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且sthetische Kunstanschauung in der rnariatheresianischen 芷ra

und deren Konkretisierung durch die Tanzreforrn von Noverre
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Juni 1993

I TANZREFORMATOREN VOR NOVERRE

Die Tanzkunst war bis zur Regierung Kaiser Karls VI. bei theatralischen Vorstellungen

ein von der Oper abh1tngiger Bestandtei1, der h1tufig mit der ganzen Handlung in keiner

Beziehung stand. Bedingt durch diese Ausdruckslosigkeit und Abh苔ngigkeit von der Oper

kam es zu einer schematischen Erstarrung der Gattung. Zur Zeit Maria Theresias wurde der

Wunsch laut nach einer Wiedergeburt des Tanzes aus dramatischem Geist. Die entscheiden-

den Neuerungen, die parallel mit Glucks Reform der Oper lief凹， CD fahrte der Franzose

Jean George Noverre durch. Noverre ist aber nicht der erste , der sich auf dem Gebiet der

Tanzliteratur betatigte. Schon Aristoteles beschliftigte sich mit den Tanztheorien: Er betrach-

tet den Tanz als eine Nachahmung. Tanzende g誼ben durch abgemessene und taktmassige

Bewegungen die Sitten, Leidenschaften und Handlungen der Menschen wieder.

Am Anfang des achtzehnten Jahrhunderts zielten in Frankreich Louis de Cahusac und

andere 立sthetiker auf 咒nderung auf diesem Gebiet hin , die in Anlehnung an diese antike

Weisheit vorgenommen wurde. Abgeleitet von Aristoteles' Theorie sind far die Ksthetiker

die einzelnen Kδrperbewegungen die Trager menschlicher Leidenschaften. Dieser Wechsel des

Geschmacks entsprach dem allgemeinen Umschwung auf dem Gebiet der Ksthetik in den

anderen europilischen L草ndern. Unter Durazzo begannen inδsterreich Anschauungen in

ll.Gluck , Noverre und Lessing sind drei vertretende Reformatoren der schonen KUnste dieser Zeit , die von Maria

Theresia nach Wien berufen wurden:Gluck als Reformator der Musik, Noverre als Reformator des Tanzes und

Lessing als Reformator der Literatu r.
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dem Thema der Nachahmung. F白r ihn dUrfe der Kiinstler die Natur nicht schaffen, er diirfe

sie aber auch nicht vernichten; er kδnne also weiter nichts tun als ihr folgen und sie

nachahmen.

"Also ist seine ganze Kunst die Nachahmung." CD

Diese Meinung weist eine gewisse 咒hnlichkeit mit der von Noverre auf, der immer wieder

fordert:

Kopieret. aber kopieret nichts als die Natur; die Natur ist

das beste Muster. das keinen. der ihm genau folgt. irre

leitet. (2)

Die Betonung Noverres wie Batteux' , die Natur der Kunst gegeniiberzustellen, 11isst aber

leicht MissversHindnisse aufkommen. Sie beschr1inkt sich dennoch nicht auf die rein ober f11ich-

liche Nachahmung. Friedrich Just Riedel untertei\t die Nachahmung der Kunst in vier Stufen:

Kopie der Natur, Kopie der schδnen Natur, Kopie der identischen Natur und selbsteigene

Schδpfung. Die Schδpfung ist also fUr Riedel die Stufe eines echten Kiinstlers , der weiss,

aus den Bi1de凹， die die Natur ihm liefert , alles Hassliche und UT)ansUindige abzusondern

und das Schδne allein zu malen. Ein echter Klinstler kann , wie Riedel formuliert , die Schδn-

heit nach dem eigenen Verstand nachb i1den. In anderen Aus fUhrungen in bezug auf Vernunft

und Geist findet man bei Batteux lIhnliche Hinweise:

(...)wenn die Kiinste Nachahmerinnen der Natur sind.

miissen ihre Nachahmungen kliiglich und mit Verstand.

nicht aber sklavisch. gemacht werdenL..JDer erfindende

Geist ist nichts anders. als die Vernunft. die aIle ihre

Kunst an einer Meterie beweist. die mit grossem Fleisse

methodisch zergliedert. ihre entferntesten Verha.ltnisse

genau abmisst; er ist ein denkendes Werkzeug. welches nach

grabt. forschet. fiihlt. Seine Verrichtungen bestehen nicht

darinn. dass er erdichten solI. was nicht seyn kann. sondern

O.Ch. Batteux. Einleitung in die schδnen Wissenschaften. Teil 1. Wien 1770. 5.12.

2).J.G. Noverre. Briefe liber die Tanzkunst und liber die Ballette. 5.46.
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die Theorien in seinen Briefen erreicht , sondern vor allem durch deren Verwirklichung in

seinen Tanzentwlirfen. Unzahlige Choreographien hat er entworfen, u. a. 'Medea und Jason' ,

'Der Tod des Herkules' , 'Iphigenie ,' 'Horatier\In der Folge wird nur das Stlick 'Medea und

Jason' in Betracht gezogen.

1. Antiker Stoff

Das von Cahusac hervorgehobene Schδnheitsideal， das die λsthetiker wie Riedel und

Batteux anstrebten, ging vom Streben nach Naturschδnheit und starkem Ausdruck der

Empfindung aus gem1iss antiken Vorstellungen. Die antike Welt, in welcher sich aus der

Pantomime die Tanzkunst entwickelte , wurde zum Rang des Vorbildes erhoben, an dem sich

sowohl die Li teratur wie auch die schδnen Klinste orientierten. Wie keine andere hat die

griechische Kultur den Mythos ausgeweitet , der dem Epos , dem Drama , der bildenden

Kunst , der Philosophie und ebenfalls der pantomimischen Kunst Stoff und Gehalt liefert.

Deswegen greift Noverre, wie seine Ze itgenossen, mit Vorliebe nach diesem antiken Muster

und nimmt sie mit in seinem Tanzthemakreis auf. Mit den reformatorischen Bestrebungen

Noverres, der die antike Pantomime in congenialer Weise mit dem hδheren theatralischen

Tanz in beste Verbindung brachte, wurde die Neubearbeitung diesen antiken Stoffen in

hohem Masse gerecht. Von seinen fiinfzig Ballett-Stlick凹， die er wahrend seines Wiener

Aufenthalts am h1l.ufigsten zur AuffUhrung brachte, liegen mindestens achtzig Porzent antike

Stoffe zugrunde. Der griechische Mythos liber Jason und Med閉， ein beliebtes Thema fUr

aile Kiinste ,wurde ebenfalls als Stoff im Ballett 'Medea und Jason' verwende t.

2. Dramatische Gestaltungsweise

Das Szenarium 'Medea und Jason' ist eine in Prosaform abgefasste Beschreibung. Es

gibt keinen Dialog in Worten und keine Trennung der Akte im Sinne eines Dramas. In der

Stoffmasse sind aber die einzelnen Szenen in dramatischen Bildern zu' denken:

In der Traurigkeit entfernt Medea ihre Kinder, sie ruft die

Holle an, sie verwandelt den Saal in eine fiirchterliche

Hohle; die hollischen Geister fliegen herbey, und
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durchkreuzen die Luft. Gespenster und Schlangen umringen

sie. CD

Ebenfalls schien die Rachszene auf der Hochzeitsfeier diese Dramatik deutlich zu charakte-

nSleren:

Medea erschien untl alles verandert sich bey ihrem Anblicke.

Jason ist von Scham und Verdruss durchdrungen; Creusa

wird von Schrecken ergriffen. Creon lasst den heftigsten

Zorn sp誼reno und das bestlirzte Yolk erwartet mit Zittern

den Ausgang dieser Begebenheit. Medea kann sich nicht

enthalten. einige Bewegung bey dem Anblicke des Bechers.

den ihr treuloser Gemahl mit so vieler Freude in der Hand

halt. merken zu lassen. wei! sie flirchtet. sich zu verrathen.

so verbirgt sie ihre Wuth unter den Schleyer der Verstel

lung. ~

Bei diesen Andeutungen haben wir die vielseitige Dramatisierung vor uns , da verschiedene

Leidenschaften gleichzeitig dargestellt werden. Das Unbedingte der menschlichen Person-

lichkeit wie Medea , Jason und Creusa liisst sich zwar in der Epik darstellen , bleibt fUr

unser Gefiihl dennoch ursprUnglich mit dem Drama verbunden. Trotz der erz1ihlenden

Elemente handelt es sich hier urn keine epische Gattung. Und obwohl es als ein tanzendes

Drama ausgibt , ist es ebenfalls als ein dramatischer Sti! nicht gekennzeichnet. Die Drama-

tisierung innerhalb der prosaischen Beschreibung mit Hi!fe einer anderen Kunst , also der

Tanzkunst, als Mittel hervorgebracht, zeigt sich, dass es hier nicht urn die Aufgabe des

Sprachsti!s geht , sondern urn eine Darstellungsaufgabe. Der Tanz unterliegt dem Hand-

lungssystem der Optik. Was in den Dramen direkt durch Wort bezeichnet wird , wird hier

durch Gestik, Gruppierung u. a. zur Rezeption den Zuschauern vermittelt. Gerade wei!

Noverre auf die dramatische Darstellung hinzielt , muss er sich, bedingt durch sein Verh1ilt-

nis zur Sprache , f臼r seine Tanzkunst einer funktionellen Darstellungsweise bedienen. Was wir

an Noverres Szenarium 'Medea und Jason' erkennen , ist gerade die konsequente Umsetzung

D.J.G. Noverre. Medea und Jason. Wien 1776. 5.5.

2).J.G. Noverre. ebda , 5.8.
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In dem ganzen S tUck lassen die Geflihlsregungen ihre Heftigkeit und Starke bis zum

hδehsten Grad sp口reno

Wir kδnnen ebenfalls die Gemtitskr互fte dureh den StH des Spraehwerkes in seiner

Gesamtheit betraehten: der grausamste Argwohn (4) , die heftigste Unruhe ihres Herzens (4) ,

das Letzte und 且usserste wagen (4) , auf das lebhafteste ger白hrt (5) , von der starksten

Reue durehdrungen (5) , in der sehreekliehsten Unthatigkeit (5) , die verzehrendsten Flammen

(6) , die giftigste Diinste (6) , mit der lebhaftesten Begierde (6) , den heftigsten Zorn (7) , mit

Merkmaalen der vollkommensten Ergebung (7) , mit der Bezeugung der aufrichtigsten

Gewogenheit (7) , mit der lebhaftesten Rlihrung (7) und noeh Ubermaass ihrer Grausamkeit (

8). CD +

Aile dieser Szenen sind mit hδehster Empfindung behaftet , die einerseits dureh patheti

sehen Ernst , andererseits dureh hδehste Leidensehaft gekennzeiehnet sind , urn so grδsste

Affekth6he zu erzielen.

b)Allegorie

Gemiiss der tanzenden Rhetorik gibt es beim h5ehsten Affektgrad eine Gesetzma

ssigkeit , die fur den Affekt steht, ihn deutet , aber nieht realistiseh auf die Biihne gebraeht

wird. In dieser Funktion stehen die Allegorien. In der Ernsthaftigkeit der hδheren Tragδdie

in 'Medea und Jason' wird nieht nur eine Handlung , sondern gleiehsam eine Allegorie

dargestellt , die zur Handlung gehδrt. Naeh Sulzers Definition kann man den Inhalt in zwei

Arten allegorisehe Kriterien einteilen: in die physisehe und die sittliehe. Der Inhalt der

physisehen Allegorie ist aus den Gegenstanden der Natur genommen,und zwar der Natur

der mensehliehen Leidensehaften wie zum Beispiel: Die Reize , die Creusa ausstrahl峙， urn

Jason zu verflihren; das Feuer dieser beiden Verliebten, das plO tzlieh ausbrieht; die Unruhe ,

die Wut und die Verzweiflung Medeas; die Reue und Grausamkeit Jasons usw. die die seeli-

sehen Vorgange besehreiben, aus welchen sieh die mannigfaltigsten Szenen zusammen setzen

lassen und die ganze Handlung vollkommen maehen. Diese sind dureh den Tanz hervorge

braehte Allegorien , da die Ausdr i.ieke und die Kusserungen der versehiedenen Leidensehaften

I).J.G. Noverre. Medea und Jason.

+ Die angefiihrten Seitenangaben sind aus demselben Text zitiert.
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Noverres Absicht , auch die der anderen Vorkampfer, zielt auf diese tragisch-heroische

Gattung. Wieso aber wurde diese schreckliche und tragische Geschichte statt graz iOser

Szenen im Ballett bevorzugt?

Noverre selbst gibt eine ErkIarung dazu:

Mich wird man vielleicht den Mann mit Dδlchen nennen C..]
Ich weiss nicht. ob ich wohl gethan habe. mich auf diese

Gattung zu legen: die Thranen aber. die solche erregt haben.

liberreden mich. CD

Das ist der Affekt, den nur die tragische Gattung zu er1angen vermag. Kaum kδnnen

heftige Leidenschaften in der Tragδdie notwendiger sein , als sie in der Pantomime sind.

Urn die Sprache im Schauspiel zu ersetzen, bedarf die stumme pantomimische

Tanzkunst gerade grosser Handlung, kraftiger Charaktere und ausgepragter Ziige, urn

entsprechende Gefiihle und Leidenschaften auszudriicken, und unmittelbar aufeinanderfolgender

Bewegungen, die direkt auf unsere Phantasie und unsere Seele einstiirmen, urn starken

Affekt zu erreichen. Das ruhige Gesprach passt nicht als Handlung fUr das Ballett. Die

tragische Gattung schickt sich am meisten zum Ausdruck im Tanz. Denn sie hat die

grδssten GemaIde, die erhabensten Situationen und die Leidenschaften bei den HeIden ragen

weit starker und entschiedener hervor als bei gewδhnlichen Menschen. Ihre Nachahmung ist

daher leichter und die Handlung der Pantomime wird verstandlicher und attraktiver. Aus

diesem Grund wahlt Noverre fUr sein Ballett Szenen aus der heroisch-tragischen Gattung,

welche sich durch den Zusammenhang und die Folge spannender Handlung entwickeln, urn

das Herz zu bewegen und die Seele der Zuschauer rUhren zu vermδgen.

Parallel zur Literatur hat Noverre eine Ausdrucksform geschaffen, die den hochtragi-

,schen Pathos kennt und sich an die Stilebene und die ihr dazugehδrige Stilform halt. Wir

kδnnen durch diese Ausdrucksform, die aus der menschlichen Natur herauskommt, feststellen,

dass die Praxis und die Theorien , wie Noverre in seinen Briefen fordert , zusammenfallen.

IV POSITION DER TANZREFORM NOVERRES

I).J.G. Noverre. Briefe iIber die Tanzkunst und tiber die Ballette. 5.335.
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1. Wirkungsgeschichte

In dem vierten Brief schreibt Noverre:

Tanz und Ballete. sind heut zu Tage eine Modeseuche: man

Iauft mit einer Art von Raserey darnach und nie ist eine

Kunst durch den Beyfall mehr aufgemuntert worden als

unsere." CD

Tatsachlich bieten Noverres Auffuhrungen in Wien eine best ll.ndig aufwlirts fiihrende

Kurve. Er hatte einen Erfolg bei den Wienern wie kaum ein Kiinstler in der

Theatergeschichte zuvor. Gleich mit dem ersten in Wien entstandenen Ballett 'Les petits

riens' erhielt er bei seiner Wiener Uraufflihrung Ende 1767 die stlirmische Zustimmung des

Publikums. Sonnenfels bezeichnete ihn als den einzigen, der imstande war, die Kunst mit

Empfindung darzustellen und verschuf ihm den Beinamen 'der Gδttliche'. Auch in den Jahren

1767 bis 1769 riefen seine teils scherzhaft-anmutigen teils ernsthaften Werke grosses

Entzlicken und tiefgehende Begeisterung bei den Wienern hervor. Die Anerkennung kommt

von allen Seiten: Der Hof zieht ihn bei bedeutenden AnUissen zur Mitwirkung heran. Und

als im Mai 1771 die formelle Zession der gesamten Theaterdirektion von Afflisio an Cohary

erfolgte , ste\lte dieser fest , dass sich nur das Ballett auf vollkommen geordneter und klinst-

lerischer Basis befinde.

fib 1773 fUhrte er seine grδssten heroischen Ballette unter fast beangstigendem Zulauf

des Publikums vor. Dieser Zustand dauerte bis zu seiner Abreise nach Mailand im Jahre

1774 an. Die Auffuhrung des Stiicks 'Die Horatier und Curatier' Anfang 1774 bedeutet einen

besonderen Erfolg seiner Wiener Tatigkeit. Der Erfolg war so uberwaltigend, dass Noverre

als erster Klinstler Wiens durch stlirmischen Beifall und laute Noverre-Rufe vor den

Vorhang gerufen wurde, urn den Dank des Publikums entgegenzunehmen. Ein sehr

anschauliches Bild gewinnen wir aus der Schilderung Eva Kδnigs iiber diese Auffiihrung. Sie

schrieb an Lessing:

Weil es eine 8chande gewesen ware. solange hier gewesen

I).J.G. Noverre. Briefe iJber die Tanzkunst und iiber die Ballette. 5.38.
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zu sein und kein Noverrisches Ballett gesehen zu haben.

habe ich das letz鈍. so er gegeben. die Horazier mit angese

hen und muss gestehen. daGs es mir gefallen hat C..) Das

Theater hatte nicht Raum genug Cool Das spasshafteste war

der Lermen nach dem Beschlusse. wo Parterre und Galerie

mit heller Stimme eine Viertelstunde lang Noverre!. Noverre!

rief. bis er sich endlich zeig鈍. und einen Biickling machte.

Ware er nicht erschienen. ich glaube.sie hatten das Theater

gestiirmt. Ich habe mich nicht wenig gewundert. dass in

Gegenwart des Kaisers ein solches Getose entstand. CD

Mozart war besonders von Noverres Balletten begeistert. Auch Goethe verfo1gte Nover-

res Tatigkeit in Wien mit reger Antei1nahme. Mit Bedauern stellt er in einer Rezension liber

den Theatera1manach von Wien auf das Jahr 1773 eine ihm zu gering scheinende Anzah1 von

Ballettbeschreibungen Noverres fest:

Leider erhalten wir diesmal nur einen einzigen Plan Nover

rescher Ballette. (1)

Entsprechend seiner praktischen Tatigkeit fand seine Theorie bei den 1eidenschaftlich

nach Veranderung strebenden Geistern williges Entgegenkommen. Lessing hat seine Briefe

deswegen ins Deutsche iibertragen.

Weit liberschwenglicher und begeisterter sind ebenfalls die Urteile seiner Durchschnitts-

zeitgenossen liber seine Briefe. In demse1ben Masse , in dem Noverres Kunstanschauungen

das Schauspie1 theoretisch fδrderten， schadigte er es in der Praxis: Er entzog dem sich

1angsam konsolidierenden Nationa1theater, dem Heim des rege1massigen Schauspie1s , die

breiten Schichten des Publikums. In dieser Zeit spie1te man im Nationaltheater vor 1eeren

Banken , wahrend das Ballettheater bei allen AuffUhrungen immer wieder bis aufs 1etzte

P1atzchen gefiillt wurde.

Wenn die Wiener Theatergeschichte jener Zeit vom Wechse1 der Theaterdirektoren, von

Veranderungen auf dem Gebiet des Theaterwesens auf Grund der finanziellen Bedingnisse,

O.Gotth. Ephr. Lessing. Siimtliche Schriften. Hg. Karl Lachmann. Stuttgart 1886. Bd. XXI , S.19.

2).]. W. v.Goethe. Siimtliche Werke. Hg. Ed. v.d. Hellen. Stuttgart,o.J. Bd. 36, S.42.
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gedacht wird , dass die beiden beinahe gleichzeitig 'Iphigenie' auf der selben Ebene zeigten.

In der Tat war aber das Bal1ett im 18. Jahrhundert seiner Musik wesentlich vorangeeilt.

Wie Sulzer es behauptet:

Die Tanzkunst muss, da sie nicht ohne Musik seyn kann.

noch gewisser wirken. als die Musik allein. CD

Daher sol\te die neue heroische Pantomime weder aus den altenτll.nzen， noch aus dem

modernen Menuett bezogen werden.

Sogar die Melodie des Menuetts aus dem 'Don Giovanni' und den Fandango aus

'Figaros Hochzeit' hat Mozart offenbar yom Ba l1ett libernommen. ®

Mit Einfiihrung von Noverres Tanzreform hat bereits 1767 -zur Zeit Maria Theresia -

ein aufkUirerisch-empfindsamer Mensch des 18. Jahrhunderts sich artikuliert. Ein Zustand,

der in der δsterreichischen Poetik erst Jahrzehnte spater gefunden wurde. Durch die

Konkretisierung seiner Tanzkunst gelang Noverre, diese bereits in anderen europ1iischen

U l.ndern gefundene Geistigkeit auch in tjsterreich zu verbreiten. Denn die breite Masse kam

weniger mit den Anschauungen, sondern vielmehr mit der theatralisch praktischen

Auswirkung in Noverres Ba l1etten in Beriihrung. Das bedeutet einerseits fUr die Li teratur ein

Zeichen, sie mit einem gewaltigen Ruck vorwarts zu schieben. Andererseits bedeutete dies

fUr die breite Masse eine unentbehrliche Erziehung: geistige Gemiltsbildung als vernilnftig

empfindsamer Mensch wie es sich, para l1el zum Tanz, auch bei Glucks Opernreform finde t.

b)Geschmackbildung als verniinftiger und empfindsamer Mensch

Nach Noverres Reformanschauungen dient der Zweck des Tanzes zum Erwecken der

Empfindung: Sein Mittel ist eine Folge dazu passender Bewegungen und AusdrUcke und

seine Anwendung geschieht auf eine den Absichten der Natur bei den Leidenschaften

gemasse Weise. Noverre pflegt in seinen Bal1etten ebenfa l1s , nach Erhabenheit abzielende

Krafte der Seele. schildernde Gedanken, wie in den heroischen Tragδdien， in Bewegung zu

setzen. Mit den iibereinstimmenden Tδnen der begleitemden Musik macht er damit lebhaften

Eindruck. Und so werden die leidenschaftlichen wie sittlichen Empfindungen durch diese

I).J.G. Sulzer. Allgemeine Theorie der schc5nen Kilnste. Frankfurt-Leipzig 1798. 4. Teil, 5.56 1.

2l.Vgl. P. Net t!. Mozart und der Tanz. Zurich/Stuttgart 1960. 5.4.
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unwiderstehliche Wirksamkeit erweckt. So fand die breite Masse in der Gattung des Tanzes

neben klinstlerischen Geniissen auch noch "Kunstverstandnis und weitgehende Verfeinerung in

der Bildung ihres Geschmackes: Es war das F i1hlen eines aufkl1irerisch-empfindsamen

Menschen. Die Forderungen nach einheitlicher, straff aufgebauter Handlung und wahrer

dramatischer Ausdruckskunst haben ebenfalls zur Geschmackbildung manches Dichters und

vieler Schauspieler beigetragen, die das Noverre' sche Prinzip allmahlich auf aile da的r

geeigneten Biihnen iibertrugen und die Entwicklung des gesprochenen Schauspiels unter-

stlitzten. In der Zeit des Kampfes gegen die Burleske war die von Noverre ausgestrahlte

Wirkung fUr den Durchbruch der regelmassigen Dramatik von nicht zu unterschatzender

Bedeutung.

Kurz gesagt hat sich in Osterreich die Chance ergeben, den Menschen als aufk l1irerisch-

empfindsam zu erhalten durch die Bildung in den schδnen Kiinsten , wie der Tanzkunst.

Diese ist wie die Musik tief mit der Li teratur verbunden , was es aber in den anderen

deutschsprachigen Raumen nicht gibt.

V L1TERATURVERZEICHNIS

1. Priml:irliteratur

a).Batteux, Charles. Einleitung in die schtinen Wissenschaften. Mit Zus~tzen von Karl Wilhelm

Ramler. Teil 1. Wien 1770.

b).Noverre , Jean George. Briefe iiber die Tanzkunst und liber die Ballette. Hamburg und

Bremen 1769.

c).Nover 間， Jean George. Medea und Jason. Wien 1776.

d).Riedel, Friedrich Just. Theorie der schδnen Klinste und Wissenschaften. Jena 1767.

2. Sekund l:irliteratur

a).Goethe, Johann Wolfgang von. Samtliche Werke. Hg. von Ed. v.d. Heller. Stuttgart, o.J.

b).Jasper, Kar l. tJber die Tragische. Miinchen 1958.

c).Kindermann , Heinz. Theatergeschichte Europas. Bd. V. Salzburg 1986.

d).Lessing, Gotthold Ephraim. Samtliche Schriften. Bd. 2. Stuttgart 1886.

e).Lockemann, Wolfgang. Lyrik, Epik oder die totgesagte Trinitat. Meisenheim am Glan



138

教學與研究第十五期

1960.

O.Nettl , Pau l. Mozart und der Tanz. Zurich/Stuttgart 1960.

g).Rothenstein , Bernhard. Zur Geschichte und Reform des Balletts. Wien 1888.

h).Sonnenfels , J.von. Briefe 包ber die Wienerische Schaubilhne. Wien 1884.

i) .Sulzer, Johann Georg. Allgemeine Theorie der schδnen Klinste. 1. und 4. Tei l. Frankfurt,

Leipzig 1798.


