete, die öffentlichen feste schon am tag des heiligen 
stephan, also unmittelbar nach dem Weihnachtstag an.
alle darbietungen sollten ursprünglich an den sieg der Venezianer über den Patri-
archen von aquileia und seine friulanischen untertanen im jahr 1162 erinnern; im 
Lauf der zeit wurden sie zu unterhaltungen, die vom gedenken an dieses histo-
rische ereignis losgelöst waren. masken sind seit dem 13. jahrhundert nachweisbar 
und sollten in ihren typischen ausprägungen zum markenzeichen Venedigs wer-
den. in der Barockzeit waren sie in der Lagunenstadt, und nur dort, fast ein halbes 
jahr lang erlaubt: von oktober bis mitte dezember, im karneval und während 
der zahlreichen städtischen feste. am stefanitag leiteten maskenumzüge auf dem 
markusplatz und anderen Plätzen die feste ein; im hof des fontego dei tedeschi, 
des deutschen Warenhauses, wo heute die hauptpost Venedigs ihren sitz hat, folg-
ten maskenbälle, die drei tage und nächte dauerten.
ihren höhepunkt fanden die feiern aber in den letzten tagen vor der fasten-
zeit, am Giovedì Grasso, dem „fetten donnerstag“, und am Martedì Grasso, dem 
 faschingdienstag. an jenem wurden auf dem markusplatz und der Piazzetta stier-
jagden veranstaltet, die mit der köpfung von drei rindern endeten, dann sportli-
che Wettbewerbe zwischen den Nicolotti und Castellani, den Bewohnern der bei-
den stadtteile, die Forze d’Ercole (menschenpyramiden), der aufstieg zur spitze 
des Campanile auf einem seil, die Moresca, ein kriegstanz mit schwertern, der den 
kampf zwischen Christen und mauren im mittelalterlichen spanien symbolisch 
darstellte, und schließlich ein feuerwerk. der doge und die signoria betrachteten 
diese darbietungen von der Loggia des Palastes aus.

* zuerst erschienen in: Resonanzen ’97. „Condicio humana“.  Musik zwischen Mittelalter und Barock. 
Wien: Wiener konzerthausgesellschaft 1997, s. 62 f.
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im karneval standen auf den beiden genannten, miteinander verbundenen Plät-
zen auch die Bühnen der komödianten, akrobaten, sänger, musikgruppen, 
marionetten spieler, zauberer und astrologen. seit ende des 16. jahrhunderts wur-
den in der stadt außerdem theatersäle eröffnet, 1637 die erste öffentliche opern-
bühne (teatro san Cassiano); und zum ausgang des 17. jahrhunderts gab es über 
20 musiktheater. die hauptspielzeit für opern war natürlich – der venezianische 
karneval, in dem, wie ganz allgemein in dieser zeit des kirchenjahres, die sons-
tige ordnung aufgehoben und vieles sonst Verbotene erlaubt war. die nur schein-
bar geordnete Welt wurde durch chaotische strukturen verspottet, die wohl eine 
Ventil funktion übernahmen. mit dem aschermittwoch hatte dann alles wieder in 
den mehr oder weniger vorgeschriebenen Bahnen zu verlaufen.
unter den masken, die von den Venezianern und ihren gästen angelegt wurden, 
war die beliebteste die bekannte weiße Larve mit dem bauta genannten, weiten 
mantel. unter den vielen anderen, die zur abwechslung verwendet wurden, sind 
die traditionellen kostüme der typen der Commedia dell’arte hervorzuheben, also 
etwa Pantalone, arlecchino, Pulcinella, Brighella und dottore.
der aus Chioggia stammende geistliche giovanni Croce, schüler des berühmten 
musiktheoretikers gioseffo zarlino, war unter anderem anführer einer der aus 
der kapelle von san marco gebildeten sängergruppen, die zu verschiedenen an-
lässen engagiert wurden. schon 1590, bevor er Vize- und später kapellmeister der 
Basilika wurde, veröffentlichte er eine sammlung von kanzonetten im dialekt 
unter dem titel Mascherate piacevoli et ridicole per il Carnevale, die im kloster der 
malteserritter von seiner gruppe als intermedien aufgeführt wurden. 1596 folg-
ten die madrigale der Triaca musicale (einer „wundertätigen mixtur“) für vier bis 
sieben stimmen, die eine reihe von skizzen aus dem Leben in Venedig enthält, 
darunter wieder eine Mascherata. diese wird von graziani dargestellt, also von 
vier als dottore graziano der Commedia dell’arte maskierten sängern, drei tenö-
ren und einem Baß. diese karikatur eines gelehrten sprach immer im Bologneser 
 dialekt und streute verballhornte Brocken in maccheroni-Latein ein. hier wird 
etwa aus dem Pantalone ein „Piantalimon“, ein zitronenpf lanzer.
orazio Vecchi, Priester aus modena, ließ seine Mascherata della Malinconia et 
 Allegrezza am 26. februar 1604, dem Giovedì Grasso, in modena als teil der feste 
zur hochzeit einer Prinzessin aus dem haus der este singen. dieser madrigal-
dialog bildete das ende eines maskenzugs von 33 Personen, denen zahlreiche ins-
trumentalisten vorangingen. die melancholie mit dem schmerz, der traurigkeit 
und sechs Witwen in ihrem gefolge, dann die freude, der hochzeitsgott hymen, 
Venus, diana, juno und jupiter waren die hauptpersonen dieser Mascherata, und 
während die beiden fünfstimmigen gruppen von madrigalisten den dialog zwi-
schen melancholie und freude sangen, die schließlich durch die macht von dich-
tung und musik siegte, wandelte sich die maske der melancholie in eine freudige.

63
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der führende opernkomponist nach monteverdi, francesco Cavalli, schrieb für 
das genannte erste opernhaus Venedigs in den jahren 1639–1649 zehn  Werke, 
darunter La Didone im jahr 1641. ihr Librettist war giovanni Busenello,  dessen 
L’Incoronazione di Poppea monteverdi zwei jahre danach vertonen sollte. für 
 Cavalli hatte er die bekannte geschichte von dido und aeneas mit einem  happy 
end versehen, indem er die verlassene dido den könig jarbas ehelichen statt durch 
selbstmord sterben läßt. außerdem paßte er die oper noch weiter dem anlaß 
 karneval an, indem er komische Charaktere die ernste haupthandlung para-
phrasieren läßt. die im konzert gesungene szene ist ein Beispiel dafür, daß auch 
königlich- seriöse Personen in lächerlichen situationen gezeigt werden – eine der 
freiheiten des  karnevals. jarbas ist hier ein pazzo per amore, also verrückt gewor-
den, weil dido seine Liebe verschmäht hat. er redet wirres zeug, was die beiden 
hofdamen nicht daran hindert, ihn als Lustobjekt zu umschwärmen.
giovanni giacomo gastoldi, musiker an der hofkirche der gonzaga in mantua, 
hat mit seinen Balletti von 1591 ein ungemein populäres Werk geschaffen, das mit 
zahlreichen auf lagen in italien, den niederlanden und sogar schottland bis 1662 
als europäischer erfolg bezeichnet werden kann. die Balletti waren zum singen, 
spielen und tanzen gedacht, stellen verschiedene typen oder Charaktere ähnlich 
den figuren der Commedia dell’arte dar und enthalten auch eine Mascherata de 
Cacciatori. sätze aus dieser sammlung wechseln im heutigen konzert mit anony-
men canti carnevaleschi ab und werden so noch stärker mit dem karneval in Bezie-
hung gesetzt.
Lorenzo allegri war Lautenist in diensten der medici in florenz und komponierte 
unter anderem die musik für die von adeligen getanzten Ballette im  Palazzo  Pitti; 
einige dieser meist im karneval aufgeführten suiten ließ er 1618 drucken. die tän-
ze des Violinisten Biagio marini, der einige jahre lang in Venedig wirkte, kön-
nen durchaus für faschingsveranstaltungen gedacht gewesen sein. die sonaten des 
bedeutenden instrumentalkomponisten dario Castello sind in  Venedig nicht nur 
gedruckt, sondern wahrscheinlich auch komponiert worden. und schließlich war 
monteverdi 1638, als er sein achtes madrigalbuch veröffentlichte, kapellmeister 
an san marco. Mentre vaga Angioletta auf einen text des berühmten  gianbattista 
 guarini ist eine huldigung an die sängerin angela (angioletta) zanibelli, die im 
karneval 1608 in mantua wahrscheinlich die titelrolle in marco da gaglianos 
oper Dafne gesungen hatte.
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neaPeL: ein VizekÖnigLiCher hof, 
oPernhäuser und Vier konserVatorien*

trotz der räumlichen nähe zum päpstlichen rom entwickelte sich die musik in 
der Barockzeit in neapel, bedingt durch die politischen Verhältnisse, anders als 
dort und natürlich auch anders als in der republik Venedig. seit 1504 war das frü-
here königreich neapel zusammen mit sizilien als Vizekönigreich der spanischen 
krone unterstellt. im spanischen erbfolgekrieg wurde es 1707 zunächst von öster-
reichischen truppen besetzt und in den friedensverhandlungen 1713 kaiser karl 
Vi. zugesprochen. doch bereits 1734 wurde neapel-sizilien zur unabhängigen se-
kundogenitur der spanischen Bourbonen erklärt.
Bis dahin hatten Vizekönige als Vertreter des spanischen königs und dann des 
kaisers im Palazzo reale residiert und mit ihrer hofkapelle einen wesentlichen 
teil des musiklebens der metropole getragen. daneben gab es aber im 17. jahr-
hundert auch die städtische intelligenz, die dazu einen wichtigen gegenpart bil-
dete. ab 1650 brachten norditalienische truppen opern von francesco Cavalli, 
Claudio monteverdi und anderen aus Venedig an den hof, der auch weiterhin die 
venezianische ausprägung der gattung pf legte, während das neapolitanische Volk 
zunächst anlassgebundene feste veranstaltete, die aber bald versiegten und in der 
Beschäftigung einheimischer dichter und komponisten für die hofoper oder Pro-
duktionen in adelshäusern aufgingen. außerdem wurden die im Palast gespielten 
opern gewöhnlich auch in das öffentliche teatro san Bartolomeo übernommen, 
wo diese exquisiten Produktionen auch zahlendem Publikum zugänglich waren – 
anders als an den meisten anderen höfen wie etwa Wien.
die vier konservatorien, die im 17. und 18. jahrhundert in neapel existierten, 
waren als ausbildungsstätten zunächst für die musiker des eigenen herrschafts-
bereichs, im 18. jahrhundert dann auch für solche aus entfernteren regionen, 
der nährboden für die musikalische Bedeutung der stadt. ursprünglich zur 
 musikalischen unterweisung von findelkindern und Waisen gegründet, nah-
men sie in der zweiten hälfte des 17. jahrhunderts auch zahlende schüler auf. an 
 ihnen waren die besten musiker der stadt als Lehrende tätig: am Conservatorio di  
s. maria di  Loreto francesco Provenzale, francesco mancini, nicolo Porpora und 
francesco durante, am Conservatorio di s. onofrio in Capuano Pietro andrea 
ziani,  Cristoforo Caresana, Leonardo Leo und durante, am Conservatorio di  
s. maria della Pietà dei turchini ebenfalls Provenzale und später Leo, und am 
 Conservatorio dei Poveri di gesù Cristo wieder durante und francesco feo. so 

* zuerst erschienen in: Resonanzen: Metropolen. Wiener Konzerthaus 2005. Wien: Wiener konzert-
hausgesellschaft 2005, s. 40–42.
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wurde beispielsweise durante zum Lehrer bedeutender komponisten wie  giovanni 
Battista Pergolesi, niccolò Piccinni und giovanni Paisiello. natürlich gab es auch 
Lehrer für instrumente und gesang, für diesen seit 1675 vor allem kastraten, die 
die berühmtesten opernstars wie etwa farinelli oder Caffarelli ausbildeten. diese 
beiden waren übrigens auch Porporas schüler. orchester und sänger der konser-
vatorien wurden für städtische und kirchliche festivitäten engagiert und trugen 
damit sowohl zur Verbreitung des rufs dieser institutionen als auch zu deren fi-
nanzieller sicherung bei.
1684, nach dem tod des vizeköniglichen hofkapellmeisters Pietro andrea  ziani, 
der vorher in Venedig und am kaiserlichen hof in Wien tätig gewesen war, wurde 
der junge sizilianer alessandro scarlatti (1660–1725) aus rom zu seinem nach-
folger berufen, der diesen Posten mit unterbrechungen bis zu seinem tod im 
jahr 1725 bekleidete. der Vizekönig marchese di Carpio hatte zuvor als spani-
scher Botschafter beim Papst gelegenheit gehabt, seine musik kennen zu lernen. 
 scarlatti versorgte in der folgezeit das theater im Palazzo reale mit opern-
musik zu importierten Libretti meist heroischen typs aus Venedig. sein intensiver, 
 pathetischer stil wurde dem anspruch der regenten auf repräsentation königli-
cher  erhabenheit in idealer Weise gerecht.
der Vizekapellmeister francesco Provenzale hatte sich allerdings selbst  hoffnungen 
auf diese leitende stelle gemacht und trat nun mit anderen einheimischen  musikern 
der hofkapelle aus Protest gegen die Bestellung des „fremden“ zurück. außer-
dem wurde eine von scarlattis schwe|stern, die als sängerin tätig war und schon 
in rom durch die geheime heirat mit einem geistlichen einen skandal verur-
sacht hatte, in neapel unerlaubter Beziehungen zu einem hohen hof beamten be-
schuldigt, der die anstellung alessandros erwirkte habe, und für einige monate 
in einem kloster interniert. doch diese krisen konnten die karriere des genialen 
komponisten nicht ernstlich gefährden. außer den auf Breitenwirkung angelegten 
opern komponierte er – wie zuvor in rom – kantaten für den intimeren rahmen 
der vizeköniglichen kammer und der salons des adels, meist nur für einen kast-
raten und generalbass bestimmt.
seine opern, nach den uraufführungen bei hof oft in das teatro san  Bartolomeo 
übernommen, ließen neapel in den folgenden zwei jahrzehnten zur zweiten 
 metropole der gattung in italien – neben Venedig – aufsteigen. in der Lagunen-
stadt selbst traf scarlatti allerdings mit zwei opern für das teatro san giovanni 
grisostomo 1707 nicht den dann vorherrschenden Publikumsgeschmack, und auch 
die folgenden, wieder für neapel komponierten musikdramen wurden als nicht 
mehr zeitgemäß empfunden: graf francesco maria zambeccari etwa nannte ihn 
einen großen mann, der wegen der extremen schwierigkeit seiner opern, die eher 
im kammerstil komponiert seien, auf der Bühne wenig erfolgreich sei. sein an-
spruchsvoller kontrapunkt werde eben nur von Wenigen verstanden.

41
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die entwicklung hatte seinen stil also überholt. im ersten Viertel des 18. jahrhun-
derts gab es in neapel als neuheit zunächst die verschiedenen erscheinungsformen 
der volkstümlichen komischen oper – im dialekt, als intermezzo oder als opera 
buffa – und anschließend, ab 1724, die ausbildung der opera seria mit Libretti des 
in neapel lebenden römers Pietro metastasio, der von kaiser karl Vi. bald an den 
Wiener hof berufen werden sollte und fast ganz europa mit operntexten versorg-
te, die viele jahrzehnte lang von zahlreichen komponisten vertont wurden. diese 
musiktheatralischen gattungen wurden von jüngeren neapolitanischen kompo-
nisten wie Leonardo Vinci, Leonardo Leo und giovanni Battista Pergolesi höchst 
erfolgreich mit musik versehen.
es ist bezeichnend, dass der englische musikschriftsteller Charles Burney noch ein 
halbes jahrhundert nach scarlattis tod, zu einer zeit, als dieser als opernkom-
ponist schon vergessen war, seine Leistung als kontrapunktiker hervorhob und 
gerade seine kammerkantaten, die musik für kenner, begeistert beschrieb. schon 
rein quantitativ ist diese gattung mit über 600 kompositionen die am stärksten 
vertretene in seinem Werkkatalog. die überwiegende mehrzahl sind solokantaten 
für sopran und Basso continuo; ihre in abwechslung von rezitativen und arien 
gebauten texte handeln fast durchwegs von der Liebe im hirten- und nymphen-
milieu. scarlatti wählte dafür seit den 1690er jahren eine standardisierte form: 
zwei kontrastierende da-capo-arien mit jeweils einem einleitenden rezitativ.
der text der solokantate Andate, o miei sospiri war schon von dem fast gleich-
altrigen komponisten francesco gasparini (1661–1727) vertont worden. dieser 
war zwischen 1705 und 1709 Lehrer von alessandros sohn domenico scarlatti in 
Venedig. scarlatti hatte offenbar die komposi|tion 1712 von dem mit ihm befreun-
deten kapellmeister am ospedale della Pietà (wo auch antonio Vivaldi wirkte) 
erhalten und wollte sich bei ihm mit zwei im märz dieses jahres geschaffenen Ver-
tonungen desselben textes revanchieren. zur ersten setzte er die Beischrift „Con 
idea humana“, zur zweiten aber „Con idea inhumana, ma in regolato  Cromatico, 
non è per ogni Professore“. die erste ist eleganter, ohne ungewöhnliche züge. 
der Beginn des textes ist dort als arioso vertont, in der zweiten Version dagegen 
als rezitativ, das sich durch gewagte Chromatik und unerwartete modulationen 
in damals noch nicht gebräuchliche tonarten auszeichnet, worauf der komponist 
wohl mit seiner Charakterisierung als „unmenschlich“ und „nicht für jeden musi-
ker geeignet“ hinweisen wollte.
francesco durante (1684–1755) befasste sich – anders als scarlatti,  gasparini und  
seine Landsleute Leo, Vinci oder Pergolesi – nicht mit der komposition von  
opern. außer mit einigen oratorien ist er vor allem mit kirchenmusik, 
instrumental werken und vokaler kammermusik, d. h. duetten sowie terzetten, 
an die  Öffentlichkeit getreten. er hat sowohl den kontrapunktischen Palestrinastil 
als auch  einen modernen, mit Chromatik und unerwarteten dissonanzen gewürz-

42



12

I. Aus Italien über Salzuburg nach Europa

ten und in seiner regelmäßigen Periodik auf die frühklassik vorausweisenden stil 
gepf legt. ganz ungewöhnlich große Verbreitung in italien und darüber hinaus 
in fast ganz europa hatten abschriften seiner zwölf Duetti (Madrigali) da camera 
für sopran, alt und Basso continuo, in denen er zu rezitativen aus solokantaten 
 alessandro scarlattis eine zweite stimme und zwischenspiele hinzusetzte. fünf 
davon erklingen im heutigen konzert, das erste über das chromatische eröffnungs-
rezitativ der eben besprochenen Andate, o miei sospiri, was in der unmittelbaren 
aufeinanderfolge die möglichkeit zum hochinteressanten Vergleich zwischen ori-
ginal und Bearbeitung bietet. diese ist eine form der sogenannten musikalischen 
„Parodie“, der umformung eines tonsatzes zu einem neuen Werk, wie sie etwa 
renaissancekomponisten auf fremdmaterial oder Bach und händel auf eigene 
musik angewandt haben.
an solokantaten, von denen scarlatti so außergewöhnlich viele komponiert hat, 
haben wir von durante nur ganz wenige, von ihm als „geistlich“ eingeordnete. 
zwei seiner sechs Cantate spirituali für alt und generalbass stehen auf dem Pro-
gramm: Seneca funato, ossia la crudeltà di Nerone über den von kaiser nero ange-
ordneten selbstmord seines erziehers und konsuls, des Philosophen seneca, und 
Il Figliuol prodigo über die biblische geschichte vom verlorenen sohn. dieser text 
ist übrigens als dramatischer dialog angelegt, obwohl er nur von einem sänger 
vorgetragen wird.
eine der seltenen kantaten scarlattis für zwei singstimmen und Basso continuo 
rundet dieses auf drei in neapel tätige komponisten und drei Besetzungsmöglich-
keiten fokussierte Programm ab: Wie durantes solokantate über seneca und nero 
ebenfalls auf die römische geschichte bezogen, thematisiert sie die Liebe zwischen 
marcus antonius und Cleopatra, ist wahrscheinlich 1707, im jahr der rückkehr 
scarlattis nach neapel, entstanden und ergänzt je ein Paar von rezitativ und 
arie der beiden Protagonisten durch zwei duette, jedes wieder mit einleitendem 
 rezitativ versehen. marc’antonio singt zunächst eine kantable Liebes arie, Cle-
opatra – ihrem Charakter entsprechend – eine synkopengespickte arie; das ers-
te duett wechselt zwischen beschwingtem ¾- und lyrischem geraden takt, das 
zweite mit dem in opern so häufig eingesetzten ruf zu den Waffen („all’armi“) 
ist entsprechend erregt und mündet in parallelen koloraturgesang der liebenden 
Protagonisten.
domenico scarlatti (1685–1757), als sohn alessandros in neapel geboren und schon 
mit 15 jahren als organist und komponist in die vizekönigliche kapelle unter der 
Leitung seines Vaters aufgenommen, ging nach seiner oben erwähnten studien-
zeit bei gasparini in Venedig nach rom, wo er als kapellmeister der dort im exil 
 lebenden königin von Polen und später der päpstlichen Cappella giulia bedeuten-
de stellungen erlangte. in dieser zeit schuf er opern, oratorien und kirchenmu-
sik, doch der höhepunkt seiner karriere war 1719 die ernennung zum königlichen 


