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soundscape stammheim

Die rote armee Fraktion (raF) markiert nicht nur in visueller, sondern 
auch in akustischer hinsicht ein herausragendes Phänomen der westdeut-
schen Nachkriegsgeschichte. so war eine der ersten stellungnahmen, die 
nach der Befreiung andreas Baaders im mai 1970 veröffentlicht wurde, 
eine tonbandaufzeichnung Ulrike meinhofs. Die Journalistin michèle ray 
hatte sie nach abschluss ihres Interviews dem „spiegel“ überlassen. Damit 
konnten die aussagen meinhofs zum aufbau der roten armee nicht nur als 
text, sondern auch als ton der Nachwelt erhalten bleiben.1 ebenso zeichne-
te auch das raF-kommando siegfried hausner die stimme seiner Geisel 
hanns martin schleyer im september und oktober 1977 gleich zweifach 
auf: einmal in den für die bundesdeutsche medienöffentlichkeit bestimmten 
vier Videobotschaften, in denen schleyer in „Bild und ton“2 präsent war, 
wie die „tagesschau“ vom 8. september mit erstaunen feststellte; und 
ein anderes mal auf internen tonbändern, die die überschrift „spindy – 
Gespräch mit charly“ trugen und 1982 in einem erddepot der raF bei 
heusenstamm gefunden wurden. kurze Zeit vor der entführung schleyers 
war in stuttgart-stammheim der Prozess gegen Gudrun ensslin, andreas 
Baader und Jan carl raspe zu ende gegangen; Ulrike meinhof hatte sich 
bereits vor Verkündigung des Urteils im mai 1976 das leben genommen. 
Der von mai 1975 bis april 1977 andauernde Prozess gegen die kader 
der ersten raF-Generation war nach den Nürnberger kriegsverbrecher-
Prozessen 1945– 49 und den Frankfurter auschwitz-Prozessen 1963– 68 
der dritte Prozess in der (bundes-)deutschen Nachkriegsgeschichte, dessen 

1 Die erklärung Ulrike meinhofs wurde unter der überschrift „Natürlich kann 
geschossen werden“ im „spiegel“ abgedruckt (vgl. spiegel 25/1970, s. 74). Das 
originaltonband zu dieser stellungnahme ist jedoch nicht mehr erhalten. eine 
sowohl sprachlich als auch inhaltlich durchaus abweichende Fassung ist in der 
sammlung von hördokumenten enthalten, die die überarbeitete und ergänzte 
Neuausgabe von stefan austs „Baader meinhof komplex“ von 2008 begleiten 
(vgl. aust, stefan: Der Baader meinhof komplex. Fakten, Dokumente, origi-
naltöne. hamburg: hoffman und campe 2008.)

2 tagesschau vom 8.9.1977.
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Wortlaut auch akustisch dokumentiert wurde. Zur gleichen Zeit wurde im 
siebten stock in stammheim abgehört. Wann, wo und wie lange ist bis 
heute nicht vollständig geklärt.3

aus diesen einleitenden Bemerkungen geht bereits hervor, in welchem 
maße staat, raF und massenmedien während der 1970er Jahre mit der 
aufzeichnung und Wiedergabe von stimmen und originaltönen beschäf-
tigt waren – ein Umstand, den die teilweise Veröffentlichung von eini-
gen nicht gelöschten tonbandspulen aus dem stammheimer Prozess im 
sommer 2007 schlagartig ins Bewusstsein der deutschen öffentlichkeit 
brachte. Ich möchte das Wiederauftauchen dieser tonbänder und die art 
und Weise, wie ihre Botschaften in massenmedien und künsten verhan-
delt werden, zum anlass nehmen, um über das Verhältnis von ton und 
erinnerung im Diskursfeld raF nachzudenken. hierbei sollen in einem 
ersten schritt die tonbänder und ihre journalistische und künstlerische 
Verarbeitung im mittelpunkt stehen. stefan austs tV-Dokumentation 
„Die raF“ (2007), romuald karmakars und Dirk laabs’ hörspiel „‚Na 
hören sie doch mal auf zu grinsen.‘ Fragmente des stammheim-Prozes-
ses“ (2008) und Reinhard Hauffs Spielfilm „Stammheim“ (1985) stellen 
auf je eigene Weise Soundscapes her, die auf stammheim als schlagwort, 
metapher und erinnerungsort des westdeutschen terrorismus verweisen. 
Der von dem komponisten und theoretiker murray schafer entwickelte 
Begriff des Soundscape ermöglicht es, Verbindungen zwischen ort und 
klang nachzuzeichnen und zu analysieren. stammheim lässt sich so als 
akustischer erinnerungsraum verstehen, an und in dem Fragen nach der 
Bedeutung von stimme, körperlichkeit und Präsenz zusammenkom-
men. Die 2007 aufgefundenen tonbandaufnahmen erweitern diesen 
Soundscape stammheim um die ebene der mediatisierung, indem sie 
sich den tönen der raF aus einer zeitlichen Distanz zuwenden und 
so notwendigerweise auch die aufzeichnungsfunktion des tonbandes 
mitreflektieren. in den von ihnen fixierten Stimmen der ersten RaF-

3 Lediglich zwei Zeiträume wurden bisher offiziell bestätigt. Dabei handelt es sich 
um zwei Wochen im Frühjahr 1975 nach der entführung des cDU-Politikers 
Peter lorenz und um einige tage anfang des Jahres 1977 nach der Verhaftung 
des raF-mitglieds siegfried haag; über die Wochen im september und oktober 
1977 wird hingegen auch weiterhin stillschweigen gewahrt. Vgl. u.a. oesterle, 
kurt: stammheim. Die Geschichte des Vollzugsbeamten horst Bubeck. tübin-
gen: klöpfer und meyer 2003, s. 154.
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Generation tritt damit eine Vergangenheit in die Gegenwart ein, die nah 
und fern zugleich ist.

steht in diesem ersten teil der überlegungen somit die Bedeutung der 
stimme im mittelpunkt, so soll es in einem zweiten schritt um die stille 
und das schweigen gehen. Denn trotz aller sonderbestimmungen für die 
seit Frühjahr bzw. Winter 1974 im siebten stock der Justivollzugsanstalt 
in stammheim einsitzenden häftlinge, hielten die Diskussionen um Iso-
lationshaft, Folter und sensorische Deprivation auch weiterhin an. Die 
semantische aufladung der kampfbegriffe Stammheim und isolationsfolter 
war hierbei nicht selten deckungsgleich. anhand der rauminstallation 
„camera silens“ (1994) der künstler rob moonen und olaf arndt soll 
aufgezeigt werden, inwiefern sich im topos der sensorischen Deprivation 
Diskussionen um raum und klang überschneiden und sich am und durch 
den körper der Gefangenen artikulieren. stille und schweigen lassen sich 
in diesem Zusammenhang als tonproduktionen ganz eigener art verstehen, 
die gerade in ihrer akustischen Verweigerung töne hervorbringen, die 
den körper auf sich selbst zurückwerfen. In analogie zu dem sich selbst 
zuhörenden körper lässt sich die camera silens so als erinnerungsraum 
beschreiben, in dem der raF-Diskurs in einer metaphorischen überstei-
gerung und entladung zu sich selbst kommt. Indem ich mich stammheim 
unter der Perspektive des Soundscape zuwende, wird möglich, diesen und 
weiteren klangräumlichen Dimensionen des westdeutschen terrorismus 
zuzuhören und im Zuge dessen Fragen nach den Zusammenhängen von 
klang, raum und erinnerung zu stellen.

Soundscape – raum und klang

Bereits in den frühen 1960er-Jahren hat murray schafer den Begriff des 
Soundscape in die Diskussion eingebracht. laut schafer kann ein Sound-
scape zunächst einmal alles sein, was sich auf die Produktion, rezeption 
und Imagination von akustischen Phänomenen im raum bezieht. Sound-
scapes reichen von musik, klangkunst oder sound Design in Flughäfen, 
shopping malls oder Büros bis hin zu den klanglandschaften von städten, 
stadtteilen oder landschaften. es handelt sich um akustische Phänomene, 
die sich im und durch den raum produzieren. Soundscapes beziehen sich 
auf ihre Umgebung und sind spezifisch für diese. als eindeutig lokalisier-
bare Soundmarks ähneln sie dem ortsspezifischen Landmark. als Keynote 
oder Grundton sind sie häufig nicht bewusst wahrzunehmen, obwohl sie die 
Geräuschkulisse bestimmen und maßgeblich strukturieren. sie sprechen 
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den hörsinn an, wobei hören nicht selten zu einer sinnlichen erfahrung 
wird, die qua schallwellen den ganzen raum einnimmt und am ganzen 
körper zu spüren ist.4

auch Béla Balász kommt in seiner Bestimmung des Verhältnisses 
von Bild und ton explizit auf die Bedeutung des raumes zu sprechen. 
laut Balázs konfrontiert der ton den Film im moment der einführung 
des Tonfilms mit dem Problem, dass er selbst „nicht raumbildend“5 sei, 
obwohl er „viel mehr raumcharakter als die visuelle erscheinung“6 habe. 
Dennoch ist „der ton […] überhaupt vom raum nicht zu abstrahieren. er 
wird immer einen bestimmten raumcharakter haben, je nachdem, wo er 
klingt.“7 Balázs stellt somit eine unauflösliche Verbindung von Raum und 
klang her und erwähnt in diesem Zusammenhang auch die kraft des tones, 
die Distanz zwischen Betrachter/in und Dargestelltem aufzuheben, so dass 
der eindruck entsteht, „mitten im raum der dargestellten Begebenheiten“8 
zu sein. Das erlebnis des dargestellten raumes besteht demnach in der 
Zusammenwirkung von Bild und ton, die den körper des Zuschauers in 
sich aufnehmen.

Wie die Bemerkungen von Balázs und schafer deutlich machen, wird 
raum und klang immer wieder die Fähigkeit zugesprochen, besonders 
unmittelbar auf die sinne einwirken zu können. eine solche Zuschreibung 
von Ursprünglichkeit und authentischer erfahrung lässt sich umso mehr 
beobachten, wenn es sich bei den untersuchten klängen um sogenannte 
o-töne handelt. so hat oliver Jungen anhand von philosophischen und 
medientheoretischen Diskussionen nachgezeichnet, inwiefern die ‚im 
Original‘ erklingende Stimme häufig für „nichts als Originalität“ stehe und 
damit „eine ebenso radikale konterposition zu Baudrillard“9 und dessen 
postmodernen simulationstheorien bilde wie sie auch den im Zuge der 
technischen reproduktion scheinbar abhanden gekommenen Begriff der 

4 Vgl. schafer, r. murray: the soundscape. our sonic environment and the tun-
ing of the World. New york: knopf 1977.

5 Balázs, Béla: Der Geist des Films. Frankfurt/m.: suhrkamp 2001 [1930], s. 117.
6 ebd., s. 120.
7 ebd.
8 ebd., s. 121.
9 Jungen, oliver: What you hear is what you get. Das originale als gefühlte Größe. 

In: original/ton. Zur mediengeschichte des o-tons. hrsg. von harun maye/
cornelius reiber/Nikolaus Wegmann. konstanz: UVk Verlagsgesellschaft mbh 
2007, s. 51–80, hier s. 59f.
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aura fortführe.10 Damit ist für Jungen „der o-ton […] ein innermedialer 
rückblick ins Vormediale.“11 In ähnlicher Weise kommt auch Nikolaus 
Wegmann zu dem schluss, dass der originalton vor allem teil einer me-
dienerzählung des authentischen sei, „eine dieser Gegen-erfindungen zur 
prinzipiellen Unzuverlässigkeit der kommunikation.“12 Für Wegmann 
stehen die medialen Besetzungen des originaltons damit in analogie 
zu den codierungen des Zwei-kanal-radios, wie sie in der avantgardis-
tisch-utopischen „radiotheorie“ Bertolt Brechts zum ausdruck kommen: 

„Zweikanalrundfunk wie originalton sind so beides medien, von denen 
erzählt wird, dass sie eigentlich gar keine massenmedien (mehr) sind, oder 
wenn doch, dann von solcher art, dass sie in die Welt der medien einen 
Unterschied bringen, der es erlaubt, den Beschränkungen massenmedialer 
kommunikation zu entkommen.“13 Diese von Wegmann herausgestellten 
momente des originaltons auf der einen und des Zwei-kanal-radios auf 
der anderen seite bilden wichtige Bestandteile zur analyse des Deutschen 
herbstes als klangliches ereignis, wie nicht zuletzt die Diskussionen um 
die sogenannten stammheimbänder im sommer 2007 gezeigt haben.

„stammheimbänder“ – stimme und körper

Bei den stammheimbändern handelt es sich um tonbandaufnahmen aus 
dem Prozess gegen andreas Baader, Ulrike meinhof, Gudrun ensslin 
und Jan carl raspe, der von mai 1975 bis april 1977 an insgesamt 192 
Verhandlungstagen in der sogenannten mehrzweckhalle unmittelbar neben 
der Justizvollzugsanstalt in stuttgart-stammheim stattfand. Die tonband-
mitschnitte sollten ein lückenloses und fehlerfreies Protokoll gewährleisten 
und nach ihrer abschrift überspielt werden. Dennoch wurden 21 Bänder, 
die rund 13 stunden material aus zwölf Verhandlungstagen wiedergeben, 
im keller des oberlandesgerichts in stuttgart aufbewahrt. Die archivarin 
elke koch entdeckte die Bänder bereits 2003, doch erst drei Jahre später 
sollten sie nach langen Verhandlungen in die Bestände des staatsarchivs 

10 Vgl. ebd., s. 71.
11 ebd., s. 76.
12 Wegmann, Nikolaus: Der original-ton. eine medienerzählung. In: ebd. origi-

nal/ton. Zur mediengeschichte des o-tons. hrsg. von harun maye/cornelius 
reiber/Nikolaus Wegmann. konstanz: UVk Verlagsgesellschaft mbh 2007, 
s. 15–24, hier s. 22.

13 ebd.
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ludwigsburg übergehen, wo sie heute für die interessierte öffentlichkeit 
zugänglich sind.14 auf diesem Weg gelangten die aufzeichnungen schließ-
lich auch in die zweiteilige Fernseh-Dokumentation „Die raF“ (2007), 
die stefan aust für den Norddeutschen rundfunk produziert hat.15 Bereits 
sechs Wochen vor ausstrahlung des Fernsehzweiteilers verkündeten die 

„tagesthemen“ am 30. Juli 2007 die akustische sensationsnachricht und der 
sWr strahlte am 1. august einzelne aussagen im radio aus. Zudem waren 
charakteristische soundbits der ersten raF-Generation als Livestream im 
Internet verfügbar.16 Der hörfunkdirektor des sWr Bernhard hermann 
betont die historische Bedeutung der tonbänder, indem er auf ihre Funk-
tion hinweist, Geschichte auch für nachfolgende Generationen greifbar 
zu machen:

„Diese tondokumente, die eigentlich lediglich als Gedächtnisstütze für die 
Gerichtsschreiber gedacht waren, sind eine echte sensation! sie geben 
erstmals einen akustischen einblick in die Verhandlungen und damit in das 
innerste des damaligen konflikts. Das Thema ‚Deutscher Herbst‘ und die 
damaligen Protagonisten sind uns Älteren wohl vertraut, aber viele junge 
menschen können mit den Namen kaum etwas anfangen.“17

hermann macht hier auf die mehrfache Gedächtnisfunktion der Bänder als 
Phänomen zwischen Quelle, überrest und spur aufmerksam. Ursprünglich 
als „Gedächtnisstütze“ für die Gerichtsschreiber gedacht, führen sie nach 
ihrer Wiederentdeckung dreißig Jahre später in „das Innerste des damali-
gen konflikts“ zurück und sind so besonders für „viele junge menschen“ 
relevant. sie vergegenwärtigen ihnen die Vergangenheit und machen sie 
unmittelbar erleb- und nachvollziehbar. „Dieses klima, diese stimmung 
des stammheim Prozesses haben sie nach 10 minuten hören besser mitbe-
kommen als nach stundenlangem lesen,“ so auch sWr2-redakteur ru dolf 
linßen. „Der zeitgeschichtliche Wert dieser Dokumente liegt wohl darin, 

14 informationen zu den Tonbandbeständen finden sich auf der Homepage des 
staatsarchivs ludwigsburg: 

 http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/detail.php?template=hp_artikel&id=16
493&id2=8484&sprache= (Zugriff am 13. märz 2009).

15 aust, stefan: Die raF. Dokumentation. NDr 2007.
16 Dokumentation des sWr und Bereitstellung ausgesuchter hörproben unter:
 http://www.swr.de/swr2/wissen/specials/-/id=661214/nid=661214/did=2414272/ 

2q12qs/index.html (Zugriff am 13. märz 2009).
17 ebd.
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die Diktion, den ausdruck und die haltung der angeklagten und aller an-
deren Verfahrenbeteiligten unmittelbar selbst hören zu können, aussagen, 
die aus schriftlichen Unterlagen bereits bekannt sind.“18

Dem originalton wird somit das Potential zugeschrieben, die Vergan-
genheit in die Gegenwart zu transportieren, indem er Unmittelbarkeit und 
Präsenz produziert. in seinem Dokumentarfilm greift aust daher nicht nur 
auf die tonbandmitschnitte des stammheimer Prozesses zurück, sondern 
er spielt neben extradiegetischer Filmmusik und voice-over auch immer 
wieder andere originaltöne ein. Diese reichen von reportagen und Inter-
views der Journalistin Ulrike meinhof, über Gudrun ensslins statement 
zu den Frankfurter kaufhausbränden, bis hin zum Funkverkehr der GsG 9 
und dem tonband, in dem Ulrike meinhof dazu auffordert, die rote armee 
aufzubauen. Dennoch bildet stammheim ohne Frage sowohl inhaltlich als 
auch audio-visuell den anfangs- und endpunkt von austs recherchen.

Gegen ende des ersten teils kommt der Film explizit auf den Prozess 
gegen Baader, meinhof, ensslin und raspe und dessen aufzeichnung auf 
tonband zu sprechen. Dabei werden palimpsestartige überlagerungen von 
körper, tonband und raum geschaffen, die die möglichkeit imaginärer 
Passagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart suggerieren. Die szene 
beginnt mit den aufnahmen einer überwachungskamera, die den einzug 
der Gefangenen in den Gerichtssaal in stammheim zeigt. Der ort des 
Prozesses wird damit in seiner historischen Dimension ins Bild gesetzt 
und bereitet so die Bühne für die vergessenen tonbänder. Die tonbandge-
räte der 1970er-Jahre stehen als materielle Garanten für den Vorgang des 
akustischen mitschnitts und geben gemeinsam mit der Versicherung, dass 
der gesamte Prozess auf tonband aufgezeichnet wurde, das stichwort für 
die einspielung der o-töne. eine hand dreht am regler des abspielge-
räts. Daraufhin ertönt die stimme von Baader, begleitet von aufnahmen 
des stammheimer Gerichtssaales 2007. Die Untertitelung „originalton 
andreas Baader 1975“ weist den Ursprung der stimme, in dieser Funk-
tion einer Bildunterschrift nicht unähnlich, eindeutig zu. Nach einigen 
Worten wird ein schwarz-Weiß-Foto Baaders den aufnahmen aus dem 
mehrzweckgebäude unterlegt, so dass eine schichtung aus dem Gerichts-

18 rudolf linßen in der sendung „hören sie doch mal auf zu grinsen!“ erstmals 
originaltöne von Baader, meinhof, ensslin und raspe aus dem raF-Prozess in 
stammheim. sWr2, 1. august 2007. Die sendung ist nachzuhören unter: 

 http://www.swr.de/swr2/wissen/specials/-/id=661214/nid=661214/did=2414272/ 
2q12qs/index.html (Zugriff 13. märz 2009).
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saal in stammheim heute, einem Foto Baaders aus den 1970er-Jahren 
und seiner stimme im Prozess 1975 entsteht. Dieses Verfahren wird mit 
aufnahmen von meinhof, raspe und ensslin wiederholt, wobei als vierte 
ebene nun auch immer wieder die tonbänder selbst eingeblendet werden. 
Ihre abspielrichtung gegen den Uhrzeigersinn und die herausstellung ihrer 
über den Inhalt der aufzeichnung hinausgehenden reinen materialität als 
medien, die stimmen aufnehmen und wiedergeben können, soll helfen, 
die Zuschauer/innen in die Vergangenheit des stammheimer Prozesses 
zu transportieren.

Die rolle stammheims als erinnerungsort des westdeutschen terro-
rismus der 1970er-Jahre und als „so etwas wie die hauptstadt der raF“19 
wird auf diese Weise noch einmal wirkungsvoll unterstrichen. aust nimmt 
hierfür die Bedeutung auf, die orten als trägern von erinnerungen und 
containern zur Vergegenwärtigung von Vergangenheit zugeschrieben wird. 
Dieter hoffmann hat mit rekurs auf die Gedenkstätten des holocaust dar-
auf hingewiesen, dass „sich unserer Phantasie die Vorstellung aufdrängen 
[kann], wir näherten uns, indem wir die räumliche Distanz vermindern, 
den ort des Geschehens betreten, auch dem Geschehen selbst.“20 Die 
körperliche anwesenheit an einem ort, der erinnerungen materialisiert, 
indem er sie lokalisiert, gibt uns das Gefühl, selbst in dieser Geschichte 
anwesend zu sein. In dieser Vorstellung kommt der Wunsch zum ausdruck, 
die zeitliche Distanz zu überwinden, indem wir unsere körper einem 
bestimmten ort aussetzen. Doch „Gedächtnisorte verweisen zwar auf 
authentische erfahrungen, ermöglichen aber nicht deren Wiederholung,“21 
wie Beate Binder zu recht betont. Bei aust wird dieses Paradoxon von 
erinnerungsorten anschaulich, indem stammheim als Gespinst von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft gezeigt wird. Die Fernsehzuschauer/
innen sehen das Innere des Prozessgebäudes aus dem Jahre 2007, doch als 
Betrachter/innen verbleiben sie in einer Position, die nah und distanziert 
zugleich ist. Sie befinden sich eben nicht in jenem Raum, der ihnen via Bild 
vermittelt wird. Und selbst wenn sie sich in ihm befänden, so lägen dreißig 

19 aust, raF. 2007.
20 hoffmann, Detlef: Das Gedächtnis der Dinge. In: Das Gedächtnis der Din-

ge. kZ-relikte und kZ-Denkmäler 1945–1995. hrsg. von Detlef hoffmann. 
Frankfurt/m., new York: Campus 1998, S. 6 –35, hier S. 10.

21 Binder, Beate: Gedächtnisort. In: Gedächtnis und erinnerung. ein interdiszipli-
näres lexikon. hrsg. von Nicolas Pethes/Jens ruchatz. reinbek bei hamburg: 
rowohlt taschenbuch 2001, s. 199–200, hier s. 200.
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Jahre zwischen ihnen und dem Prozess gegen die erste raF-Generation.22 
aleida assmann schreibt im hinblick auf diese zeitliche Distanz, die ein 
Gefühl von abwesenheit hervorbringt:

„ein Gedenkort ist das, was übrigbleibt von dem, was nicht mehr besteht 
und gilt. Um dennoch fortbestehen und weitergelten zu können, muß eine 
Geschichte erzählt werden, die das verlorene milieu supplementär ersetzt. 
[…] hier ist noch etwas anwesend, aber dies verweist vor allem auf ab-
wesenheit; hier ist noch etwas gegenwärtig, aber es signalisiert in erster 
linie dessen Vergangensein.“23

aust visualisiert diese abwesenheit in und zeitliche Distanz von stamm-
heim, indem er das leere Gerichtsgebäude abfilmt. Und zugleich füllt er 
die leere mit Geschichten, die nicht nur Geschichten der raF, sondern 
auch Geschichten ihrer mediatisierungsvorgänge in Bild und ton sind. so 
treten die Fotos von Baader, meinhof, raspe und ensslin an die stelle der 
leeren Stuhlreihen. Die Fotografien des Jahres 1977 und der Raum des 
Jahres 2007 ergänzen sich in ihrer wechselseitigen transparenz und bieten 
den Zuschauer/innen eine Brücke in die Vergangenheit an. Im sinne von 
Roland Barthes’ Überlegungen zur Fotografie beglaubigen die aufnahmen 
der angeklagten ihre gleichzeitige an- und abwesenheit. als Zeugen der 
Zeit geben sie auskunft „über das, was gewesen ist“24 und markieren somit 
eine leerstelle in der Gegenwart. Und zugleich zeugt die einblendung der 
Fotos in den verlassenen Gerichtssaal von einer Präsenz des vermeintlich 

22 Die eingespielten ansichten zeigen dabei nur in wenigen Fällen originalauf-
nahmen aus den 1970er-Jahren. Die aufnahmen aus der Gegenwart erinnern 
so auch an die gegenwärtige existenz von stammheim und damit an die für 
die ökonomie von erinnerungen und Fantasien unerhörte tatsache, dass dieser 
vermeintliche erinnerungsort noch immer ein Gefängnis ist. anstelle eines 
‚museums stammheim‘ lagern im nahe gelegenen landesarchiv ludwigsburg 
die Prozessakten und weitere materialien des stammheimer Prozesses und im 
örtlichen strafvollzugsmuseum zeigt eine eigene stammheim-abteilung unter 
anderem die elektronischen Bastelarbeiten von Jan carl raspe.

23 assmann, aleida: erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 
Gedächtnisses. münchen: c.h. Beck 2003, s. 30.

24 Barthes, roland: Die helle kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt/m.: 
suhrkamp 1989, s. 95.
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Vergangenen und bewirkt das unheimliche Gefühl „that a slice of the past 
has been shuttled into the present.“25

Die Fotografien bilden so einen ersten ansatz, den leeren erinnerungs-
raum des Gerichtsgebäudes zu füllen und, in Form einer vom Bild aus-
gehenden erzählung, in die Gegenwart zu transportieren. Die eigentliche 
Geschichte oder auch das, was Barthes als das punctum oder Bestechende 
einer Fotografie bezeichnet hat, liegt jedoch in dem, was auf den Fotos 
nicht unmittelbar zu sehen ist – und das ist die entstehungsgeschichte der 
Bilder. Denn bei diesen aufnahmen ist es nicht nur wichtig, wer auf dem 
Bild zu sehen ist, sondern auch, wer auf den auslöser gedrückt hat. schließ-
lich haben die Gefangenen – mit ausnahme der zu diesem Zeitpunkt bereits 
toten meinhof – alle aufnahmen 1977 selbst mit einer minox-kamera 
gemacht. Diese war ebenso wie die Waffen über die rechtsanwälte in das 
Gefängnis geschmuggelt worden.26 Die Fotografien verweisen so indirekt 
auf ein weiteres klingendes Detail aus dem Soundscape stammheim – 
nämlich den Plattenspieler von andreas Baader, der zeitweilig sowohl als 
Waffenversteck als auch als Bestandteil der internen Gegensprechanlage 
im siebten stock gedient hat.

Baaders Plattenspieler ist seit den ereignissen vom 18. oktober 1977 
immer wieder zum Gegenstand künstlerischer und popkultureller aus-
einandersetzungen mit der raF geworden.27 In den letzten tagen von 
stammheim diente er als Versteck der Pistole, mit der Baader sich selbst 
mit einem aufgesetzten Genickschuss töten sollte. auf dem Plattenteller lag 
noch die letzte lP, die er gehört hatte: eric claptons „there’s one in every 
crowd“ von 1975, dem Beginn des Prozesses in stammheim. Plattenspieler, 
Platte und Waffe weisen auf die Verknüpfungen von Pop, Punk und raF 
hin, wie sie unter anderem in songs von Brian eno oder luke haines zum 
ausdruck kommen. Baader als Popstar und die Platte von eric clapton bil-
den damit auch das komplementäre Gegenstück zu ludwig Wittgensteins 

„Philosophischer Grammatik“, die statt eines abschiedsbriefes auf dem 

25 Baer, Ulrich: spectral evidence. the Photography of trauma. cambridge: mIt 
Press 2002, s. 43.

26 Die Fotos finden sich auch in dem von astrid Proll herausgegeben Fotoband 
wieder. Vgl. Proll, astrid: hans und Grete. Bilder der raF 1967–1977. Berlin: 
aufbau 2004.

27 eines der berühmtesten Beispiele ist Gerhard richters Integration von Baaders 
Plattenspieler in seinen Zyklus „18. oktober 1977“ (1988).
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schreibtisch von meinhof nach ihrem selbstmord gefunden worden war.28 
tönende (Pop-)klänge auf der einen, radikale sprachkritik und -zweifel 
auf der anderen seite.

als musikgerät und Waffenversteck fungierte Baaders Plattenspieler in 
der situation der haft ebenso wie die eingeschmuggelte minox-kamera 
als medium der selbstbehauptung und -vergewisserung. In dieser Funktion 
war er unter anderem auch teil einer internen Gegensprechanlage, mit der 
die Gefangenen im siebten stock untereinander kommunizieren konnten. 
Dieser geheime kommunikationskanal bildet neben den tonbandaufzeich-
nungen aus dem Prozess den zweiten akustischen schwerpunkt in austs 
Fernsehdokumentation. so weist der Journalist überzeugend nach, dass 
sich die Gefangenen auch trotz der verordneten kontaktsperre im herbst 
1977 untereinander austauschen konnten, indem sie ihre Plattenspieler, 
radiogeräte usw. umbauten und an das anstaltsinterne rundfunk- und 
schwachstromnetz anschlossen. Die Gefangenen hatten mit den utopischen 
medientheorien ihrer Zeitgenossen also quasi ernst gemacht. In einer an-
eignung von Brechts „radiotheorie“ hatten sie den „rundfunk […] aus 
einem Distributionsapparat in einen kommunikationsapparat“29 verwandelt 

– wenn auch unter ausschluss der öffentlichkeit. Ihre Version des Zwei-
kanal-radios bildet damit eine akustische ergänzung zu den originaltönen 
aus dem Stammheimer Prozess als Teil „eine[r] dieser Gegen-erfindungen 
zur prinzipiellen Unzuverlässigkeit der kommunikation.“30

Da es im hinblick auf die Gegensprechanlage im siebten stock kein für 
die öffentlichkeit am Fernsehbildschirm einzuspielendes originalmaterial 
der internen kommunikation und/oder deren geheimer aufzeichnung in 
tonbandprotokollen gibt, richtet sich der Blick der kamera immer wieder 
in beschwörenden Nahaufnahmen auf die technischen Geräte selbst. kabel, 
Plattenspieler und lautsprecherboxen rufen uns so noch einmal in erinne-
rung, dass es sich bei den tönen aus stammheim um aufgezeichnete und 
medial vermittelte stimmen handelt. Daher muss gefragt werden, inwiefern 
auch auf diese töne zutrifft, was schafer als „schizophonia“ bezeichnet 
hat: „the split between an original sound and its electroaccoustical trans-
mission or reproduction.“31 thematisieren die stammheimbänder also den 

28 Vgl. Jutta Dittfurth: Ulrike meinhof. Die Biografie. Berlin: Ullstein 2007, S. 434.
29 Brecht, Bertolt: radiotheorie. In: Gesammelte Werke. Band 18. Frankfurt/m.: 

suhrkamp 1990, s. 129.
30 Wegmann, original-ton. 2007, s. 22.
31 schafer, soundscape. 1977, s. 90.
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Vorgang ihrer aufzeichnung oder betonen sie als originaltöne eher ihre 
Unmittelbarkeit? Im originalton tritt die stimme als „wiedererkanntes 
Original“ und „besondere Qualität“32 auf und vermittelt körperliche Prä-
senz: „originalton ist körperstimme.“33 In diesem sinne binden auch die 
stammheimbänder stimme und körper aneinander. sie können das, indem 
sie ihren status als originalton beschwören, der die Fähigkeit besitzt, „die 
Diktion, den ausdruck und die haltung der angeklagten“34 zu artikulieren. 
Die aufgezeichnete stimme tritt für die toten körper der angeklagten ein 
– sie verkörpert sie. Der mediatisierungsvorgang wird hierbei jedoch nicht 
aus-, sondern vehement ins Bild eingeblendet. ergebnis dieses Verfahrens 
ist, dass die speichermedien, die die einspielung der aufgezeichneten stim-
men von Baader, meinhof, ensslin und raspe überhaupt erst ermöglichen, 
selbst eine gewisse materialität oder elektronische körperlichkeit erhalten. 
Der raum des Gerichtssaales und die selbstporträts aus dem siebten stock 
bilden so zusammen mit den stimmen der vier angeklagten und den ton-
bän dern, die diese stimmen aufgezeichnet haben, ein Soundscape der 
erinnernden Vergegenwärtigung, in dessen mittelpunkt der körper und 
seine sinnlichen erfahrungen stehen.

mit der einspielung des originaltons und der Beschwörung seiner 
analogen aufzeichnung zielt aust also darauf ab, die Vergangenheit als 
sinnliche erfahrung in die Gegenwart zu transportieren. Dem ton als 
originalton wird dabei eine Unmittelbarkeit und authentizität zugeschrie-
ben, die die körperlichkeit der Zuschauer/innen direkt anspricht, indem 
sie die körper der Gefangenen zum sprechen bringt. Die Geschichte 
der tonbänder als in mehrfache Prozesse des erinnerns und Vergessens 
eingebundene überreste unterstützt ihre lesart als spuren, die „die Unmit-
telbarkeit eines abdrucks oder eindrucks“35 jenseits von repräsentation 
zu vermitteln scheinen. Dabei ist es konstitutiv für die spur, „dass sie als 
unintentional hervorgebracht angesehen wird und erst nachträglich durch 
einen code zum Zeichen umgelesen wird.“36 Die spur „berichtet nicht über 

32 Wegmann, original-ton. 2007, s. 19.
33 ebd.
34 linßen, sWr2. 2007.
35 assmann, erinnerungsräume. 2003, s. 209.
36 ruchatz, Jens: spur. In: Gedächtnis und erinnerung. ein interdisziplinäres le-

xikon. hrsg. von Nicolas Pethes/Jens ruchatz. reinbek bei hamburg: rowohlt 
taschenbuch 2001, s. 558–561, hier s. 558.
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die Vergangenheit, sondern bezeugt sie qua selbsteinschreibung.“37 als 
einschreibung und (körperliche) Nähe bildet sie somit die eine seite eines 
spannungsverhältnisses der erinnerungen und Vergegenwärtigungen im 
Soundscape stammheim, dessen andere seite mit Walter Benjamins Begriff 
der aura umschrieben werden kann. In den tonbändern aus stammheim 
tritt diese aura als „ erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was 
sie hervorruft“ in einen Dialog mit der spur als „erscheinung einer Nähe, 
so fern das sein mag, was sie hinterließ.“38

Inwiefern dieses Zusammenspiel von spur und aura als komplexes In-
einandergreifen von Nähe und Distanz auf der analogen aufzeichnung und 
Wiedergabe von originaltönen aufbaut, lässt sich im Vergleich mit zwei 
arbeiten nachvollziehen, die sich ebenfalls mit dem Prozess in stammheim 
beschäftigen, dabei jedoch – zum teil ganz bewusst – auf die einspielung 
von originaltönen verzichten. es handelt sich hierbei um reinhard hauffs 
Film „stammheim“ (1985) und das hörstück „Na hören sie doch mal auf 
zu grinsen“ (2008) von romuald karmakar und Dirk laabs.39 Beide ar-
beiten sind im Grenzbereich von Dokumentation und Fiktion angesiedelt. 
sie nehmen den Prozess in stuttgart-stammheim zum ausgangspunkt ihrer 
auseinandersetzungen mit der raF als sprach-, sprech- und Diskursma-
schine der 1970er-Jahre. hauff stützt sich hierfür gemeinsam mit seinem 
Drehbuchautor stefan aust auf die schriftlichen Protokolle des Verfahrens, 
die er nicht thematisch, sondern chronologisch anordnet und mit schau-
spieler/innen des thalia theaters in hamburg in einer leeren Fabrikhalle 
inszeniert. Trotz des filmischen mediums ging es dem Regisseur dabei vor 
allem um „die reduktion auf die sprachliche auseinandersetzung.“40 In 
der rückschau bestätigt er diese konzentration auf das sprachliche noch 
einmal, wenn er im Interview sagt:

37 ebd., s. 559.
38 Benjamin, Walter: Das Passagenwerk. In: Gesammelte schriften. Band V. hrsg. 

von rolf tiedemann/hermann schweppenhäuser. Frankfurt/m.: suhrkamp 1991, 
s. 560.

39 reinhard hauff: stammheim. DVD. arthaus 2008 [1985]; kamakar, romuald/
laabs, Dirk: „Na hören sie doch mal auf zu grinsen.“ Fragmente des stamm-
heim-Prozesses. WDr 3. 24. November 2008. Ich danke Jan henschen für den 
hinweis auf diese sendung.

40 konzentration und extreme reduktion. reinhard hauff über seinen Film stamm-
heim. DVD-extra zu stammheim. arthaus 2008.
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„Ich wüsste auch keinen Drehbuchautor, der das schreiben könnte heute. […] 
Dieser Film lebt von den Worten, von den Dialogen und von der konfron-
tation dieser beiden seiten, der enge des raums, der eingeschlossenheit, 
der politischen Verbortheit von beiden seiten […]. Und alles drückt sich 
über Worte aus. Dadurch [haben] die Bilder […] nie eine selbständigkeit.“41 

karmakar und laabs gehen im Jahr 2008 (fast) genau den umgekehrten 
Weg. sie nehmen die wiedergefundenen tonbandmitschnitte aus dem 
keller des oberlandesgerichts in stuttgart zum anlass, um eine teilweise 
Neuabschrift des Prozessprotokolls anzufertigen. Dieses lassen sie – nur 
unterbrochen von einem sogenannten stammheimer Wunschkonzert – 
kontinuierlich und stimmlich neutral 60 minuten lang von einem sprecher 
(Ulrich Noethen) vorlesen. Damit übersetzt karmakar ein Verfahren in 
die Darstellungsform des hörstückes, das er bereits für zwei seiner Film-
projekte – „Das himmler-Projekt“ (2000) und „hamburger lektionen“ 
(2006) – verwendet hat.

sowohl hauff als auch karmakar nähern sich der raF, indem sie sich 
mit der sprache des Prozesses auseinandersetzen. so fängt „stammheim“ 
die möglichkeiten und Unmöglichkeiten eines sprechens vor Gericht in 
verbalen und körperlichen ausbrüchen und momenten des gewaltsamen 
Verstummens ein. Der Prozess wird dabei zur Filmvorlage, zum „stoff“. 
man kann in ihn hineingehen, wie in einen Film.42 Die Prozessakten müssen 
hierfür vor der kamera eine körperliche Gestalt bekommen, indem sie von 
den schauspieler/innen gesprochen und in Gestik und mimik übersetzt 
werden. Das Wort wird auf diese Weise zum performativen ton, der als 
sinnliche Wahrnehmung den ganzen körper anspricht. hauff erreicht 
diese Wirkung, indem er die schauspieler ganz sprache werden lässt und 
so das prekäre spannungsverhältnis von körperlichkeit und schrift the-
matisiert, wie es im Phänomen raF insgesamt präsent ist und sich in den 
konstellationen des stammheimer Prozesses verdichtet. Den Bruch der 
Verfremdung, den der regisseur trotz dieses körper gewordenen sprechens 
durch eine nicht-mimetische Besetzung und eher gefühlte als rekonstruierte 

41 ebd.
42 so sagt hauff im Interview über den Prozess: „Denn stefan aust war selbst auch 

nie im stammheim-Prozess, ich auch nicht; die einzige, […] die drin war, war die, 
die meinhof spielt, […] die war mal einige tage drin.“ (ebd.) Die Formulierung 

„in etwas drin gewesen sein“ erinnert eindeutig an einen kinobesuch und stellt 
so eine Verbindung zwischen Prozess und Film her.
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kulissen sowie eine Beschleunigung des sprechens zu erreichen sucht, 
wird jedoch erst in der retrospektive, nämlich mit der Veröffentlichung 
der tonbandaufzeichnungen 2007, richtig deutlich. Denn erst jetzt, mit 
den originalstimmen im ohr, hören wir die Differenzen im klang und 
in der Betonung, die uns abseits der einforderung einer an und für sich 
schon problematischen authentizität dazu auffordern, genauer hinzusehen 
und vor allem hinzuhören, was da in stammheim eigentlich gesagt wurde.

Und genau diese möglichkeit zum nochmaligen hinhören eröffnet 
karmakars „Na hören sie doch mal auf zu grinsen“. entgegen des trends 
zum originalton im hörspiel der 1970er-Jahre,43 übersetzt karmakar den 
originalton hier in schrift und diese wiederum in sprechen bzw. Vorlesen. 
Im Zuge dieser mehrfachen übersetzungen wird deutlich, inwiefern der 
Prozess in stammheim nicht nur formell, sondern auch inhaltlich vor allem 
um Fragen nach den möglichkeiten und Unmöglichkeiten von sprechen 
und sprache kreiste. so wird immer wieder mit der Formulierung „Ich 
stelle den antrag, mir das Wort zu erteilen“ um das Wort gebeten und 
dieses mal genehmigt, meist jedoch harsch abgelehnt oder abgestellt: 

„Ich bitte, das Wort abzustellen. es hat hier niemand das Wort,“ so der 
vorsitzende richter Prinzing. ebenso kehrt auch die Bemerkung „redet 
unverständlich dazwischen“ stetig wieder und steigert sich in der aus-
sage: „Frau meinhof, es ist nicht verständlich, was sie sagen, aber es ist 
eine störung.“ abgebrochene, zum teil grammatikalisch falsche sätze, 
satz- und Wortfragmente und ständige Wiederholungen machen, indem 
sie mit einer kontinuierlichen erzählerstimmen vorgetragen werden, das 
stammeln der Verfahrensbeteiligten hörbar und zeigen, inwiefern der 
stammheimer Prozess jenseits seiner Wortgewalt vor allem eine Verhin-
derung des sprechens und damit eine Diskursmaschine des lärmenden 
schweigens auf beiden seiten war.

karmakars Verfahren besteht somit darin, die zwischen sprache, spre-
chen und körperlichkeit changierenden übersetzungsvorgänge des stamm-
heimer Prozesses mit einer erneuten übersetzung zu konfrontieren. Die 
rückführung der körper gewordenen sprache in text, der wiederum 
(vor-)gelesen wird, eröffnet einen erneuten Zugang zu den verhandelten 
Inhalten, die bei aust – und mit einschränkung auch bei hauff – zugunsten 
der Vermittlung der klangräumlichen atmosphäre in stammheim in den 

43 Vgl. schöning, klaus (hg.): Neues hörspiel o-ton. Der konsument als Produ-
zent. Versuche, arbeitsberichte. Frankfurt/m.: suhrkamp 1974.
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hintergrund treten. Dies wird nicht zuletzt dadurch möglich, dass karma-
kar den Vorgang des hörens selbst thematisiert. so lotet er das medium 
des hörstücks mit seiner konzentration auf das akustische aus, indem 
er mit den Zwischenspielen des stammheimer Wunschkonzertes explizit 
eine musikalische ebene einbringt. Die zweite sprecherin (anne ratte-
Polle) übernimmt diese sequenzen und kündigt an: „Wir beginnen jetzt 
unser stammheimer Wunschkonzert. Wir spielen die musik, die von den 
Prozessbeteiligten zur Verhandlungszeit gehört worden ist.“ Von theodor 
Prinzings Vorliebe für klassische musik, über ruppert von Plottnitz’ er-
innerungen an Frankfurter kneipennächte, in denen Bob segers „Night 
moves“ gespielt wurde, bis hin zu Viktor Pfaffs assoziation von Johannes 
Brahms streich-sextett, opus 18 in B-Dur mit louis malles Film „Die 
liebenden“ geht es hier um musik rund um den Deutschen herbst, die 
zum teil auch in ausschnitten eingespielt wird. mit der einspielung der 
einzelnen titel wird auf die Bedeutung hingewiesen, die musik als träger 
und container von erinnerungen und affektiven Besetzungen zukommt. 
mit musik lässt sich die Vergangenheit für einen moment in die Gegen-
wart transportieren – ein Verfahren, das gerade Filme, ausstellungen und 
Features in Funk und Fernsehen immer wieder nutzen, um die atmosphäre 
der Zeit schlagwortartig zu verdichten. musik wird auf diese Weise zum 
Soundscape, das ebenso wie der originalton über sich selbst hinausweist.

Doch spielt karmakar musik ein, die für den soundtrack der raF-er-
innerungen eher ungewöhnlich ist. statt der rolling stones oder Joan Baez 
setzt er auf eine vehemente Personalisierung von klang und erinnerung 
und schafft damit nicht nur raum für ungewohnte stücke, sondern auch 
für sprichwörtliche klangräume und für stille. so wird kurt Breuckers 
Vorliebe für die Jagd von Vogelzwitschern begleitet, und Baaders Platten-
spieler bleibt unter dem hinweis stumm, dass der Gefangene die musik 
seiner großen Plattensammlung nur über kopfhörer hören durfte. Für 
einen moment scheinen musik und klang zu einem intradiegetischen ori-
ginalton zu werden. Doch anstatt ein Gefühl des auratisch-authentischen 
hervorzubringen, das ton und körper in momenten der Vergegenwärti-
gung aneinander bindet, weist die musik vielmehr darauf hin, dass auch 
die sprecher/innen des Prozesses hörer/innen waren. Damit werden wir 
Vorgängen der übersetzung zwischen schrift, sprechen und hören gewahr, 
die uns eine lektürepraxis des Zuhörens nahelegt. Gerade im hinblick auf 
Baaders stummen Plattenspieler wird uns auf diese Weise noch einmal 
die Frage gestellt, welche rolle die stille und der entzug der sinnlichen 
Wahrnehmung bei einer lektürepraxis des Deutschen herbstes einnehmen.
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camera silens – Isolationshaft und sensorische Deprivation

Denn so wie schafer darauf hinweist, dass alle klangforschungen in überle-
gungen zur stille enden müssen, ist auch ein Nachdenken über stammheim 
als Soundscape ohne ein Nachdenken über die stille der Isolationshaft und 
das sprechen der körper im Zuge der hungerstreiks kaum möglich. Waren 
die haftbedingungen auch bereits vor Inhaftierung der kader der ersten raF-
Generation im sommer 1972 kritisiert worden, so rückte das Gefängnis ab 
diesem Zeitpunkt als neuer ort der stadtguerilla in den mittelpunkt der auf-
merksamkeit. Für einen Großteil der Gefangenen aus der raF, die sich selbst 
als Politische Gefangene definierten, galten folgende Sonderregelungen:

„einzelzelle, ein gesonderter hof, wo der Gefangene ohne andere häftlinge 
seinen täglichen hofgang durchführt, ausschluß von jedem kontakt mit 
anderen Gefangenen durch Verbot der teilnahme an den üblichen Gemein-
schaftsveranstaltungen wie Filmvorführungen, gemeinsames Fernsehen, 
gemeinsames Baden usw.; Verbot der Gemeinschaftsarbeit mit anderen 
Gefangenen bei strafhaft wie bei Untersuchungshaft; räumung der Nach-
barzellen sowie der Zellen, die sich über und unter dem strafgefangenen 
befinden, und anbringung eines besonderen Fliegengitters vor dem ver-
gitterten Fenster.“44

Gegen diese haftbedingungen organisierten die raF-mitglieder zwischen 
1972 und 1977 fünf hungerstreiks. Ihre hauptforderung war die aufhebung 
der Isolation, die wechselweise unter den schlagworten Isolationshaft, 
Isolationsfolter oder sensorische Deprivation angeprangert wurde. mit 
den hungerstreiks und der arbeit der anti-Folter-komitees trat der topos 
der haft aus dem schatten der Gefängnisse in das licht der öffentlichen 
aufmerksamkeit. Die Weiterführung des kampfes aus der haft wurde so 
auch zu einem kampf gegen die stille und das Verstummen. Dabei sorgte 
insbesondere die Inhaftierung von Ulrike meinhof und astrid Proll im 
toten trakt der Justivollzugsanstalt in köln-ossendorf für empörung. mit 
dem „Brief einer Gefangenen aus dem toten trakt“, der mit den berühm-
ten Zeilen „Das Gefühl, es explodiert einem der kopf […], das Gefühl, 
es würde einem das rückenmark ins Gehirn gepresst, das Gefühl, das 

44 eschen, klaus/lang, Jörg/laubscher, Jürgen/riemann, Johannes: Folter in der 
BrD. Dokumentation zur lage der Politischen Gefangenen. Zusammengestellt 
von Verteidigern in Politischen strafsachen. In: kursbuch 32, 1973, s. 12.
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Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen wie Backobst“45 beginnt, 
meldete sich meinhof als stimme der raF aus ossendorf noch einmal 
wirkungsmächtig zu Wort und setzte die sprachlichen Parameter, mit denen 
die auswirkungen der Isolationshaft in Zukunft diskutiert werden sollten. 
Der Brief bildet damit die sprachliche ergänzung zum Bild des zum skelett 
abgemagerten holger meins, der am 9. November 1974 im Zuge des dritten 
hungerstreiks in der Justizvollzugsanstalt in Wittlich starb. Die Fotogra-
fien seines toten körpers markieren nicht nur den Höhepunkt in einem 
kampf, in dem der eigene körper zur Waffe wurde, sondern machen auch 
die mehrfache metonymische Verschiebung deutlich, an deren ende der 
körper von meins zum symbol dessen wurde, wogegen er protestiert hatte: 
die Isolationsfolter. hungerstreik und Isolationshaft verweisen folglich 
wechselseitig aufeinander. Dabei bringen sie beide den körper zurück in 
den modernen strafvollzug, der laut michel Foucault in dieser sichtbaren 
Form als „gemarterte[r], zerstückelte[r], verstümmelte[r], an Gesicht oder 
schulter gebrandmarkte[r], lebendig oder tot ausgestellte[r], zum spektakel 
dargebotene[r] körper“46 schon lange verschwunden sein sollte.

Wenn wir somit davon ausgehen, dass die angeklagten in den tonband-
aufnahmen aus stammheim eine gewisse Präsenz entwickeln, die sich als 
via stimme vermittelte körperliche anwesenheit umschreiben lässt, so 
kommen in diesen körper-stimmen auch die Bedingungen der haft und 
deren Zugriff auf die angeklagten körper zum ausdruck. Zudem bilden 
die haftbedingungen ein thema, auf das die angeklagten im Verlauf der 
Verhandlung immer wieder zu sprechen kommen. Der Vorwurf der Isola-
tionsfolter wurde dabei zu einem Vorwurf, der auch abseits der konkreten 
Bedingungen im siebten stock in stammheim existieren konnte. Denn seit 
meinhof und ensslin im Frühjahr 1974 und Baader und raspe im Winter 
1974 dorthin verlegt worden waren, konnte von einer strikten Isolation 
im sinne eines toten traktes wohl kaum mehr die rede sein. Dennoch 
entwickelten die angeklagten während des Prozesses Zusammenhänge 
zwischen Inhaftierung und sprechen, die sie als Wechselseitigkeit von 
Folter und Geständnis verstanden. Besonders deutlich wird dies in der 
aussage meinhofs vom 28.10.1975:

45 Brief einer Gefangenen aus dem toten trakt. In: Der tote trakt ist ein Folter-
instrument. hrsg. von komitees gegen Folter an Politischen Gefangenen in der 
BrD. hamburg 1974, s. 30.

46 Foucault, michel: überwachen und strafen. Die Geburt des Gefängnisses. 
Frankfurt/m.: suhrkamp 1994 [1977], s. 15.
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„Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu 
erkennen geben […], dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann 
er das in einer situation, in der bereits jede, absolut jede lebensäußerung 
unterbunden ist? […] Das heißt, dem Gefangenen in der Isolation bleibt 
[…] überhaupt nur eine möglichkeit und das ist der Verrat. eine andere 
möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, hat der isolierte Gefangene nicht. 
Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei möglichkeiten: […] entweder 
sie bringen einen Gefangenen zum schweigen, das heißt, man stirbt daran; 
oder sie bringen einen zum reden und das ist das Geständnis, der Verrat. 
Das ist Folter, exakt Folter.“47

Die akustische kehrseite dieses von meinhof hier angesprochenen Wech-
selverhältnisses von Geständnis und Folter ist die stille der Isolation. so 
wird sowohl im kursbuch 32 zum thema „Folter in der BrD“ als auch in 
den unterschiedlichen schriften der anti-Folter-komitees immer wieder 
betont, dass es sich bei der Isolationsfolter vor allem um eine akustische 
Isolation handele bzw. dass sich insbesondere der ausschluss von all-
tagsgeräuschen negativ auf die körperliche und psychische Verfassung 
der Gefangenen auswirke. anlass zu dieser konzentration auf den Geräu-
schentzug hatten die Inhaftierungen von astrid Proll und Ulrike meinhof 
im toten trakt von köln-ossendorf gegeben. „hierbei handelt es sich um 
einen komplex innerhalb der haftanstalt, der von anderen Gebäudeteilen 
getrennt und von allen weiteren Personen entleert ist; das Fenster weist auf 
einen hof, in dem nie eine Person geht, und die Zelle liegt in einem totalen 
Geräuschvakuum.“48 auf dieses „Geräuschvakuum“ eingehend, schlägt 
meinhof vor, dass „die ohrenaerzte zu der ganzen isolationsscheisse was 
zu sagen haben“49 könnten, nämlich „dass die wirkung von ‚stille‘ dieselbe 
ist wie von e(lektro)-schocks. also die selbe sorte von verletzungen, ver-
wuestungen bewirkt, im gleichgewichtsorgan und im gehirn.“50 

Der Psychiater sjef teuns lieferte mit dem Begriff der sensorischen 
Deprivation den theoretisch-klinischen hintergrund, um diese haftbedin-
gungen zu beschreiben und als wirkungsmächtige Bilder in die öffentlich-

47 transkribiert nach schönherr, maximilian: Die stammheim-Bänder. Baader-
meinhof vor Gericht. tondokument. audio Verlag 2008.

48 eschen u.a., Folter. 1973, s. 15.
49 Brief von Ulrike meinhof an ihre anwälte. 25. Februar 1974. 
 http://www.nadir.org/nadir/archiv/Politischestroemungen/stadtguerilla+raF/

raF/ulrike_meinhof/iuk/anhang/anh-i.htm (Zugriff am 10. Februar 2009).
50 ebd.
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keit zu transportieren: „Unter sensorischer Deprivation verstehen wir eine 
drastische Einschränkung – Deprivation – der sinnlichen Wahrnehmung 

– des sensoriums –, durch die der mensch sich in seiner Umgebung orien-
tiert, also Isolation von der Umwelt durch Aushungerung der seh-, hör-, 
riech-, Geschmacks- und tast-organe.“51 Die Isolationshaft wirkt demnach 
vor allem über die sinnliche Wahrnehmung auf die körper der Gefangenen 
ein. Dem hörsinn kommt dabei eine herausgehobene Bedeutung zu, da 
er erstens über das sprechen zu den primären kommunikationsorganen 
des menschen gezählt wird und sich zweitens sein entzug auch auf den 
Gleichgewichtssinn und damit auf den ganzen körper auswirkt. als expe-
rimentelle realisierung dieses totalen sinnesentzugs sah teuns die camera 
silens, mit der in hamburg-eppendorf im sonderforschungsbereich 115 
unter der leitung von Jan Gross experimentiert wurde. Die Vorstellung 
einer camera silens und einer vollständigen sinnlichen Deprivation, wie 
sie teuns in die Diskussion um die haftbedingungen der raF eingebracht 
hatte, sollte auch in den folgenden Jahren die Phantasien beschäftigt halten.

Inwiefern die camera silens damit zu einer ganz eigenen art des akus-
tischen Projektionsraumes und durchaus problematischen sinnbildes der 
erinnerungen an die raF geworden ist, hat Gerd koenen anhand der 
verwickelten Geschichten der hamburger Forschungen nachgezeichnet.52 
ausgangspunkt seiner überlegungen ist die Installation „camera silens“ 
(1994) von rob moonen und olaf arndt, die unter anderem im rahmen der 

51 teuns, sjef: Isolation/sensorische Deprivation. Die programmierte Folter. In: 
kursbuch 32, 1973, s. 118–126, hier s. 120.

52 Gerd koenen hat in einem seiner aufsätze detailliert die Geschichte der ham-
burger Forschungen unter der leitung von Jan Gross nachgezeichnet und ist 
dabei nicht nur zu dem ergebnis „kein düsteres Geheimnis, nirgends.“ (s. 1000) 
gekommen, sondern hat auch gezeigt, inwiefern „ausgerechnet ein jüdischer 
überlebender wie Jan Gross in dieser Weise zum objekt projektiver Vernich-
tungsphantasien wurde, und zwar von seiten einer nachgeborenen deutschen 
Generation von Unbedingten, die den Verweis auf auschwitz, treblinka, Bu-
chenwald und Bergen-Belsen doch ständig wie ein mantra auf den lippen führte.“ 
(s. 1009) koenen, Gerd: camera silens. Das Phantasma der ‚Vernichtungshaft‘. 
In: Die raF und der linke terrorismus. Band 2. hrsg. von Wolfgang kraushaar. 
Hamburg: Hamburger editionen 2006, S. 994 –1010. Für einen Forschungsüber-
blick zum thema der haftbedingungen siehe auch Jander, martin: Isolation. Zu 
den haftbedingungen der raF-Gefangenen. In: Die raF und der linke terroris-
mus. Band 2. hrsg. von Wolfgang kraushaar. hamburg: hamburger editionen 
2006, s. 973–993.
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umstrittenen ausstellung „Zur Vorstellung des terrors“ anfang 2005 in den 
Kunstwerken in Berlin zu sehen war. Die ‚stille kammer‘, die die künstler 
der hamburger anlage folgend nachgebaut haben, ist ein abgeschlossener, 
schallisolierter raum, den die Besucher/innen einzeln betreten können. 
einmal temporär in diesen raum eingeschlossen, besteht ihr einziger 
kontakt zur außenwelt in einer überwachungskamera, die das Geschehen 
im inneren filmt und nach außen überträgt. Das von Foucault beschriebene 
panoptische system der visuellen überwachung tritt hier somit in seiner 
mediatisierten Form der Videoüberwachung neben die ausblendung des 
hörsinns. Die Betrachter/innen der Gegenwart erfahren ein sinnliches er-
lebnis im raum, das in seiner sinnlichen Intensität gerade auf dem entzug 
von sinneswahrnehmungen aufbaut. Von der äußeren Geräuschkulisse 
ausgeschlossen, sind sie dazu gezwungen, sich selbst zuzuhören.

mit dem künstlich-künstlerischen raum der camera silens haben moo-
nen und arndt so ein wirkungsmächtiges sinnbild für die Zusammenhänge 
von klang, raum und erinnerung im allgemeinen und die erinnerungen 
an die raF im Besonderen geschaffen. Indem die Besucher/innen in 
den schallisolierten raum eintreten, werden sie teil der Installation und 
vervollständigen diese. erst durch ihre anwesenheit kann sich die stille 
entfalten, die als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart fungiert. 
Indem die Besucher/innen die stille am eigenen körper erfahren, bilden sie 
das aus, was alison landsberg als prothetische erinnerung bezeichnet hat:

„Prosthetic memories are neither purely individual nor entirely collective 
but emerge at the interface of individual and collective experience. they are 
privately felt public memories that develop after an encounter with a mass 
cultural representation of the past, when new images and ideas come into 
contact with a person’s own archive of experience […] [t]hese memories, 
like an artificial limb, are actually worn on the body; they are sensuous 
memories produced by an experience of mass-mediated representations.“53

In der rekonstruktion der camera silens als kunstwerk treffen somit 
die persönlichen erinnerungen und erfahrungen der Besucher/innen auf 
die erinnerungen an die raF. hans Peter schwarz betont diese erinne-
rungsproduktion im Grenzbereich von Ich und anderem als das eigent-

53 landsberg, alison: Prosthetic memory. the transformation of american re-
membrance in the age of mass culture. New york: columbia University Press 
2004, s. 19f.
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liche element der „auf unmittelbar körperliche erfahrung abzielende[n] 
rauminstallation:“54 „sie [die Installation] stellt eine art von trojanischem 
Pferd dar, in dessen Innerem jenes ganz persönliche Nichts lauert […], das 
die unmittelbare körperliche erfahrung mit dem totalen sinnesentzug, der 
totalen Isolierung von der sichtbaren, hörbaren und fühlbaren außenwelt zu 
einer selbsterfahrung in unmittelbarem sinne des Wortes macht.“55 Gerade 
der sinnesentzug führt damit zur Produktion von sinnlicher Wahrnehmung. 
Der die gesamte Person erfassende und mit dem haptischen sinn verwandte 
klang trifft in der Installation auf die Dimension des raumes. Die stille 
wird damit, wie Balázs bereits 1930 ausgeführt hat, zum primären medium 
der erfahrung des raumes als erfahrung des eigenen Ich: „stille ist, wenn 
ich weit höre. Und so weit ich höre, gehört der raum zu mir und wird mein 
raum.“56 Und so umschließen stille und raum auch in der camera silens 
die körper der Besucher/innen, die den Geräuschen des eigenen körpers 
und der eigenen erinnerung ausgeliefert sind.

Die Installation von moonen und arndt wäre demnach eine simulation 
und aneignung des westdeutschen terrorismus, die in ihrer konzentration 
auf die erinnerungsmedien raum und ton die stille der Isolationshaft und 
die Diskussionen um sensorische Deprivation nutzt, um sich der raF aus 
der Perspektive der Gegenwart anzunähern. Die prothetischen erinne-
rungen, die auf diese Weise erzeugt werden, machen abschließend noch 
einmal deutlich, inwiefern klang und raum ein Begriffspaar bilden, das 
sich produktiv zur Beschreibung des westdeutschen terrorismus und der 
künstlerischen auseinandersetzungen mit ihm einsetzen lässt. Die von 
moonen und arndt erzeugte künstliche stille lässt sich in diesem Zu-
sammenhang als notwendige ergänzung zu den originaltönen aus dem 
Prozess in Stammheim verstehen, die aust in seinem Dokumentarfilm 

„Die raF“ von 2007 einspielt. als originaltöne versprechen die aufzeich-
nungen ebenso wie die nachgebildete camera silens einen vermeintlich 
unvermittelten und möglichst authentischen Zugang zur Vergangenheit 
des Deutschen herbstes.

Die auf tonband aufgezeichnete stimme fungiert dabei als schnittstelle 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die aura des gesprochenen und 

54 schwarz, hans Peter: Das camera silens Projekt. annäherungsversuche an ein 
offenes kunstwerk. In: camera silens. ein Projekt von moonen & arndt. ham-
burg: edition Nautilus 1995, s. 7–21, hier s. 15.

55 ebd.
56 Balázs, Geist. 2001, s. 122.
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im originalton eingespielten Wortes steht im kontext einer entwicklung 
von der schrift zum Bild und vom Bild zur performativ an den körper 
gebundenen stimme. thomas elsaesser hat diese Form der mehrfachen 
medialen übersetzungen „Ver-erinnern“ genannt. mit diesem Begriff 
bezieht er sich hauptsächlich darauf, dass „die raF als nonverbal erinnert 
wird, während sie tatsächlich mit ihren Flugblättern, erklärungen und mit-
teilungen an die Presse in höchstem maße verbal war.“57 Das geschriebene 
Wort wurde nicht erst in der rückschau, sondern bereits im augenblick des 
Geschehens in Bilder übersetzt, die die massenmedialen, künstlerischen 
und persönlichen erinnerungen bis heute als Ikonographien des terrors 
dominieren und strukturieren. mit austs filmischer Beschwörung des 
Originaltons findet nun 30 Jahre später sowohl eine weiterentwicklung als 
auch eine Wiederaufnahme dieser medialen übersetzungen hin zum akus-
tischen statt. als medien und sinnliche Vorstellungen im raum verweisen 
die aufgezeichneten stimmen der stammheimer Gefangenen bei aust auf 
stammheim als konkreten ort und metaphorischen erinnerungsraum. Ihre 
einspielung macht deutlich, wie sehr die erinnerungen an den westdeut-
schen terrorismus nicht nur an Bilder, sondern auch an töne gebunden sind. 
als Soundscapes werden diese töne zu wirkungsmächtigen erinnerungs-
prothesen, die Brücken in die Vergangenheit anbieten. Doch was hier im 
Gewand des originaltones wiederkehrt, ist nicht die raF selbst, sondern 
eine akustische erinnerung an sie, die uns ebenso wie der in der camera 
silens eingeschlossene körper dazu auffordert, aufmerksam zuzuhören – 
und uns damit letztlich auch zu Zuhörer/innen unserer selbst macht.

57 elsaesser, thomas: terror und trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BrD. 
Berlin: kadmos 2006/07, s. 94.




