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Tonbeispiele und Fassungen: 

(1) Ton von “Orphée“ UA Donaueschingen 1953: hier. 

Eine 20-Minuten-Version: 

https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg 

Pierre Schaeffer (1910-1995) & Pierre Henry (1927-2017): Orphée 53, Spectacle 
Lyrique, per nastro e campionamenti (1953). I. Prolog II. Premier air d'Orphée [01:15] 
III. Premier récitativ d'Orphée [03:17] IV. Les Monstres [06:37] V. Parade d'Eurydice 
[10:00] VI. Débat d'Orphée [13:24] VII. Rupture finale [18:39] 
 

Das originale “Spectacle” dauerte 2 Stunden. 

https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/mp3/Schaeffer-Henry-Orphee1953UA.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=397s
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=600s
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=804s
https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg&t=1119s
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(2) „Remix“ zu Orphée von Piere Henry 1990 in memoriam Piere Schaeffer  

Dauer 2:41 min:sec. Dieser Geburtstagsgruß an Pierre Schaeffer ist hier: 
https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/mp3/Henry-Remix-Orphee-
1990.mp3 

(3) Maurice Bejart choreografiert 1958 den Orphée 53.  

→ 1960 Vinyl-LP Philips, CDR 140 
nach: Orphée (1958) . Drame choregraphique en 2 actes et 8 tableaux de Maurice 
Bejart . Musique Concrete de Pierre Henry. First limited edition of 500 copies in red 
velvet gatefold cardboard cover with a page stapled inside. 

→ 1964  Vinyl-LP, Philips 835.484 LY 
New version (text & music) of Orphée (original version 1960). The music incorporates 
Le Voile d'Orphee (Ducretet-Thomson 320 C 100) as the final Transfiguration. Realized 
at Studio Apsome. 
 

→ 2015 Trunk Records PD321, Angabe: 8 x File WAV (also keine LP oder CD) 
 
→ 2018 Fantôme Phonographique – OME1008 , Vinyl-LP! 

Fantôme Phonographique present a reissue of Pierre Henry's Orphée Ballet, originally 
released in 1964. Scored for Maurice Béjart's choreography to the Orphée Ballet, 
based on the Greek god, Orpheus, this is one of Pierre Henry's finest works of musique 
concrète, the genre in which Henry was an early innovator and to which he devoted his 
career. After years working for the French national radio (RTF) and honing his studio 
chops on radio spots and editing/composition, Henry formed his own studio in 1958 
and began working on modern dance and ballet and soundtrack work. Incorporating 
percussion, industrial soundscapes, nature sounds, spoken French narrative, and 
synthesized tones, Orphée Ballet is a beautiful piece that while less known than what is 
perhaps his most famous work, also for Béjart's ballet production, 1967's Les Jerks 
Électroniques De La Messe Pour Le Temps Présent Et Musiques Concrètes Pour 
Maurice Béjart, is equally compelling and groundbreaking. Following his passing in 
2017 at age 89, Henry's work has found renewed interest, and this is a welcome 
reissue of one of his rarest and finest works. Truly brilliant. Comes in a heavy sleeve 

with a hand-numbered sticker 
500 Copies 
→ Diese Musik wurde am 3.1.2020 komplett als 
Playlist auf Youtube gestellt: 
https://www.youtube.com/watch?v=oSva0iq5EAc&li
st=OLAK5uy_kbJTp3aCN8U0vMy6KGlkDJjAs5qKWU0
00 
Provided to YouTube by IIP-DDS The Room · Pierre 
Henry · Patrick Belda · Antonio Cano · Tania Bari · 
Alain Cuny · Michele Seigneuret Orphée Ballet & 
Maléfices ℗ Profound Released on: 2020-01-03 
Artist: Alain Cuny Featured Artist: Antonio Cano 
Featured Artist: Michele Seigneuret Featured Artist: 

https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/mp3/Henry-Remix-Orphee-1990.mp3
https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/mp3/Henry-Remix-Orphee-1990.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=oSva0iq5EAc&list=OLAK5uy_kbJTp3aCN8U0vMy6KGlkDJjAs5qKWU000
https://www.youtube.com/watch?v=oSva0iq5EAc&list=OLAK5uy_kbJTp3aCN8U0vMy6KGlkDJjAs5qKWU000
https://www.youtube.com/watch?v=oSva0iq5EAc&list=OLAK5uy_kbJTp3aCN8U0vMy6KGlkDJjAs5qKWU000
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Patrick Belda Artist: Pierre Henry Featured Artist: Tania Bari. 

1 The Room 5:56  

2 The Journey 2:49  

3 Tom Tom 3:40  

4 The Lovers 4:48  

5 Venus 3:17  

6 Eurydice 4:14  

7 Death 8:12  

8 Transfiguration 15:45 

 
 
 

Diskussion um die Uraufführng 

Es gibt zur UA folgende Dokumete: 
 

- Fred K. Prieberg (in “Musica Ex Machina” 1960): Ausführliche Beschreibung eines 

Reporters, der dabei war. (Scan unten DOKUMENTE.) 

- K. H. Ruppel: Donaueschingen 1953. [P. Schaeffer]  Melos 1953, Jg. 20, Heft 11 (Dokument 

fehlt z.Zt. wegen Corona.) 

- Heinrich Strobel: Neue Musik und Humanitas. Vortrag Donaueschingen.Melos 1953, Jg. 

20, Heft 11 (Dokument fehlt z.Zt. wegen Corona). 

- Pierre Schaeffer:  „Das Mißverständnis von Donaueschingen“ sowie Heinz Joachim “Das 

Mißverständnis Schaeffer”, in: Melos 21 (1954), S. 138-142 https://www.musik-for.uni-

oldenburg.de/elektronischemusik/pdf/Schaeffer1953-Orphee.pdf  

- Rudolf Frisius (1997):  Auszüge aus “Pierre Schaeffer - Pinonier der akustischen Kunst” 

(http://www.frisius.de/rudolf/texte/tx395.htm). (Siehe unten Dokumente.) 

- In der Neuen Zeischrift für Musik, 161. Jahrgang, 2000, Heft 3, S. 30 „Donaueschinger 

Skandal um Pierre Schaeffers „Orphée 53“. (Dokument fehlt z.Zt. wegen Corona.) 

- Julia Zupancic: “Das Experiment des Orphée”. Arikel auf 

“https://avantmusic.hypotheses.org/281” vom  9.6.2015. (Siehe unten DOKUMENTE.)  

- Vortrag von Barbara Fox „Schaeffer Stands His Ground: Orfée 53 and Evocative Sound“  

(EMS 2005 in Montreal) mit Tonbeispielen http://www.ems-

network.org/spip.php?article223 

 
 
 

Weitere Äußerungen zu „Orphée 53“ 

„Pierre Schaeffer. A Godfather of Sampling“: Orphée 53  (1953) 

When Schaeffer and Henry’s Orphée 53, the first musique concrète opera, debuted at the 
Donaueschingen Festival in October 1953, it offended and puzzled listeners in equal 

https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/pdf/Schaeffer1953-Orphee.pdf
https://www.musik-for.uni-oldenburg.de/elektronischemusik/pdf/Schaeffer1953-Orphee.pdf
http://www.frisius.de/rudolf/texte/tx395.htm
https://avantmusic.hypotheses.org/281
http://www.ems-network.org/spip.php?article223
http://www.ems-network.org/spip.php?article223
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measure. It also served to deepen the ideological rift between musique concrète and 
elektronische Musik. Based on Christoph Gluck’s opera Orpheus and Euridice, Orphée 53 
is a highly visual and uncompromisingly surreal masterstroke that remains one of the 
genre’s highlights. 
Comprised of monstrous bellows, crunchy harpsichord, thunder, engine growls, swarming 
bees, sensual spoken word, and god knows what else, Orphée 53 sidesteps much of 
musique concrète’s innate playfulness and humor in favor of large, ethereal landscapes 
and discomfiting sound design. More than anything that came before it, Orphée 53 
solidified musique concrète’s cultural impact, ensuring that no discourse on the history of 
the avant-garde would be complete without mention of Schaeffer’s ambitious new art 
form. 
Aus: https://www.factmag.com/2016/02/23/pierre-schaeffer-guide/ 
 

Pierre Schaeffer und Pierre Henry: Orphée 53 (1953) 

Als Schaeffer und Henrys Orphée 53, die erste musique concrète Oper, im Oktober 1953 
bei den Donaueschinger Festspielen uraufgeführt wurde, verärgerte und verwirrte sie die 
Hörer gleichermaßen. Sie bewirkte eine Vertiefung der ideologischen Kluft zwischen 
musique concrète und elektronischer Musik. Basierend auf Christoph Glucks Oper 
Orpheus und Euridice ist Orphée 53 eine höchst visuelle und kompromisslos surreale 
Meisterleistung, die nach wie vor zu den Highlights des Genres gehört. 
Zusammengesetzt aus monströsem Brüllen, knirschendem Cembalo, Donner, 
Motorknurren, schwärmenden Bienen, sinnlichem Sprechen und Gott weiß, was sonst 
noch so allem, entzieht sich Orphée 53 der musikalischen Verspieltheit und dem Humor 
von musique concrète zugunsten großer, ätherischer Landschaften und unbequemer 
Klanggestaltung. Vor allem aber festigte die Orphée 53 die kulturelle Wirkung der 
musique concrète und sorgte dafür, dass kein Diskurs über die Geschichte der Avantgarde 
vollständig sein wird, ohne die anspruchsvolle neue Kunstform von Schaeffer und Henry 
zu erwäh en.  
Aus: https://campus.burg-halle.de/id-neuwerk/unerhoertetoene/2019/08/23/pierre-
schaeffer-und-pierre-henry-musique-concrete/ 
 
------------------------------------------------------------- 

Sebastian Vogt: Ich bin der Musikant mit Laptop in der Hand!? Universitätsverlag 

Ilemnau 2011, S. 58-59. 

Kostenlos online: https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/ 
dbt_derivate_00023724/ilm1-2011000244.pdf 
 
Vogt zitiert Schaeffer 1974, S. 25: “Orpheus stieg phönxgleich aus der Asche [...] Pierre 
Henry handelte auf eigene Verantwortung und rivchtete die Überbleibsel nach seiner 
Vorstellung zu einem gigantischen Béjart-Ballett ein, das dreimal die Runde um die Erde 
machte”. 
 
------------------------------------------------------------ 
Nach dem Verzeichnis “aller” Orpheusvertonungen von Reinhard Kapp (20189) 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwi

https://www.factmag.com/2016/02/23/pierre-schaeffer-guide/
https://campus.burg-halle.de/id-neuwerk/unerhoertetoene/2019/08/23/pierre-schaeffer-und-pierre-henry-musique-concrete/
https://campus.burg-halle.de/id-neuwerk/unerhoertetoene/2019/08/23/pierre-schaeffer-und-pierre-henry-musique-concrete/
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00023724/ilm1-2011000244.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00023724/ilm1-2011000244.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
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XoorW8_noAhX9JMUKHS-
DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdo
wnload%2F11852509199%2FOrpheus-
Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-
SBJo_CnLWgXEgODpsxlw: 
 

• 1951 wird in Darmstadt bereits Schaeffers “Tout la lyre. Spectacle experimental” mit 

MariaFérès und Musique Concrète uraufgefhrt. Das Stück hat folgende Teile: Introit, 

Imploration d’Orphée, Condolances, Predication, Air d’Euridyce, A tatons, Breve recontre, 

Le echos de l’hebre. Erstsendung 1951. 

• Pierre Henry: La voile d’Orphée. Cantate dramatique (Musique Concrète mit 

Männerstimme, die einen Orphischen Hymnus auf Griechisch rezt. 1953. 

• [zu Orphée 53] I. Teil: Prologue. Air d’Orphée et Récitatif. Les monstres. Parade 

d’Eurydice. Débat d’Orphée - La lyre. Eurydice aux Grillons. II. Teil: L’amour aveugle. Duo 

d’amour - Litugie. Dialogue des Amoureux. Le Bandeau. Adieux d’Eurydice. Le Volie 

d’Orphée. 

• Pierre Henry, Le Voile d’Orphée pour Orphée ’53, opéra concrète de P. Schaeffer. Ballet 

(Maurice Bejart) - 1958. 

 
 
--------------------------------------------------- 

 

DOKUMENTE 

 

Prieberg 1960 

Julia Zupancic 2015 
 
Rudolf Frisius 1997 
 
Zum Ballett (von der LP) mit Bildern 
 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=2ahUKEwiXoorW8_noAhX9JMUKHS-DDIA4ChAWMAl6BAgIEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.musikgeschichte.at%2Fapp%2Fdownload%2F11852509199%2FOrpheus-Verz.%2BForts.II_gesch.pdf%3Ft%3D1544521864%26mobile%3D1&usg=AOvVaw1-SBJo_CnLWgXEgODpsxlw
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„Das Experiment des Orphée“  

(https://avantmusic.hypotheses.org/281) 
 
Wer hätte das erwartet? Ein Komponist verteidigt sich und sein bei der Presse 
durchgefallenes Werk in einem offenen Brief an die Hessischen Nachrichten, indem er 
betont, dass sein Mitarbeiter und er sich »seit sechs Jahren jede ästhetische Ambition 
versagen.«1 Ein Kunstwerk ohne Kunstanspruch – wie hat man sich das vorzustellen? 
Wer sich hier öffentlich von künstlerischen Ambitionen freispricht, ist Pierre Schaeffer 
(1910–1995), französischer Ingenieur, Komponist und Erfinder der sogenannten 
»Musique concrète« (kurze Beschreibung folgt weiter unten). Zur Vorgeschichte: Bei den 
Donaueschinger Musiktagen wurde am Samstag, den 10. Oktober 1953, Orphée 53 – ein 
Gemeinschaftswerk von Pierre Schaeffer und Pierre Henry – uraufgeführt. Es handelt sich 
dabei um eine moderne Form der Oper, oder wie es im Untertitel heißt: um ein Spectacle 
lyrique, für Magnetband, Gesang und Cembalo. Die überwiegend negativen Stimmen aus 
Publikum und Presse werfen den Urhebern Dilettantismus vor, die Klänge des Werks 
seien unmenschlich und könnten nicht mehr als Musik bezeichnet werden. Was nun 
Pierre Schaeffer in seinem offenen Brief äußert, gibt Einblick in die theoretischen 
Überlegungen, welche die Entstehung der Musique concrète Anfang der 1950er Jahre 
begleiten, es weist aber auch auf etwas Symptomatisches für die neue klassische Musik 
der Nachkriegszeit. 
Seit der Erfindung der Musique concrète im Jahr 1948 sei es ihnen nicht um Ästhetik 
gegangen, so Schaeffer. »Unser großes Ziel ist, die Marmorklippen der westlichen 
Orchestrierung zu sprengen, neue Möglichkeiten der Tongebung aufzuweisen, eine neue 
Weise zu schreiben und zu sprechen […].«2 Soweit würden viele andere Komponisten der 
europäischen Avantgarde der Zeit (z.B. Karlheinz Stockhausen) zustimmen, die auch nach 
einer neuen, unverbrauchten Musiksprache suchten. Doch Schaeffer führt fort, dass »zur 
Zeit, da sich diese Musik im Entwicklungsstadium befindet, ein Techniker (der ich ja bin) 
förderlicher ist als etwa ein genialer Komponist.«3 Darauf aufbauend sieht Schaeffer seine 
Werke der Musique concrète als Experimente an, fern von der Idee in sich geschlossener 
Werke oder zeitloser Meisterwerke. Die neuen technischen Möglichkeiten, die 
Aufnahmetechnik und Magnetband bieten, könnten Grundlage einer ganz neuen 
musikalischen Sprache werden. Doch zuvor müsse die Sprache durch musikalische 
Versuche ausgelotet werden und dafür eigne sich der Techniker mehr als der Komponist. 
Mit anderen Worten: Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei in der Entwicklung einer 
neuen musikalischen Sprache der Techniker wichtiger als der Komponist selbst. 
Hier greift Schaeffer nicht nur das tradierte Bild des Komponisten an, der als Genie seine 
Regeln selbst schafft (Kant), sondern – in dem Verzicht auf ästhetische Ambition – 
letztlich auch den traditionellen Musik- und Kunstbegriff. Dies erklärt die vielfach 
emotional aufgeladene negative Kritik, die Schaeffer erfahren hat. Darüber hinaus weisen 
seine Ausführungen auf ein Moment hin, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
für die elektroakustische Musik insgesamt prägend ist: Mit den technischen 
Möglichkeiten, beliebige Klänge aufzunehmen oder synthetisch (ohne Instrument) zu 
erzeugen, zieht ein starkes technisches Moment in die Komposition ein. Hier wachsen 
nicht nur Musik und Technik auf das Engste zusammen, auch die Grenze zwischen 
Komponist und Techniker verwischt. 
Kommen wir zurück zu Orphée 53, das 1953 die Gemüter in Donaueschingen aufgebracht 
hat. Bei der Musique concrète handelt es sich im Unterschied zur (etwa zeitgleich 

https://avantmusic.hypotheses.org/281
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote1sym
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote2sym
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote3sym
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entstehenden) elektronischen Musik nicht um synthetisch hergestellte, sondern um 
konkret vorhandene Klänge (etwa Windesrauschen), die aufgenommen und dann mittels 
der Techniken von Schnitt, Montage, Überlagerung etc. verarbeitet werden. Aus ihrem 
Kontext isoliert betrachtet Schaeffer alle Klänge, auch Geräusche, als gleichwertig. In der 
Einbeziehung des Geräuschhaften steht die Musique concrète in der Tradition des 
Futurismus und geht von einem erweiterten Musikbegriff aus. 
In Orphée 53 hören wir Cembaloarpeggien, ariosen Gesang und gesprochenen Text neben 
modifizierten Instrumentalklängen, Atem- und Donnergeräuschen, so dass sich ein 
ungewohntes Neben- und Übereinander von traditionellen musikalischen bzw. 
opernhaften Elementen und einer elektronisch-verzerrten Geräuschkulisse ergibt. 
 
Das Phonogène diente Komponisten wie Schaeffer zur Modifikation von Klangmaterial. 
Foto: Semitransgenic, Quelle: Wikimedia Commons. 

Für alle, die einen Klangeindruck von Orphée 53 
gewinnen möchten, hier der Link zu einer Aufnahme 
auf YouTube. 
In seiner Replik auf Schaeffers offenen Brief wirft 
der Musikkritiker Heinz Joachim dem französischen 
Komponisten-Techniker vor, dass, wenn das Werk 
ein Experiment sein sollte, dieses Experiment 
gescheitert sei. Darüber hinaus schreibt er in 
polemischem Ton: »Zumindest werden Sie es 
hinnehmen müssen, in Ihre Schranken 
zurückverwiesen zu werden, wenn Sie und Ihr 
Zauberlehrling Pierre Henry sich mit derart 
unzulänglichen Mitteln in ein Gebiet vorwagen, auf 
dem es gilt, der unmenschlichen Gewalt 
apokalyptischer Schrecken ein künstlerisch 
verwandelndes Gegenwicht [sic] zu erstellen.«4 

Mit dem Gebiet, auf das sich Schaeffer vorwagt, ist wohl das des Geräuschhaften 
gemeint. Dieser Bereich, außerhalb der Grenzen des traditionellen (abendländischen) 
Musikbegriffs, wird mit Unmenschlichkeit und Apokalypse verknüpft. Hinter der 
(traditionell festgelegten) Grenze der Kunst liegt die Barbarei – so die Vorstellung, die sich 
hinter dieser Kritik verbirgt. Und nach Joachim erfordert es die Fähigkeiten eines (wahren) 
Komponisten, um jene unmenschlichen Kräfte künstlerisch zu bändigen. 
In Hinblick auf die 1950er Jahre können wir Folgendes festhalten: Die Musique concrète 
bietet ein Beispiel dafür, wie in den 1950er Jahren die Grenzen des bisherigen Musik- und 
Kunstverständnisses sowie auch das traditionelle Bild des Komponisten ausgelotet und 
infrage gestellt werden. Bei Schaeffer kann dies auf die Formeln Techniker vs. Komponist, 
Experiment vs. Kunstanspruch, Geräuschhaftes vs. traditionelles Musikbild gebracht 
werden. Ein paar Jahre später wird es John Cage sein, der den abendländischen 
Kunstbegriff in seinen Grundfesten erschüttert. 
Zum Abschluss noch die Gretchen-Frage: Ist Schaeffers lyrisches Spektakel fortschrittliche 
Musik (aus Sicht der 1950er Jahre)? Das kommt freilich ganz auf die Perspektive an! Wer 
Fortschritt der Musik an Technologie bindet, könnte im Sinne von Schaeffer 
argumentieren, dass das Experimentieren mit diesen neuen Möglichkeiten eine »höhere« 
Entwicklungsstufe der Musik einläute. Für die Komponisten und Musikkritiker im Umkreis 
der seriellen Avantgarde, die 1953 bei den Festivals für Neue Musik tonangebend waren, 

https://www.youtube.com/watch?v=XJq3jItducg
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote4sym
http://avantmusic.hypotheses.org/files/2015/06/Phonogene.jpg
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ergäbe sich ein ganz anderes Urteil: Schaeffer nutze die neuen technischen Mittel bloß 
zur Aufnahme und Bereitstellung von Klangmaterial, während die Formung dieses 
Materials, das eigentliche Komponieren, zur Nebensache werde und in eher traditioneller 
Manier erfolge. Doch gerade daran, an der Organisation der Musik zeige sich der 
Fortschritt in der Musik, der wesentlich als Rationalisierung des musikalischen Materials 
und als dezidierte Abwendung von traditionellen musiksprachlichen Mitteln begriffen 
wird. 
 1Der offene Brief ist abgedruckt in der Zeitschrift Melos: Pierre Schaeffer, „Das Missverständnis von Donaueschingen“, 
in: Melos 21 (1954), S. 138. 
2Ebd., S. 138. 
3Ebd., S. 139. 
4Heinz Joachim, „Das Mißverständnis von Pierre Schaeffer“, in: Melos 21 (1954), S. 141. 

 
 
 
aus:  
 
Rudolf Frisius (1997):  “Pierre Schaeffer - Pinonier der akustischen Kunst”  
 

(http://www.frisius.de/rudolf/texte/tx395.htm) 
 
Das zweite große Gemeinschaftswerk von Henry und Schaeffer war noch umfassender 
und ehrgeiziger angelegt, als die vorausgegangene "Symphonie". Als Nachfolgewerk der 
"Sinfonie des technischen Zeitalters" sollte nun eine Oper mit technisch produzierten 
Klängen entstehen. Das sujet beschwor ein Thema, das in der Operngeschichte eine 
zentrale Rolle gespielt hat und das darüber hinaus damals auch im Medium des 
künstlerischen Films berühmt geworden war: Orphée, die Orpheussage. Die Adaption 
dieses Stoffes für Zwecke der musique concrète war überaus mühsam. In mehreren 
Jahren entstanden verschiedene Versionen. Am bekanntesten wurde eine Fassung, die 
1953 auf den Donaueschinger Musiktagen aus der Taufe gehoben wurde: "Orphée '53". 
Dieses Stück provozierte einen spektakulären Skandal, und dies nicht zuletzt deswegen, 
weil hier die Intentionen der beiden Autoren auseinanderzulaufen begannen. Das Projekt 
der konkreten Oper verstand Schaeffer hauptsächlich als Versuch, auch traditionelle 
musikalische Elemente in die musique concrète zu integrieren. Für ihn lag die Betonung 
auf dem Wort Oper: Belcantogesang sollte sich nach seiner Vorstellung verbinden mit 
rezitierten Texten, mit instrumentalen und konkreten Klängen. Daraus ergaben sich bei 
der Ausführung eigentümliche Zwitterformen zwischen traditioneller und Neuer Musik, 
die beim Publikum schließlich heftigen Widerspruch provozierten - und deren Vorführung 
just in Donaueschingen die Kritiker womöglich noch mehr erboste als das Publikum.  
Henry verfolgte andere Interessen als Schaeffer: Ihn interessierte gerade in einer Quasi-
Oper mit Lautsprecherklängen nicht die traditionelle Rückversicherung, sondern die 
spektakuläre klangliche Radikalität. Für ihn lag der Akzent auf dem Wort "konkret". 
Henrys konkrete Schlußmusik zu "Orphée '53" schockierte das Publikum der Uraufführung 
zutiefst. Heftige Geräuschkaskaden aus dem Lautsprecher provozierten einen 
spektakulären Skandal. Das Publikum, welches der Aufführung bis dahin noch 
einigermaßen zurückhaltend gefolgt war, wurde zusehends unruhiger. Henry steuerte um 
so lauter aus und trieb damit sein Publikum in Scharen aus dem Saal. Die Donaueschinger 
Aufführung von "Orphée '53" endete in einem Debakel, das der musique concrète auch in 
der Folgezeit noch nachhaltig schaden sollte. Für Schaeffer war der Mißerfolg um so 

https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote1anc
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote2anc
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote3anc
https://avantmusic.hypotheses.org/281#sdfootnote4anc
http://www.frisius.de/rudolf/texte/tx395.htm
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bitterer, weil er im Lande des einstigen Kriegsgegners stattfand und er die französische 
musique concrète gegenüber der jüngeren elektronischen Musik Westdeutschlands weit 
zurückwerfen sollte. Noch 1967, im halb ironischen Rückblick, verglich Schaeffer sein 
Scheitern mit einer napoleonischen Niederlage, für die womöglich Heinrich Strobel 
verantwortlich war, der damalige Musikchef des Südwestfunks.  
Die "Schlacht von Donaueschingen" im Jahr 1953 wurde zu einer Art Waterloo der 
musique concrète. Die Deutschen triumphierten ... Heinrich Strobel hatte uns 
möglicherweise eine Falle gestellt, als er uns aufs offene Feld lockte.  
Auch Schaeffers Bericht von der Aufführung selbst ist geprägt von der für ihn typischen 
Mischung von Selbstironie, Sentimentalität und Bitterkeit:  
Das entschieden barocke Werk ließ eine charmante Haitianerin (Eurydike) in einer 
Begräbnisdekoration zu den konkretesten Klängen tanzen; Philippe Arthuys, Träger 
venezianischer Obelisken, brachte, von elektronischem Gluckern begleitet, vor der 
Aschenurne ein Trankopfer dar, während Geigen nach reinster Zigeunermanier 
Krokodilstränen in die Kulissen vergossen. Das war zuviel für unsere Deutschen, die 
zunehmend entrüstet reagierten, aber mehr einiger herzhaft tonaler Modulationen als 
unserer konkreten Exzesse wegen. Der Wirbel war schon ganz schön im Gange, als das 
Finale hereinbrach: Le Voile d'Orphée. Dieses Stück, ein Hauptwerk von Henry, bleibt ohne 
Zweifel eine der nobelsten, rühmenswertesten Kühnheiten jener Zeit. Das änderte freilich 
nichts daran, daß es einen immer unausstehlicher werdenden Lärm zu übertönen hatte, 
was unseren Reglern bis zum Schluß gelang: wieviele Dezibel sind an diesem Tag 
vergeudet worden!  
Die Schlacht endete aus Mangel an Kämpfern. Im Saal blieb am Schluß nur eine 
zurückhaltende und uns gewogene Mannschaft übrig: die französische Besatzungsarmee, 
die uns gratulierte. 
Erst nach längerer Zeit sollte sich die musique concrète, gleichsam auf Umwegen, von den 
Folge des Donaueschinger Skandals befreien: die "Symphonie pour un homme seul" und 
"Orphée" wurden von Henry später als Ballettmusiken für Maurice Bejart eingerichtet. 
Seit 1955 begann damit eine Entwicklung der musique concrète, die auch über den 
Bereich des Radiostücks hinausführen sollte. Trotzdem blieb "Orphée" ein merkwürdiger 
Grenzfall der musique concrète - janusköpfige Radiokunst zwischen Oper und 
Experimentalstück, Hörspiel und Lautsprechermusik, Vergangenheit und Zukunft.  
 
------------------------------------------ 
Der Orpheusmythos, der berühmteste, immer wieder vertonte Stoff der Operngeschichte, 
war durch Jean Cocteau bereits für den Film adaptiert worden. Schaeffer, der sich in 
seinen Notizen ausdrücklich auf Cocteau bezieht, wollte wahrscheinlich dieses Thema 
deswegen als konkrete Oper ausarbeiten, weil ihm an einer traditionell-musikalischen 
Absicherung der musique concrète lag. Die Erfahrungen in diesem musikalischen Bereich 
waren inzwischen so vielfältig geworden, daß sie kaum noch überschaubar waren und 
sich die Idee einer thematisch gebündelten Zusammenfassung anbot.  
Die konkreten Erfahrungen in der Studiopraxis hatten sich in den vorangegangenen 
Jahren beträchtlich erweitert, um so stärker traten damit aber auch schon im ersten 
Planungsstadium die Schwierigkeiten hervor, mit denen zu rechnen war.  
Wir wollen ein Werk machen. Welches Ziel wollen wir damit verfolgen? Wollen wir uns 
anfangs mit irgendwelchen Materialien versehen und dann dem Instinkt überlassen? Was 
die Partitur angeht - mit welchen Mitteln wollen wir sie fixieren? Wie soll man sich a 
priori die tausend unvorhersehbaren Veränderungen des konkreten Klangs vorstellen? 
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Wie soll man wählen unter Hunderten von Klangmustern, solange noch keine 
Klassifikation, noch keine Idee fixiert ist?  
Für die Produktion der ursprünglichen Fassung des Stückes standen nur wenige Monate 
zur Verfügung, da die Uraufführung bereits im August 1951 angesetzt war. Schon aus 
zeitökonomischen Gründen stellte sich deswegen die Frage, ob man auch bereits 
vorhandenes Klangmaterial in das Stück einbeziehen könne. Allerdings war nach wie vor 
nicht allgemeingültig geklärt, nach welchen Gesetzen konkrete Klangmaterialien 
"komponiert" werden konnten. Es erschien zunächst weitgehend unsicher, wie sie sich als 
Elemente einer neuen Musiksprache würden verwenden lassen. Schaeffer zweifelte sogar 
daran, ob dies überhaupt möglich sei.  
Sind die Klangelemente, die wir entdeckt haben, nun Worte, die die Grundlage von Sätzen 
bilden können?  
Der knapp angesetzte Termin der Uraufführung läßt jedoch wenig Zeit für grundsätzliche 
Überlegungen. Schaeffer, der auch jetzt wieder auf die Zusammenarbeit mit Henry 
rechnen kann, entscheidet sich deswegen für ein pragmatisches Vorgehen: er beginnt 
nicht, wie bei der Sinfonie, mit einem Szenario, sondern zunächst mit einer Prüfung des 
vorhandenen Klangmaterials, mit der Suche nach bereits produzierten Klängen, die ihm 
für das neue Projekt als geeignet erscheinen. Die Schwierigkeiten des Projektes ergaben 
sich daraus, daß einerseits die bisherigen Studioerfahrungen gründlich ausgewertet, 
andererseits aber auch Verbindungslinien zu traditionellen Aufführungsformen der 
szenischen Darstellung und der Oper gezogen werden sollten.  
Die Schwierigkeiten, hier eine überzeugende stilistische Konzeption zu finden, waren nur 
in dem Falle zu umgehen, daß man bestimmte "Nummern" allein mit 
Lautsprecherwiedergaben versah. So setzt beispielsweise der von Henry komponierte 
"Prologue" als überzeugende Synthese traditioneller Opernouvertüre und konkretem 
Musikstück ein, ohne traditionalistische Konzessionen oder stilistische Widersprüche.  
Schwieriger wurde es im weiteren Verlauf der Oper, wenn Schaeffer die konkreten Klänge 
mit Gesang verbinden sollte. Er war sich über die Problematik seines Unterfangens 
durchaus im Klaren:  
Wie soll ich Orpheus singen lassen, wo es hier doch weder Partitur noch Orchester gibt? 
Ich komme auf diesen Kompromiß zurück, nach dem sich - einer naiven Voraussetzung 
entsprechend - zwei Dinge überlagern: der Belcantogesang - warum denn nicht - und 
zerhackte sinfonische Fragmente.  
Eine weitere Konsequenz lag nahe: Der singende Orpheus brauchte einen Text. Der 
Moment war gekommen, ein Opernlibretto in Angriff zu nehmen. Schon die erste Arie, 
mit der Orpheus auftritt, hat einen weitgehend konventionellen Operntext. Schaeffer hat 
ihn verfaßt: er läßt Orpheus die Götter anflehen. Sie sollen ihm Eurydike zurückgeben: 
"Rendez-moi, justes dieux, Eurydice, Eurydice, que j'ai perdue."  
Maria Ferès, welche die Titelrolle in der Uraufführung sang, war seinerzeit als 
Opernsängerin in Paris bekannt. Schaeffer hatte sie in der Kontraaltrolle des Orpheus von 
Gluck gesehen, und dies hatte ihn auf die ersten Ideen zu seinem Orpheusprojekt 
gebracht.  
Dem Kontraalt Orpheus muß ich die Schauspielerin Eurydike gegenüberstellen ... Es gibt 
ungewöhnliche Duos: Sprechstimme gegen Gesangsstimme ... Belcanto gegen konkretes 
Orchester, Autoduos: ich stellte mir vor, wie Orpheus zusammen mit seiner eigenen 
Stimme im Duett singt ...  
Diese Notizen bezogen sich auf die französische Urfassung, die unter dem Titel "Toute la 
Lyre" am 6. Juli 1951 im Pariser Theatre de l'Empire uraufgeführt wurde. Was bereits hier 
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skizziert war, wurde noch einen Schritt weiter getrieben, als Schaeffer und Henry später 
die Fassung für die Donaueschinger Musiktage herstellten. Diese deutsche Fassung mit 
dem Titel "Orphée cinquante-trois", "Orpheus '53", ergänzt die französischen durch 
deutsche Sprechtexte. So kommt es zu eigenartigen Dialogen in verschiedenen Sprachen. 
Für die mannigfaltigen Versuche, Sprache und Gesang mit konkreten Klängen zu 
kombinieren, entwickelte Schaeffer ein reges Interesse und suchte immer wieder nach 
neuen Lösungen. Er schrieb Texte, er notierte Melodien und realisierte konkrete Klänge 
zur Begleitung des Gesangs. So entstand - in Fortführung eines Weges, den Schaeffer 
selbst erstmals beschritten hatte mit seinem "Concertino Diapason" für Klavier und 
Tonband und den beispielsweise 1951 André Hodeir weitergeführt hatte mit "Jazz et Jazz" 
- eines der frühesten Beispiele der sogenannten "musique mixte", d.h. Musik, welche die 
Live-Interpretation, in diesem Falle den Live-Gesang, mit der Lautsprecherwiedergabe 
verbindet.  
Schaeffer hat nicht verheimlicht, daß Henry, sein kompositorischer Partner, dieser 
Konzeption einigermaßen skeptisch gegenüberstand. Er wollte "natürliche", von der 
Aufnahmetechnik unberührte Klänge in seiner Musik nicht tolerieren. Deswegen 
übernahm er im "Orphée"-Projekt diejenigen Abschnitte, die ausschließlich für die 
Lautsprecherwiedergabe bestimmt sind und in denen die "lebendigen" Stimmen 
schweigen. Diese von Henry verantworteten Passagen kontrastierten deutlich zu den 
klanglich "gemäßigten" Abschnitten Schaeffers.  
Der Donaueschinger Skandal gab den ersten Anstoß zur Entfremdung zwischen Henry und 
Schaeffer, die schließlich zur endgültigen Trennung führen sollte. Danach realisierte Henry 
eine neue "Orphée"-Fassung in alleiniger Verantwortung. Auf die Anteile, die seinen 
Vorstellungen nicht entsprachen, hat Henry später mit bitterem Sarkasmus reagiert.  
In der Folgezeit gingen Schaeffer und Henry ihre eigenen Wege. Aber keiner von ihnen 
wäre später wohl das geworden, was er heute ist, wenn es die Jahre ihrer intensiven 
Zusammenarbeit nicht gegeben hätte.  
Ihr Bruch wird durch die Musik des "Orphée"-Projektes vorweggenommen - auch eine 
Ambivalenz in Schaeffers eigenem Denken. Schaeffer arbeitete weiter, aber anders als 
zuvor. Auch in seiner eigenen Arbeit ließ sich nicht rückgängig machen, daß der Schleier 
des Orpheus zerrissen war.  
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Ballett: Rückseite des Platten-Covers  
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