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Frankreich: Ludwig XIV. (1638-1715)  
Ludwig XV. (1710- 74) / XVI. (1754-1793)



Frankreich: Revolution und Napoleon 
(1789-1815)



Österreich: Joseph I. (1678-1711) 
Karl VI. (1685-1740) / Maria Theresia (1717-1780)



Österreich: Joseph II. (1741-1790) 
Leopold II. (1747-1792) / Franz II. (1768-1845)



Preußen: Friedrich II. (1712-1786) 
Friedrich Wilhelm II. (1744-1797) 



Das Heilige Römische Reich 1789



Italien in der frühen Neuzeit
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Oper als höfische
Repräsentation
und öffentliche
Unterhaltung



Operngattungen im 18. Jahrhundert

Frankreich Italien Deutschland

Tragédie lyrique
Opéra-ballet

Opéra-comique

Opera seria

Opera buffa

Singspiel



Entwicklungen der Deutschen Oper 

Höfische Oper: 
italienische 

„Repräsentationsoper“

Öffentliche Oper: 
Schließung der 

Opernhäuser in Leipzig 
(1720) und Hamburg 

(1738)

Erliegen des 
Theaterbetriebs 

während des 
Siebenjährigen Krieges 

(1756-1763)

Nach dem 
Siebenjährigen Krieg 

deutsches Singspiel als 
preiswerterer Ersatz

Zentren u.a. Leipzig, 
Dresden, Berlin, 

Weimar, Hamburg, 
WIEN



Italienische Oper im 18. Jahrhundert



Italienische 
Opernmetropolen

17. Jahrhundert: Venedig

18. Jahrhundert: Neapel

19. Jahrhundert: Mailand

20. Jahrhundert: Mailand



Neapolitanische Schule



Alessandro Scarlatti 
(1660-1725)

• 1684-1702 Kapellmeister des Vizekönigs von Neapel

• komponiert 114 Opern   (für Neapel und Rom)

• gilt (zu Unrecht) als „Vater der neapolitanischen Oper“



Leonardo Vinci 
(?-1730)

• Nach Scarlattis Tod (1725) Neapels führender Komponist

• Metastasio: Didone, Siroe, Catone in Utica, Semiramide, 
Alessandro, L'Artaserse

• Melodiker, einfache Satztechnik



1730 Artaserse
Vo solcando un mar crudele
Franco Fagioli





Johann Adolph Hasse
(1699-1783)

• 1722 in Neapel 

• Schüler Porporas und Scarlattis

• 1734-63 Kapellmeister Dresden
• 1763-73 in Wien

• 1773-83 in Venedig
• Hasse hat fast alle Dramen Metastasios in Musik gesetzt



Die Entstehung
der Opera buffa

• Komische Elemente werden aus 
der ernsten Oper verbannt

• Verselbständigung zu eigenen 
Gattungen des Musiktheaters:

• Intermezzi zwischen den Akten 
ernster Opern 

• selbständige, mehraktige 
commedia in musica



Die Entstehung
der Opera buffa
• Tradition der komischen 

Dienergestalten der Oper 
des 17. Jh. 

• Figurentypen aus der 
commedia dell'arte

• Handlungstypen der 
Stegreifkomödie (harmlose 
Alltagsbegebenheiten) 



La serva padrona (1733) von 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-36)

• 1733 Il prigionier superbo, mit Intermezzi La Serva padrona

• 1734 Adriano in Siria

• 1735 L'Olimpiade
• 1736 Stabat mater



1733 La serva padrona
Aria Serpina "A Serpina penserete"
Sonya Yoncheva





Carlo Goldoni (1707-1793) 
und die Opera buffa

• Einführung der „parti serie“: Erweiterung der 
Ausdrucksmittel und stilistische Anhebung

• Akte kulminieren in turbulenten „Kettenfinali“

• Empfindsamkeit (La buona figliola)

• Sozialkritik (in Opera buffa leichter möglich, da 
„nicht ernst zu nehmen“)



Musik in der komischen 
Oper

• hohe und tiefe Stimmen
• selten Kastraten 
• Ensembles im unterschiedlicher Besetzung
• anstelle der stereotypen Da Capo-Form der Oper 

seria eine Vielfalt der Formen
• Seria-Parodie



Komponisten 
der Opera buffa

Baldassare 
Galuppi 

(1706-1785)

Niccolò
Piccinni

(1728-1800)

Giovanni 
Paisiello 

(1740-1816)

Domenico 
Cimarosa 

(1749-1801)



Niccolò Piccinni  (1728-1800)

• La buona figliuola, opera buffa nach Goldoni (1760)

• La buona figliuola maritata, opera buffa (1761)

• Artaserse, dramma per musica nach Metastasio (Rom 1762)
• Il finto astrologo, opera buffa nach Goldoni (Rom 1765)

• La pescatrice, opera buffa nach Goldoni (Rom 1766)
• Iphigénie en Tauride (Paris 1781)

• Didon (Fontainebleau 1783)

• Pénélope (Fontainebleau 1785)



Goldoni / Piccinni: 
La buona figliola (1760)



Eine Oper nach dem Roman von 
Samuel Richardson: Pamela (1740)



Piccinni, 
La buona
figliola
(1760)

Erster Akt. Die junge Cecchina ist als Findelkind bei der Marchesa 
Lucinda und deren Bruder, dem Marchese, aufgewachsen und 
arbeitet dort jetzt als Gärtnerin. Der Bauer Mengotto umwirbt
sie vergeblich, da Cecchina in den Marchese verliebt ist. Diese
Liebe wird erwidert. Die Bäuerin Sandrina informiert den 
Cavaliere Armidoro über die unstandesgemäße Affäre seines 
künftigen Schwagers mit der Gärtnerin. Falls die beiden
tatsächlich heiraten sollten, müsste Armidoro mit Rücksicht auf 
die Familienehre seine Verlobung mit der Marchesa lösen. Diese
entlässt Cecchina daraufhin unter einem Vorwand. Cecchina
verabschiedet sich traurig von ihren falschen Freundinnen.



Piccinni, 
La buona
figliola
(1760)

Zweiter Akt. Tagliaferro ist im Auftrag seines Obristen in der 
Gegend, um nach dessen Tochter zu suchen, die als Kind 
während eines früheren Feldzugs zurückgelassen werden
musste. Es stellt sich heraus, dass es sich um Cecchina handelt, 
die somit adliger Abstammung ist. Der Marchese führt
Tagliaferro zu der im Garten schlafenden Cecchina und lässt die 
beiden für einen Augenblick allein. Sandrina und Paoluccia
sehen, wie Cecchina im Schlaf ihre Arme in Richtung Tagliaferros
öffnet. Als der Marchese zurückkehrt, versuchen sie ihm
einzureden, die beiden hätten ein Verhältnis.



Piccinni, 
La buona
figliola
(1760)

Dritter Akt. Der Marchese erzählt seiner Schwester und 
Armidoro von seiner baldigen Hochzeit mit einer deutschen
Baronin. Die Freude der beiden wird jedoch getrübt durch die 
Nachricht Sandrinas, dass der Marchese eine Heirat mit Cecchina
plane. Sandrina teilt dies auch Mengotto mit und erinnert ihn an 
ihre unveränderte Liebe zu ihm. Der Marchese neckt Cecchina
damit, dass er eine Adlige heiraten wolle. Er klärt dies aber
schnell auf und erzählt ihr von ihrer Herkunft. Anschließend legt
er den anderen Beweise für Cecchinas Identität vor. Er kann sie
nun ohne weitere Konflikte heiraten. Mengotto entscheidet sich
für Sandrina, und alle feiern.



1760 La buona figliola
Aria Cecchina “Una povera ragazza"
Margherita Rinaldi





1760 La buona figliola
Aria Marchesa “Furia di donne"
Joan Sutherland





Französische Oper
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts



Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764)

Tragédies lyriques
• Hippolyte et Aricie 1733
• Castor et Polux 1737
• Dardanus 1739
• Zoroastre 1749
• Les Boréades 1763



Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764)

Opéras-ballets
• Les Indes galantes1735
• Platée 1739



1735 Les Indes galantes
Opéra-Ballet
Bayerische Staatsoper





Rameaus Spätwerk
• 1752-54 Buffonistenstreit in Paris
• 1754 Castor et Pollux  (2. Fassung)
• 1756 Zoroastre (2. Fassung)
• 1763 Les Boréades (Uraufführung 1983)
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1763 (1983) Les Boréades
Prélude Acte 4
Les Arts florissants, William Christie 







Querelle des Bouffons 1752-54

1752 Auslöser: 
Aufführungen u.a. von 

Pergolesis La serva 
padrona in Paris

Publizistischer Streit 
zwischen Anhängern 
der französicehn und 

der italienischen Musik

Jean-Jacques Rousseau 
komponiert Le Devin 

du village



Opéra-comique

• Komödie mit Musik (Comédie mêlée d‘ariettes) 

• Egidio Duni (1709-75)

• Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817)
• Francois-André Philidor (1726-1795)

• André Ernest Modeste Grétry (1741-1813)



André-Ernest-Modeste Grétry 
(1741-1813)

• Le Huron (1768)

• Lucile (1769)

• Zémire et Azor (1771)
• La Fausse Magie (1776)

• La Caravane du Caire (1783)
• Richard Cœur-de-Lion (1784)



1771 Zémire et Azor
Air „La Fauvette“
Sophie Karthäuser (Sopran)





Opéra (Académie Royale de Musique)
unter Ludwig XVI.

• Französische Nationaloper

• 1774 Ludwig XVI. und Marie-Antoinette auf dem Thron

• Ende des „Opern- Protektionismus“
• Italiener erobern Paris: (Gluck), Piccinni, Sacchini, Salieri, 

Cherubini 



Gluck in Paris

• 1774 Iphigénie en Aulide

• 1774 Orphée et Euridice

• 1776 Alceste
• 1777 Armide 

• 1779 Iphigénie en Tauride



Neapolitanische Kastraten 1700-1780

„Farinelli“ „Caffarelli“ „Porporino“
1705-1782 1710-1783 1719-1783

„Nicolini“ „Gizziello“ Giuseppe Millico
1673-1732 1714-1761        1737-1802            
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Carlo Broschi, genannt Farinelli (1705-1782)



Gaetano Berenstat, Francesca Cuzzoni and Senesino (1725)



Carlo Broschi, gen. Farinelli Francesco Bernardi, gen. Senesino



Die Stimme der Kastraten

• Geringe Entwicklung Kehlkopf, Stimmbänder
• Hohe Lage der Knabenstimme bleibt erhalten
• Großer Stimmumfang, gewaltige Bruststimme
• Vergrößertes Lungenvolumen: „langer Atem“
• Keine Unterbrechung durch Stimmbruch
• Hervorragende Ausbildung



Kulturgeschichte der Kastration

• Kastration im Dienste der Religion
• Askese: Selbstentmannung des Origines
• Skopzen: russische christliche Sekte, 

Genitalverstümmelung (unter Stalin verfolgt, 
seither nicht mehr nachweisbar) 



Kulturgeschichte der Kastration

• Sklaven
• Eunuchen in China als Dienerschaft und 

Bedienstete am Kaiserhof
• Kastration aus ökonomischen Gründen
• Hijras in Indien / Südasien



Kulturgeschichte
der Kastration

• Kastration in polygamen Gesellschaften
• Eunuchen als Haremswächter
• Kastration als Strafe (für Sexualstraftäter in einigen

Ländern auch heute noch) 



Kulturgeschichte der Kastration

• Kastration aus gesundheitlichen Gründen
• Hippokrates: Kastraten bekommen keine Gicht
• Prostatakrebs
• Lebenserwartung



Alessandro 
Moreschi und 
die Capella 
Sistina

















Gasparo Pacchierotti (1740-1821)



Exhumierung Farinellis und Pacchierottis





Venanzio
Rauzzini
(1746-1810)





1781 Idomeneo
Air „Non ho colpa“
Valer Sabadus (Countertenor)





Luigi Marchesi (1755-1829)





Girolamo 
Crescentini
(1762-1846)





Giovanni
Battista 
Velluti
(1780-1861)



1791 La clemenza di Tito
Air „Deh per quest‘istante solo“
Valer Sabadus (Countertenor)
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Joseph II (1765-1790): Aufgeklärter Absolutismus und  Reform



Julius Bernhard 
von Rohr, 

Einleitung zur
Staats-Klugheit

(1718)



Julius Bernhard 
von Rohr, 

Einleitung zur
Staats-Klugheit

(1718)



Friedrich Carl 
von Moser, 

Der Herr und 
der Diener 

(1759)



Friedrich Carl 
von Moser, 

Der Herr und 
der Diener 

(1759)



August Ludwig 
Schlözer, 

Allgemeines
Staatsrecht

(1793)



Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787)

• 1736 Mailand, dort 1741 erste Oper Artaserse
• 1745/46 in London
• 1752 Neapel, dort La clemenza di Tito
• seit 1752 dauerhaft in Wien, dort u.a. Orfeo, 

Alceste
• 1773-1779 in Paris



Gluck, Orfeo ed Euridice 
(Wien 1764)

• Azione teatrale per musica
• Mythologische Handlung ohne Intrigen, 

Nebenhandlungen
• Konzentration auf 2 Personen
• Chöre und Ballett
• Nur 1 Da-Capo-Arie
• Orchesterbegleitete Rezitative



Gluck, Alceste
(Wien 1767)

• „… la riforma di questo nobile Spettacolo in cui
tutte le arti belle hanno tanta parte“



Leopold II. als Großfürst der 
Toscana



Gluck in Paris
• 1774 Iphigénie en Aulide
• 1774 Orphée et Euridice
• 1776 Alceste
• 1777 Armide
• 1779 Iphigénie en Tauride



Gluck in Paris
• Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution 

opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck 
(1781)



GLUCK 
1764 ORFEO ED EURIDICE 
Che faro senza Euridice
1777 ORPHÉE ET EURIDICE
J’ai perdu mon Euridice




