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„Möge dein Haus weit offenstehen!“, heißt es im Tal-
mud in den Pirke Awot, den Sprüchen der Vorväter, 
als Handlungsanweisung für eine gute jüdische Le-
bensführung. Doch wie ist das genau zu verstehen? 
Wortwörtlich? Soll ich also meine Wohnungstür stets 
offenstehen lassen? Und wie weit ist weit offen? Der 
italienische Rabbiner Owadja von Bertinoro schlägt 
dazu im 16. Jahrhundert vor: „So weit offen wie das 
Haus unseres Vorvaters Awraham, dessen Haus zu je-
der der vier Himmelsrichtungen einen Eingang hatte, 
sodass Gäste nicht lang die Haustür suchen mussten.“ 
Die Tür zu unserem Zuhause darf also nicht schwer 
zu finden sein, denn eine Tür ist hier für Gäste ge-
dacht. Die Tür bedeutet unsere Öffnung gegenüber 
anderen Menschen; sie soll eine ausgestreckte Hand 
sein, die einlädt.

Wir erfahren aus dem Tanach, der hebräischen Bibel, 
dass auch ein Stadttor vor allem ein erster Willkom-
mensgruß sein sollte für alle Menschen, die in eine 
Stadt eintraten. Zugleich wurde auf israelitischen 
Stadttoren auf die 613 Gebote und Verbote hinge-
wiesen, die die Regeln eines gerechten Miteinanders 

Festvortrag 
zur Woche der Brüderlichkeit 2023

LEVI ISRAEL UFFERFILGE

Herr Ufferfilge musste wegen einer Erkrankung den 
Vortrag schriftlich zur Verfügung stellen und vorlesen 
lassen. Wir haben die Begrüßungen zu Beginn seiner 
Rede hier weggelassen.

Wie gerne wäre ich heute bei Ihnen, um mit 
Ihnen zu feiern! Ich hatte mich außerordent-

lich gefreut, dass Frau Koch mich eingeladen hatte, 
diesen gerade begonnenen Festvortrag zu überneh-
men, nachdem sie mich bereits einmal ins sympathi-
sche Recklinghausen für eine spannende Podiums-
diskussion eingeladen hatte. Dabei durfte ich einige 
sehr interessierte und engagierte Recklinghäuser 
kennenlernen, die ich nun nicht komplett … ent-
täuschen möchte. Meine Oma sel. A. sagte stets: 
„Unsere Geschichten sind alles, was wir haben.“ … So 
möchte ich Ihnen alles, was ich habe, entbieten: eine 
Geschichte. 

Während meiner Schulzeit hatte ich über etwas 
mehr als zehn Jahre einen Hauslehrer, der mir die 
Schriften der jüdischen Tradition, Gebete, Rituale, 
Hebräisch, etwas Aramäisch und auch Jiddisch nä-
herbrachte. Diesem, meinem Hauslehrer Moishe 
Mendel sel. A. lag es dabei besonders am Herzen, 
dass ich eine selbstbewusste jüdische Identität, die 
sich überall gut behaupten würde, entwickelte und 
ich einen sensiblen moralischen Kompass von ihm 
erhielt. Wie gespannt wäre Reb Mendel sel. A. heute 
gewesen zu erfahren, was sein Schüler zu den gro-
ßen moralischen Konzepten erzählt hätte, die das 
Jahresthema des Deutschen Koordinierungsrates 
enthält: Gerechtigkeit, Freiheit, Macht, Verantwor-
tung. Allerdings hätte er mich dazu aufgefordert, 
dem Imperativ des Jahresthemas – Öffnet Tore der 
Gerechtigkeit! – Rechnung zu tragen und Tore zu 
öffnen. Deshalb möchte ich mich nicht in abstrakte 
Abhandlungen über so komplexe Begriffe wie Macht 
und Verantwortung verlieren, sondern mit Ihnen 
einige Tore und Türen betrachten. Keine metapho-
rischen Türen und Tore, sondern solche aus Stein, 
Holz, Metall und Glas.

JAHRESTHEMA 2023

„Öffnet Tore der Gerechtigkeit! 
Freiheit Macht Verantwortung“

Zionstor in Jerusalem, Foto: Gerda E.H. Koch 
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Zehnten Plage schützte. Der Geist G’ttes schritt 
dank der blutigen Markierung an den Türen der He-
bräer vorüber. Das Wort „Pessach“ heißt nichts an-
deres als „er schritt vorüber“; einer der wichtigsten 
Feiertage im Judentum ist also danach benannt, wie 
der Geist G’ttes an Türen vorbeizog. Die Tür ist in 
diesem Kontext ein Schutz vor dem Tod.

Das Paradox einer Tür ist, dass sie als eine Öffnung zu 
einem Inneren einladend ist, doch zugleich ein Sym-
bol von Verschlossenheit und Schutz ist. So werden 
auch die Sicherheitsschleusen und schweren Türen 
mit sprengsicherem Glas, die die jüdischen Gemein-
den dieses Landes schützen sollen, von der nichtjüdi-

zwischen den Menschen und zwischen Mensch und 
G’tt waren. Wer durch das Stadttor schritt, sollte 
dies mit dem sicheren Gefühl tun, jetzt an einem Ort 
zu sein, der nach Gerechtigkeit strebt. 
Was die Inschrift auf dem Stadttor einer jüdischen 
Stadt im Großen ist, ist die Mesusa am Türpfosten 
einer jüdischen Wohnstätte im Kleinen. An jedem 
Türpfosten eines Raumes, in dem gewohnt wird, 
verlangt die jüdische Tradition eine Mesusa, ein Ge-
häuse mit einem Pergament, das auf die Gebote ver-
weist. „Eine Tür ist erst dann eine richtige jüdische 
Tür, wenn an ihr eine Mesusa hängt“, pflegte mein 
Hauslehrer Reb Mendel sel. A. zu sagen. Die Me-
susa soll uns an die Präsenz G’ttes in unserem Zu-
hause erinnern. Wir sollen uns in unserem Zuhause 
von G’tt beschützt wissen. Die Mesusa soll uns aber 
auch zu einem fairen und liebevollen Miteinander in 
unseren eigenen vier Wänden ermahnen, wenn wir 
sie anschauen oder sie beim Durchschreiten einer 
Tür küssen. 

Wenn wir … Pessach und damit den Auszug aus 
Ägypten und die gewonnene Freiheit als jüdisches 
Volk feiern, werden wir erneut an den Ursprung der 
Mesusa erinnert: Lammblut an den Türpfosten der 
Häuser der Hebräer, das ihre Erstgeborenen vor der 

JAHRESTHEMA 2023

Yad Vashem, Gedenkraum Mesusa, Foto: Gerda E.H. Koch

Eingangstür Israel, Foto: Gerda E.H. Koch
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aber noch durch den Spion beobachteten, wie ihre 
jüdischen Nachbarn in KZs verschleppt wurden. 
Oder man blicke noch weiter zurück in die Jahrhun-
derte der europäischen Judengassen und Ghettos, 
deren mitunter riesige schwere Tore oft von der 
christlichen Obrigkeit abgeschlossen wurden, wenn 
Krankheiten oder sogar Feuer ausbrachen die jüdi-
sche Bevölkerung heimsuchten, um die Juden ihrem 
Schicksal zu überlassen.

Die metaphorischen Tore von Ländern, die Türen der 
nichtjüdischen Nachbarn während der NS-Zeit und 
die Ghettotore sind keine jüdischen Türen. Die Tü-
ren von Juden sind im Judentum positiv besetzt. Sie 
sind tatsächlich Tore der Gerechtigkeit. Türen, die an 
gemeinsame Regeln und das gute Verhältnis zu G’tt 
erinnern. Sie sind Türen wie jene von Awraham, also 
Türe der Gastfreundschaft. Und mehr noch, sie sind 
Türen für Geflüchtete. Die Torah verlangt von uns, 

schen Umwelt oft als Zeichen der Verschlossenheit 
und Abschottung gedeutet. „Warum muss denn das 
alles sein?“, werde ich immer wieder gefragt. Entwe-
der antworte ich dann ausführlich darauf und spre-
che von den Anschlägen auf Synagogen und anderen 
jüdischen Einrichtungen in den letzten Jahren oder 
ich spreche schlicht von dem Bedürfnis, sich hinter 
einer Tür sicher fühlen können zu müssen. Schlie-
ße ich hinter mir die Tür zum Büro, weiß ich sicher, 
dass ich vor Ablenkungen und Unterbrechungen ge-
schützt bin, und kann in Stille arbeiten. Schließe ich 
im Aufnahmestudio hinter mir die schallsichere Tür, 
weiß ich sicher, dass ich vor Lärm geschützt bin und 
in Ruhe alles aufnehmen kann, was ich möchte. Und 
schließen sich hinter mir wiederum die Sicherheits-
türen der jüdischen Gemeinde, weiß ich sicher, dass 
mein Zwiegespräch mit G’tt im Gebet ungestört sein 
kann.

Leider können schützende Türen auch eingebrochen 
werden und die Arbeit im Büro, die Tonaufnahme 
im Studio oder das bloße Leben in der Synagoge 
beenden. In den USA, in Frankreich und anderen 
Ländern haben wir in jüngster Vergangenheit er-
leben müssen, wie Synagogentüren aufgebrochen 
oder aufgeschossen wurden und jüdische Betende 
ermordet wurden, weil dort wie hierzulande in der 
Gesellschaft Tür und Tor für Antisemitismus und 
Rassismus geöffnet wurden, anstatt die Tore der Ge-
rechtigkeit zu öffnen.
Wie bezeichnend war es da, dass eine noch größere 
Katastrophe an Jom Kippur 2019 in Halle verhindert 
werden konnte, weil eine alte, aber zähe Holztür 
dem Hass und den Schüssen eines Mörders nicht 
stattgeben wollte! Eine Tür ist hier nicht etwa nur 
ein Symbol von Schutz, sondern von Rettung, einige 
würden sagen: von einem Wunder.

Wunder und Katastrophe leben Tür an Tür. Ver-
schlossene Türen erscheinen in der jüdischen Ge-
schichte immer wieder als Verhängnis. Man denke 
an gescheiterte Fluchtversuche zur Zeit der Shoah, 
als andere Länder ihre Tore für jüdische Geflüchtete 
schlossen, Einreisegenehmigungen nicht ausstellen 
wollten, Schiffe mit Geflüchteten in Häfen nicht an-
legen ließen und zurück in den sicheren Tod schick-
ten. Oder man denke an die vielen nichtjüdischen 
Familien in Deutschland, die ihre Türen schlossen, 

Münster Synagoge, Foto: Gerda E.H. Koch

Spruch über dem Eingang der Synagoge in Münster, Foto: Gerda E.H. Koch
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die Tore unserer Städte und die Türen unserer Häu-
ser für Geflüchtete zu öffnen. Denn, so erklärt es G’tt 
in seiner Torah, wir Juden waren einst selbst Sklaven, 
Geflüchtete, Fremde, weshalb wir die größte Gast-
freundschaft denjenigen erweisen müssen, die von 
anderen verstoßen wurden. Deshalb hat die jüdische 
Gemeinschaft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
zehnmal so viele Juden aus der ehemaligen Sowjet-
union in die Gemeinden aufgenommen als die Ge-
meinden selbst Mitglieder hatten. Einer hatte sich 
im Schnitt also um zehn andere Menschen kümmern 
müssen. Den jüdischen Gemeinden in Deutschland 
ist damit die größte Inklusions- und Hilfeleistung 
gelungen. Und seit über einem Jahr öffnen jüdische 
Gemeinden und jüdische Familien erneut ihre Tü-
ren und Tore für Geflüchtete aus der Ukraine, egal 
ob diese selbst jüdisch sind oder nicht, um ihnen 
Freiheit, Schutz, Arbeit, ein Zuhause zu geben. Für 
mittelgroße jüdische Gemeinden wie meiner Hei-
matgemeinde Münster heißt das, sich um Dutzende 
Menschen zu kümmern, für große Gemeinden wie 
Frankfurt, München oder Berlin bedeutet es, sich 
um hunderte und tausende Menschen zu kümmern. 
Es ist egal, wie groß die eigene jüdische Gemeinde 
ist und wie viele Menschen bei uns um Hilfe bitten. 
Der Imperativ „Möge dein Haus weit offenstehen!“ 
kennt keine Limitationen.

Mein guter Lehrer Reb Mendel sel. A. machte mir 
dies früher wie folgt deutlich: „Beim Sederabend an 
Pessach öffnen wir jedes Jahr zum Ende des Abends 
unsere Türen zuhause und in der Gemeinde, damit der 
Prophet Elijahu eintreten kann, um uns die Kommende 
Welt, in der es allen Menschen gut ergeht und Frieden 
auf Erden herrscht, anzukündigen. Jede Woche, am 
Freitagabend, öffnen wir beim G’ttesdienst die Tür der 
Synagoge, um den Schabbat eintreten zu lassen, damit 
Ruhe und Freude für uns einkehren. Aber Tür und Tor 
stehen jederzeit offen, um Gäste zu empfangen, Schü-
lern etwas beizubringen, Fliehenden Unterschlupf zu 
geben, Armen Obdach zu geben, Trauernde zu trösten 
und Einsamen Gesellschaft zu leisten, kurzum: um für-
einander da zu sein.“

Ob es ein Tor der Gerechtigkeit, der Freiheit oder 
der Verantwortung ist – wir reden nicht von abstrak-
ten Türen. Wir reden von unseren eigenen anfassba-
ren Türen: den Türen zu diesem Rathaus, den Türen 

zu Ihren Häusern und Wohnungen, Gemeinden und 
Behörden. All diese Türen sind mächtige Türen, so-
fern wir sie nutzen, sie für ein gerechtes Miteinander 
und gütiges Füreinander zu öffnen.

Levi Israel Ufferfilge, in Westfalen ge-
boren, Rabbinatsstudent am Zacharias 
Frankel-College in Potsdam, promo-
viert nach dem Magisterabschluss. Er 
ist Judaist, Religionspädagoge, Autor 
(„Nicht ohne meine Kippa“) und Rabbi-
ner-Anwärter der Jüdischen Gemeinde 
in Münster.

Gegen Spende (z.B. 5,00 €, inkl. Versand) über unser 
Büro erhältlich.
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Eine ermutigende Bilanz 

GEORG MÖLLERS 

Tief beeindruckt zeigte sich Shoshana Philipp-
Chavkin nach ihrem ersten Besuch in Deutsch-

land und der Heimatstadt ihres Vaters Isidor (Issy) 
Philipp (1906–1994), eines Auschwitz-Überlebenden. 
Zur Seite stand ihr das Ehepaar de Vries. Die Mut-
ter von Manfred de Vries, Martha Markus aus einer 
altgesessenen Recklinghäuser Familie und Überle-
bende des Ghettos Riga, war eine Cousine von Isi-
dor Philipp. Sein Vater, Ludwig de Vries, hatte das 
KZ Auschwitz überlebt und als erster Leiter die Ge-
meinde in Recklinghausen wieder aufgebaut.
Auslöser ihres Entschlusses zur Reise war der Kon-
takt über das Recklinghäuser Online-Gedenkbuch 
„Opfer und Stätten der Herrschaft, der Verfolgung 
und des Widerstandes“ (www.recklinghausen.de/
gedenkbuch). Seit Mai 2015 ist es mit seinen drei 
Bereichen (Stätten der Herrschaft, Opferbuch, Ge-
denkkultur) abrufbar. Das „Opferbuch“ enthält in-
zwischen Informationen über 900 Lebensschicksale. 
Es wird ständig erweitert um Biografien. Unser Ziel 
ist es, Opfern ihre Individualität und „ihr Gesicht“ 
zurückzugeben. Dazu tragen auch Fotos und Doku-
mente bei, die wir z.B. durch Kontakte mit Angehöri-
gen erhalten. Im Falle der Familie Philipp unterstütz-
ten Familienmitglieder aus Israel und Frankreich die 
Recherchen. So entstand auf ca. 40 Seiten eine der 
umfangreichsten Familienbiographien des Gedenk-
buchs. Das im Online-Gedenkbuch dokumentierte 
Schicksal der Nachkommen der Recklinghäuser Ehe-
leute Isaac Philipp und Henriette Philipp gibt den 
Menschen ein „Gesicht“. 

Stadtführung und Empfang im Rathaus
Von ihren elf Kindern und deren Ehepartnern ver-
starben in ihrer Heimat nur vier. Die Mehrheit, näm-
lich sieben, wurde ermordet. In der Enkelgeneration 
(Enkel und Partner) konnten sieben ihr Leben durch 
die Flucht retten. Fünf wurden durch den Massen-
mord des Regimes ermordet; nur einer überlebte 
die KZ-Haft. Die Namen der Todesorte dieser einen 
Familie Philipp geben einen Widerhall der Schrecken 

der Shoa: Auschwitz – Buchenwald – Groß-Rosen – 
Minsk – Riga – Sobibór.
Auf den Spuren der Familienmitglieder und der jüdi-
schen Gemeinde durch die Südstadt und die Altstadt 
führten sie Dr. Franz-Josef Wittstamm und Georg 
Möllers. Auch die Stadt Recklinghausen lud die Be-
sucher zu einer Gedenkstunde ins Rathaus ein. Dort 
wurden ihnen das Online-Gedenkbuch und die Fami-
lienbiographie vorgestellt. Vize-Bürgermeisterin Ma-
rita Bergmaier betonte: „Diese nun online zugängliche 
Zusammenstellung führt uns noch einmal in aller Deut-
lichkeit vor Augen, dass der Mord an den europäischen 
Jüdinnen und Juden nichts Abstraktes war: Menschen 
aus der Mitte ihres Lebens und aus der Mitte unserer 
Recklinghäuser Stadtgesellschaft wurden innerhalb we-
niger Jahre entrechtet und gedemütigt, deportiert, zur 
Zwangsarbeit verschleppt, ermordet. Sie alle hatten Fa-
milien und Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen. Kei-
ner dieser Menschen soll vergessen werden. Deswegen 
ist das Online-Gedenkbuch auch keine reine Namens-
liste. Vielmehr wird deutlich, dass alle diese Menschen 
individuelle Biografien hatten und dass ihre Ermordung 
bis heute schmerzt.” 

Das Schicksal von Isidor und Hans Philipp
Besonders ausführlich konnten die Biographien von 
Isidor Philipp und Hans Philipp belegt werden: Isi-
dors Versuch, durch eine landwirtschaftliche Aus-

ERSTER BESUCH DER TOCHTER EINES AUSCHWITZ-ÜBER-
LEBENDEN IN DER HEIMATSTADT DES VATERS 

Vor dem Rathaus: Shoshana Philipp-Chavkin, Manfred de Vries und Ehe-
frau (3.,4.,6.v.l.), stv. Bürgermeisterin Marita Bergmaier (hinten 2.v.l.), 
VHS-Leiter Ansgar Kortenjann (hinten 1.v.l.), Georg Möllers (hinten 
3.v.l.), Dr. Matthias Kordes (1.v.r.), Dr. Franz-Josef Wittstamm (8.v.r.) 
(Foto: Stadt Recklinghausen)
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bildung in zionistischen Organisationen nach Pa-
lästina zu gelangen, scheiterte. Anfang 1943 wird er 
nach Auschwitz III, das Arbeitslager der IG Farben in 
Monowitz, deportiert. Er überlebt und hilft Mithäft-
lingen bei den Irrfahrten der Lagerverlegungen in der 
letzten Kriegsphase. Erst ein Jahr nach der Befreiung 
1945 gelingt ihm unter abenteuerlichen Umständen 
die Emigration nach Palästina. Nun gehört er zur Pio-
niergeneration des jungen Staates Israel. 
Hans Philipp (1911–1945) gelang 1939 die Flucht nach 
Frankreich, wo er sich sogar den französischen Hilfs-
truppen bei der deutschen Okkupation anschloss. 
Schließlich wurde er 1942 vom Vichy-Regime in Kol-
laboration mit dem Dritten Reich ausgeliefert, de-
portiert und ermordet.

Das Online-Gedenkbuch – ein nachhaltiger Prozess
Erarbeitet wurde die umfangreiche Biografie von Dr. 
Franz-Josef Wittstamm und Georg Möllers, Vorsit-
zender des Vereins für Orts- und Heimatkunde, zu-
sammen mit Jürgen Pohl Mitbegründer und ehren-
amtliches Redaktionsmitglied des Gedenkbuchs. Sie 
haben es übernommen, Namen, Dokumente, Fotos 
und Geschichten für das Gedenkbuch zusammenzu-
tragen. Zudem arbeiten sie mit anderen Engagierten 
und mit Schulen zusammen, die Beiträge dazu leis-
ten. In enger Kooperation mit dem Institut für Stadt-
geschichte und der Volkshochschule (VHS) der Stadt 
Recklinghausen finden die Recherchen dann Eingang 
in das Online-Gedenkbuch.
So erklärte VHS-Leiter Dr. Ansgar Kortenjann anläss-
lich der Vorstellung: „Das Gedenkbuch ist keine sta-
tische Datenbank, sondern ein Prozess. Wir wollen die 
Seite permanent weiterpflegen und ergänzen, sodass im 
Laufe der kommenden Jahre möglichst alle Menschen 
mit einer kurzen Biografie gewürdigt werden.“1   
Das Gedenkbuch ist inzwischen auch zu einer wich-
tigen Grundlage der Erinnerungsarbeit an den Reck-
linghäuser Schulen geworden. Verlinkungen sind 
ebenfalls über das von WDR und der Stiftung Dem-
nig aufgelegte Projekt zur Dokumentation der „Stol-
persteine“ in NRW angelegt. Zudem findet es auch 
immer wieder international Beachtung. Dies belegen 
weltweite Nachfragen und Kontakte.
Dem Gedenken im Rathaus schloss sich der Besuch 
des Jüdischen Friedhofs mit den Gräbern von Fami-
lienangehörigen an.

1  Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kreis Reck-
linghausen e.V. hat das Online-Gedenkbuch in der Entstehungsphase 
auch finanziell unterstützt.

Besuch im Theodor-Heuss-Gymnasiums
Ein wichtiges Anliegen der Besucher war auch der 
Kontakt zur jungen Generation. So kam am nächsten 
Morgen auf Einladung von Schulleiter Jörg Schür-
mann ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern 
einer engagierten AG unter Leitung von Irmin Bro-
cker am Theodor-Heuss-Gymnasium zustande. 
Die vielfältigen Initiativen der Schülerschaft beein-
druckten und dokumentierten das „neue, andere 
Deutschland“. Sie veranlassten Frau Philipp-Chavkin 
auch, einen Einblick in ihr Leben als Tochter eines 
lebensbejahenden, engagierten KZ-Überlebenden 
zu geben, der wie viele seiner Generation die Kinder 
nicht mit den Schrecken seiner Lebenserfahrungen 
belasten wollte. Die Erfahrung ihres ersten Besuchs 
formulierte sie in einem Schreiben gegenüber der 
Bürgermeisterin  so: 
“The city received me with a beautiful welcome, I en-
joyed wandering the beautiful city where my father and 
my relatives lived and grew up, I was happy to see my 
family home. Your speech moved me very much, the 
picture of my father in the background brought tears 
to my eyes. The meeting with the school children the 
next day made me think that there is a future for a life 
without hatred and with tolerance between people who 
differ from each other in their religion or origin.”

Gespräch mit Schüler:innen

Die Gäste, Schüler:innen, (re) Schulleiter Jörg Schürmann und Lehrerin 
Irmin Brocker vor dem Bild von Isidor Philipp
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VEYSEL HEZER

Die Gesamtschule Erich-Kästner in Bochum1 ge-
staltete in der Christuskirche Bochum-Langen-

dreer eine Gedenkveranstaltung mit Angehörigen 
von Opfern der NS-Zeit.

Stolpersteine für die jüdische Familie Heimann
Am 5. Juni 2023 verlegte Gunter Demnig, Künst-
ler und Initiator des Stolperstein-Projekts zur Er-
innerung an Opfer des Nationalsozialismus, in Bo-
chum-Langendreer, Alte Bahnhofstraße 6 für Otto 
Heimann (1921–1998) den Stolperstein. Bereits am 2. 
November 2007 hatte Herr Demnig die beiden Stol-

1  Mit diesem Beitrag werfen wir einen Blick in Städte in unserer un-
mittelbaren Nachbarschaft.

persteine für das jüdische Ehepaar Max und Meta 
Heimann (Eltern von Otto Heimann, 1943 in Ausch-
witz ermordet) in Langendreer verlegt.2 Mit diesem 
Stolperstein für Otto Heimann, der sich in den USA 
Bob Hyman nannte, wird somit der dritte Stolper-
stein der Familie für den Holocaust-Überlebenden 
verlegt. Er konnte sich nämlich am 4. Februar 1939 
(zuvor aus dem KZ Sachsenhausen entlassen) durch 
den von der Bochumer Gemeinde mitorganisierten 
Kindertransport nach England retten.

Erinnerungsveranstaltung in der Christuskirche 
Zum Gedenken an diese Familie fand vor der Stol-
persteinverlegung am 5. Juni in Anwesenheit der 
Nachfahren aus Kanada sowie der lokalen Bildungs-
partner:innen in der evangelischen Christuskirche 
Bochum-Langendreer unsere Erinnerungsveranstal-
tung statt.

Die Schwägerin Jacqueline Lorient-Goldfarb und die 
beiden Neffen Marc und Grant Goldfarb sowie deren 
Kinder besuchten uns aus Kanada. In Kooperation 
mit Herrn Froning vom Stadtarchiv Bochum, Pfarrer 
Hendler und seiner Ehefrau, Frau Hinzmann (beide 
auch im Schuldienst tätig), haben Schüler:innen des 
Geschichtskurses im 12. Jahrgang sowie des Theater-
kurses im 9. Jahrgang der Erich Kästner-Schule mit 
ihren literarischen und künstlerischen Beiträgen so-
wie biographischen Vorträgen zum jüdischen Leben 
in Bochum das Programm der Veranstaltung gestal-
tet. Frau Hägele, Lehrerin am Neuen Gymnasium 
Bochum, bereicherte mit musikalischen Beiträgen 
die Veranstaltung. Schüler:innen des Hebräischkur-
ses am Neuen Gymnasium Bochum präsentierten 
die Stücke „Adon Olam“ (aus der jüdischen Liturgie, 
mit der Melodie von Erich Mendel, dem jüdischen 
Kantor aus Bochum, der am 9. November 1938 mit 
Otto Heimann verhaftet wurde) und „Hine Ma Tov“.

2  https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/vwContentByKey/
W289AGEG967BOLDDE/$FILE/071_072_Heimann_Meta_und_Max.
pdf

ERINNERUNG ERLEBEN

STOLPERSTEINAKTION FÜR OTTO HEIMANN 

Bei der Stolpersteinverlegung
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zum achtsamen Verständnis von Freiheit und Recht 
leisten, um sich aktiv für die demokratische Grund-
ordnung einzusetzen. Erfolgreiche Demokratieerzie-
hung benötigt schulexterne Partner:innen. Daher 
bedanken wir uns herzlich bei allen beteiligten Per-
sonen für deren Unterstützung unserer Schularbeit.

  

Kooperation mit Projektpartner:innen
Das gemeinsame Schulprojekt wurde privat von Dr. 
Wittstamm begleitet, der sich seit seinem Ruhe-
stand mit den Biographien der jüdischen Familien 
aus Westfalen beschäftigt, regelmäßig Vorträge 
dazu hält und seine Arbeiten auf seiner privaten 
Homepage digitalisiert hat.3 Ihm verdanken wir in 
erster Linie die Korrespondenz mit den kanadischen 
Nachfahren von Otto Heimann. Frau Dr. Mona Ei-
kel-Pohen von der Syracuse University (Syracuse, 
New York, USA) und ihre Studentin Courtney Con-
te haben im vergangenen Jahr einen biographischen 
Abriss Otto Heimanns konkret verfasst und unsere 
schulische Projektarbeit individuell erweitert. Mit 
Prof. Dr. Karina von Tippelskirch hat Dr. Eikel-Pohen 
die Patenschaft des Stolpersteins im Namen des 
Deutschprogramms der Syracuse University über-
nommen.  

Danksagung und Kontakt
Durch diesen konkreten Einblick in die Biographien 
der jüdischen Mitbürger:innen und deren leidvollen 
Weg sowie die Begegnung mit den (transatlanti-
schen) Nachfahren verschafften sich die Schüler:in-
nen einen konkreten Zugang zu einem Verständnis 
des Ausmaßes nationalsozialistischer Verbrechen. 
Einzelschicksale machen die Narrative greifbarer 
und lebendiger. In Erinnerung an diese Personen aus 
der eigenen Heimat möchten wir als „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ unseren Beitrag 

3 https://spurenimvest.de/2021/11/22/heimann-otto/

ERINNERUNG ERLEBEN

Die Stolpersteine in Erinnerung an Familie Heimann.

Jaqueline Lorient-Goldfarb legt eine Rose am Stolperstein nieder.

Herr Hezer studierte an der RUB Philosophie und Geschichte und arbei-
tet seit 2010 als Geschichts- und Philosophielehrer im Schuldienst.
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erschreckend neu war, ist, dass Hass gegen jüdische 
Mitmenschen in den Schulen so stark ist und offenbar 
nicht viel unternommen wird.“ 
Hassan Rabakie, EF,2 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

„Zu erfahren, dass Leute, die in Deutschland politische 
Positionen besetzen und sich der Geschichte des Lan-
des bewusst sind, Antisemitismus öffentlich verbreiten, 
hat mich erschreckt.“
Enes Akbaba, EF, 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 

„Ich fand die Ausstellung sehr bewegend, da man sehr 
klar mit dem Problem konfrontiert wird. Man fragt 
sich, wie eine solch unnötige Feindseligkeit in der heu-
tigen Zeit überhaupt noch existieren kann. Dabei wäre 
es doch Zeit, Hass zu überwinden, statt ihn zu säen.“
Niels Lüers, EF, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 

„Die Ausstellung hat verdeutlicht, wie alltäglich Anti-
semitismus heute noch ist. Das war eine erschreckende 
Erkenntnis. Die Ausstellung war informativ und an-
schaulich gestaltet.“ 
Max Bojarra, EF, 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 

2  EF bildet die Einführungs- und Orientierungsphase der Oberstufe und 
entspricht der Klasse 11.

Für mehrere Wochen vor den Sommerferien hatte 
die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusam-

menarbeit diese Ausstellung in den Kreis Reckling-
hausen geholt. Erarbeitet wurde sie von unserer 
Schwestergesellschaft in Köln. Drei Schulen haben 
die Ausstellung zeigen können: Die Gesamtschule in 
Suderwich, das Willy-Brandt-Gymnasium in Oer-Er-
kenschwick und das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 
in Recklinghausen. Anschließend fand die Ausstel-
lung noch einen Platz im Polizeipräsidium Reckling-
hausen, wo sie bis Ende August steht.
Wir danken den Kolleg:innen, die uns Eindrücke 
ihrer Schüler:innen in Wort und Bild1 zur Verfügung 
gestellt haben. Ein Kollege schrieb uns:

„Die Schüler:innen waren sehr überrascht, dass es in 
ihrem Alltag so viel Antisemitismus gibt. Beispielsweise 
ist die Beleidigung ‚Du Jude‘ vielen Schüler:innen ab-
solut geläufig. Sie nutzen sie teilweise sogar und wissen 
aber gar nicht, was sie meinen, wenn sie jemanden so 
nennen.“

In eine ähnliche Richtung gehen auch die Äußerun-
gen der Schüler:innen:

„Die Ausstellung ‚Du Jude‘ war sehr umfangreich und 
hat viele Seiten des Themas des alltäglichen Anti-
semitismus behandelt. Doch was für mich persönlich 

1  Die Bilder wurden von der Gesamtschule Recklinghausen-Suderwich 
zur Verfügung gestellt.

AUSSTELLUNG »DU JUDE!«

„DU JUDE!“ 

ALLTÄGLICHER ANTISEMITISMUS IN DEUTSCHLAND
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„Die Ausstellung hat die Geschichte und die bis heute 
fortgesetzten Ausmaße des Antisemitismus dargestellt, 
ohne ‚ein Blatt vor den Mund zu nehmen‘. Mir hat be-
sonders gefallen, wie die Aufsteller gegliedert waren 
und so das Thema gut verständlich gemacht haben.“ 
Mira Terschluse, EF, 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 

„Ich war sehr überrascht, wie verbreitet es offenbar 
ist, das Wort ‚Jude‘ als Schimpfwort zu gebrauchen. Es 
war interessant und schockierend, zu sehen, wie viel zu 
diesem Thema geschrieben werden kann und was dazu 
geschrieben wird.“ 
Fynn Weischet, EF, 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 

AUSSTELLUNG »DU JUDE!«

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ist gerne bereit, die Ausstellung noch einmal 
auszuleihen, wenn mehrere Schulen Interesse daran haben. Bitte melden Sie sich: 
gerda.koch-gcjz@t-online.de
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AUERBACHPREISVERLEIHUNG 2023

Der
Dr. Selig S. Auerbach-
Preis

Die Achtenbeckschule Herten
erhält für das Projekt 

„Oh krass, das hätte auch mir passieren können!
Jüdische Spuren in Herten

Das Leben des Sally Loewenstein“ 

den Dr. Selig S. Auerbach-Sonderpreis.

Der eingereichte Wettbewerbsbeitrag zeigt eindrücklich 
die intensive Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, durch den 

„Willkür, Hass und Ausgrenzung auch bei uns in Herten Einzug hielten“. 
Der entstandene Comic macht zugleich deutlich, dass die Achtenbeckschule 
„für Vielfalt, Toleranz und ein Miteinander der Kulturen und Religionen“ steht.

Wir danken den Schülerinnen und Schülern 
der Comic-AG für ihr großartiges Engagement

sowie dem gesamten Kollegium für die Unterstützung. 

Der Vorstand
Recklinghausen, 10. März 2023
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Ausstellung akustisch durch das Geräusch eines fah-
renden Zuges. Zeichnungen auf Pinnwänden mit de-
portierten Juden entlang der Zuggleise umrahmten 
die Ausstellung. (Ideengeber war die Ausstellung in 
der Gedenkstätte in Riga.)
Der Darstellen- und Gestalten-Kurs erarbeitete eine 
Inszenierung mit dem Titel „Verlust der Menschlich-
keit“. Die Schüler:innen zeigten deutlich, dass Hass 
und Verachtung keinen Platz für menschliche Nähe 
zulassen und ohne die Menschlichkeit und Nächs-
tenliebe das Leben nicht lebenswert ist.

Unsere Aufgabe als Schule
Unsere Gesellschaft braucht dringlicher als je zuvor 
mündige Heranwachsende, die sich ihrer sozialen 
Verantwortung bewusst sind und zur Gestaltung 
einer demokratischen Gesellschaft beitragen kön-
nen. Unsere Aufgabe als Schule ist es, individuelle 
Erfahrungen und Empfindungen der Schüler:innen 
aufzugreifen, damit das Erinnern nicht nur als eine 
staatliche Aufgabe wahrgenommen wird, sondern 
auch ein Teil der eigenen Geschichte wird.
Das Erinnern und Gedenken an die Opfer des Na-
tionalsozialismus trägt dazu bei, eine Antwort auf 
die Frage zu geben, was unabhängig von der Na-
tionalität oder der religiösen Heterogenität unserer 
Schüler:innen menschlich ist. Wir müssen sie zu Zi-
vilcourage und Solidarität ermutigen, bei den ersten 
Anzeichen von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit nicht wegzuschauen und dem Aufleben von Un-
menschlichkeit in unserer Gesellschaft keinen Platz 
zu geben.

MARGARITA LÖFFLER

Zur Vorbereitung der Gestaltung des 27. Januars 
2023 im Auftrag der Stadt Recklinghausen be-

schäftigten sich die Schülerschaft und das Kollegium 
in allen Jahrgangsstufen intensiv mit dem Holocaust. 
Für die Projektarbeit und ihre Präsentation am Ge-
denktag erhielt die Schule den Dr. Selig S. Auerbach-
Preis.

Der 7. Jahrgang setzte den Fokus auf die Verfilmung 
des Romans „Der Junge im gestreiften Pyjama“ von 
John Boyne. Dieser sehr emotionale Film löste in den 
Schüler:innen ganz unterschiedliche Gefühle aus, 
sodass anschließend auch Themen wie Toleranz und 
Gemeinschaft behandelt wurden. Mit der im Film 
verwendeten Metapher des Zauns konnten einige 
Lernende eigene Erfahrungen verbinden. Auch sie 
fühlten sich ausgegrenzt, einige mussten viele Zäu-
ne überwinden, um anzukommen, wo sie heute sind. 
Eindrücke des Films und eigene Erfahrungen haben 
die Schüler:innen auf im Pausenhofbereich aufge-
hängten Zaunbotschaften verschriftlicht.

Der 9. Jahrgang setzte sich mit den vertriebenen 
und deportierten Kindern während des Nationalso-
zialismus auseinander. Für die Präsentation wurden 
Einzelschicksale von überlebenden Kindern anhand 
von originalen Aussagen durch unsere Schüler:innen 
vertont und mit kindergroßen Figuren aus Pappma-
ché visualisiert.

Der 10. Jahrgang erstellte eine Ausstellung zum The-
ma Flucht und Vertreibung der Recklinghäuser Juden 
während der Nationalsozialistischen Herrschaft. Der 
Fokus lag dabei auf der Deportation nach Riga mit 
dem dortigen Ghetto und dem Wald von Bikernieki 
und Rumbula. Die Ausstellung präsentierte sich in 
Form von verschieden gestalteten Laternen, die im 
Technikunterricht gebaut und im Gesellschaftsleh-
re- und Kunstunterricht mit Inhalt gefüllt wurden. 
Für die Präsentation wurde die Aula verdunkelt, so-
dass die Laternen die einzige Lichtquelle darstellten. 
Eine Karte zeigte mittels Leuchtband den Weg von 
Recklinghausen nach Riga. Unterstützt wurde die 

AUERBACHPREISVERLEIHUNG 2023

KÄTHE-KOLLWITZ-SCHULE RECKLINGHAUSEN

QR Code scannen:
Videozusammenschnitt der Ergebnisse 
vom 27.01.2023
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Fotoausstellung mit eindrücklichen Fotos und Texten 
über den Besuch des ehemaligen Konzentrationsla-
gers Buchenwald bei Weimar im Februar dieses Jahres 
beendet und einen weiteren Meilenstein in einer lang-
jährigen engagierten und qualifizierten Erinnerungs- 
und Gedenkkulturarbeit ihrer Schule gesetzt. Die im 
wahrsten Sinne des Wortes berührenden Fotos und 
Texte aus Buchenwald sowie die vielfältigen Projekte, 
Vorträge und Gedenkfahrten des Heisenberg-Gymna-
siums in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass 
der Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Kreis Recklinghausen den Dr. Selig 
S. Auerbach-Preis 2023 an das Heisenberg-
Gymnasium verleiht.“

Der Dr. Selig S. Auerbach-Preis ist für uns Heisenber-
ger:innen eine besondere Ehre, aber gleichzeitig auch 
ein Auftrag, die etablierten Projekte im Rahmen der 
Gedenkkultur weiter zu verfolgen und diese mit neu-
en Ideen weiterzuentwickeln und sie stets an verän-
derte gesellschaftliche und politische Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Diesem Auftrag stellen wir uns 
gerne, denn „Wissen macht uns verantwortlich“.

Das Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck zeichnet 
sich durch eine „bunte“ Schulgemeinde aus. Bei 

uns ist jeder willkommen. Aufgrund der unterschiedli-
chen Menschen, die hier zusammen lernen und leben, 
liegt ein besonderes Augenmerk auf einem toleranten, 
friedlichen und demokratischen Miteinander in unse-
rer Schule. Deswegen freuen wir uns, dass wir uns seit 
2017 „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
nennen können.
So existiert ein langjähriges Engagement am Heisen-
berg-Gymnasium in Bezug auf die Durchführung von 
Gedenkstättenfahrten und einer aktiven Mitgestal-
tung der Erinnerungskultur in Gladbeck, die sich unter 
anderem durch die regelmäßige Teilnahme und Ge-
staltung der öffentlichen Gedenktage und durch die 
Recherche, die Verlegung und Pflege von Stolperstei-
nen äußert. Zudem gründete sich die Heisenberger 
Courage-AG, die es sich zur Aufgabe macht, dass sich 
die Mitglieder der Schulfamilie mit gegenseitigem Re-
spekt begegnen und den Wert unserer Demokratie er-
kennen und schätzen. Eine fortlaufende Teilnahme an 
Projekten im Bereich der Gedenkkultur und die Einla-
dung von Referent:innen zu diesem Themenkomplex 
gehören ebenfalls zum Engagement des Heisenberg-
Gymnasiums.
Aus diesem Grunde wurde der Dr. Selig S. Auerbach 
Preis bereits im Jahre 2010 dem Heisenberg-Gymnasi-
um verliehen. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere 
Schule in diesem Jahr zum zweiten Mal mit diesem 
schönen Preis ausgezeichnet wurde. Ausschlagge-
bend dafür war die Gedenkstättenfahrt nach Weimar/
Buchenwald Ende des Jahres 2022 und die beeindru-
ckende Ausstellung dazu, in der Schüler:innen anhand 
von Fotografien und Texten ihre Eindrücke und Ge-
fühle während des Besuchs des ehemaligen Konzent-
rationslagers und weiterer Gedenk- und Erinnerungs-
orte in Weimar und Erfurt zum Ausdruck brachten. Die 
Ausstellung „Einblicke in unsere Gedenkstättenfahrt 
nach Weimar/Buchenwald“ wurde am 14. Februar 2023 
feierlich in der Agora des Heisenberg-Gymnasiums er-
öffnet und später in einer Publikation festgehalten.
In der Laudatio der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit heißt es bei der feierlichen Preis-
verleihung u.a.: „Wissen macht uns verantwortlich!" – 
mit diesem Satz haben Oberstufenschülerinnen und 
-schüler des Heisenberg-Gymnasiums Gladbeck ihre 

AUERBACHPREISVERLEIHUNG 2023

HEISENBERG-GYMNASIUM ERHÄLT DEN PREIS 
ZUM ZWEITEN MAL

Eröffnung der Fotoausstellung am 14.02.2023 

Anja Peters-Kern und Peter Hogrebe (Schulleitung des Heisenberg-Gym-
nasiums) mit teilnehmenden Schüler*innen der Gedenkstättenfahrt, Dr. 
Carmen Giese und Maria Maßbaum und  Bürgermeisterin Bettina (beide 
Fotos wurden vom Bürgermeisterinnenbüro der Stadt Gladbeck zur Ver-
fügung gestellt) 
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ROTER TEPPICH IN DORDRECHT

ROTER TEPPICH IN DORDRECHT 

ROSWITHA KILLINGER

Am 18. Februar dieses Jahres, am Karnevalssams-
tag, startete unsere dreitägige Busreise zu un-

seren Nachbarn in die Niederlande (im Jahr davor 
waren wir in Belgien). Ziel unserer Reise waren Dor-
drecht – seit 1974 die Partnerstadt von Recklinghau-
sen – Rotterdam und Den Haag. 
Unsere Partnerstadt Dordrecht, die älteste Stadt 
im ehemaligen Holland, erwies sich als von Kanälen 
umgebene malerische Stadt mit fast „Inselcharak-
ter“. Vor dem historischen Alten Rathaus erwartete 
uns ein roter Teppich auf den Stufen zum Eingang. 
Der Ehrlichkeit halber sei aber gesagt, dass zuvor der 
Karnevalsprinz empfangen wurde und wir von daher 
Nutznießer des roten Teppichs waren. In der offe-
nen Tür empfing der Bürgermeister uns einzeln mit 
Handschlag. In der Eingangshalle warteten bereits, 
ausgesprochen gastfreundlich und liebevoll ange-
richtet, Getränke und Gebäck auf uns. Zu dem klei-
nen Empfang mit einer Rede in deutscher Sprache 
durch den Bürgermeister und kurzen Informationen 
zum christlich-jüdischen Verhältnis waren Vertre-
ter:innen der Stadt und der Kirche gekommen. Wir 
fühlten uns sehr willkommen geheißen und hatten 
anregende Gespräche. Eine zweistündige Stadtfüh-

rung mit Informationen über die lange und interes-
sante Geschichte Dordrechts, angereichert mit Spu-
ren jüdischen Lebens, erlaubte uns einen vielfältigen 
Einblick in diese malerische Stadt. Anschließend 
konnten wir in der freien Zeit Eindrücke vertiefen 
und vor allem „lekker eten“. Alle waren der Auffas-
sung, dass sich ein Besuch in unserer Partnerstadt 
Dordrecht lohnt. 

Weiter ging es nach Rotterdam, wo wir in einem 
Hotel im Außenbezirk übernachtet haben. Von dort 
aus lernten wir Rotterdam kennen und konnten uns 
während einer dreistündigen Stadtrundfahrt mit un-
serem Bus einen ersten Überblick verschaffen. Auf-
fallend war eine sichtbare „Zweiteilung“ der Stadt 
in einen mit erhaltenen historischen Häusern und 
Straßenzügen und einen mit neu gebauten, nicht 
selten auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 
Dies, so wurde uns erklärt, hing mit der Bombardie-
rung Rotterdams durch die Wehrmacht und die Be-

AUF JÜDISCHEN UND ANDEREN SPUREN 
IN DORDRECHT – ROTTERDAM – DEN HAAG 

Roter Teppich auf den Stufen des Rathauses in Dordrecht

Im Rathaus-Foyer wird an die jüdische Geschichte in der Zeit von 1940 bis 
1945 erinnert, als die Niederlande von Nazi-Deutschland besetzt waren.



Von Den Haag aus ist man sehr schnell in Scheve-
ningen – am Strand. Ein kleiner Ausflug dahin sorgte 
für etwas Abstand zu den schweren Themen, wozu 
viel frische Meeresluft und durchgepustete Kleidung 
beitrugen, denn es war sehr stürmisch. Zurück in der 
Stadt machten wir uns zu Fuß auf die Erkundung jü-
dischen Lebens und jüdischer Spuren. Auch in Den 
Haag wären wir gern länger geblieben, da es viele 
Sehenswürdigkeiten (darunter zahlreiche Museen) 
und die Meeresnähe zu bieten hat.

Natürlich konnten wir dem Karneval doch nicht ganz 
entkommen, denn in allen Orten traf man auf ver-
sprengte Grüppchen in Kostümen und aus manchen 
Lautsprechern drang Karnevalsmusik. Einmal muss-
ten wir wegen einer Straßensperrung für einen Kar-
nevalsumzug sogar eine Umleitung nehmen.
Es ist wichtig, unsere Nachbarn in Europa zu be-
suchen und sie, ihre Geschichte und ihre schönen 
Städte näher kennenzulernen. Gerade mit den Nie-
derlanden haben wir noch einiges aus der NS-Ver-
gangenheit aufzuarbeiten. Rotterdam als Ziel war 
deshalb bewusst gewählt. Auch diese Reise machte 
Lust darauf, wiederzukommen und mehr Zeit mitzu-
bringen. Städtepartnerschaften bieten dafür einen 
guten Rahmen und helfen, Kontakte zu vertiefen, 
damit Europa weiter zusammenwächst. 

setzung der Niederlande zusammen – ein Trauma, 
das bis heute nachwirkt. Es gab mehrere Zwischen-
stopps an sehens- und denkwürdigen Orten und 
Informationen auch über das jüdische Rotterdam 
durch unsere Stadtführer. Besonders berührt hat 
uns das Monument, das an die Schicksale jüdischer 
Kinder erinnert. Dazu passte auch der Besuch der 
Breeplein-Kirche, in der sich zwei jüdische Familien 
von 1942 bis 1945 erfolgreich verstecken konnten (in 
einem sehr engen Verschlag hinter der Orgel). Wir 
hatten einen interessanten Vortrag dazu durch die 
Pastorin und anschließend ein leider viel zu kurzes 
Gespräch mit Gemeindemitgliedern, denn auf uns 
wartete noch eine Hafenrundfahrt in Rotterdam, 
dem größten Hafen Europas. Es war beeindruckend. 
Angefüllt mit Eindrücken und Wissen kehrten wir 
zum Hotel zurück mit der Erkenntnis: Für Rotterdam 
braucht man mehr Zeit … 
Unser drittes und letztes Ziel war am Rosenmon-
tag Den Haag. Auch dort erwartete uns eine drei-
stündige Stadtführung mit dem Thema „Jüdisches 
Den Haag“ und dabei auch vielen Informationen 
über Den Haag per se (seine Geschichte, seine Be-
deutung, seine Sehenswürdigkeiten). Wir sahen den 
Internationalen Strafgerichtshof, der vier Kernver-
brechen des Völkerstrafrechts (Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Völkermord, Verbrechen der 
Aggression und Kriegsverbrechen) ahndet. Er wird 
derzeit von 123 Staaten gestützt, darunter alle Staa-
ten Europas. Wir hielten am Internationalen Ge-
richtshof, durch den Streitigkeiten zwischen Staa-
ten behandelt werden (sei es bei Schürfrechten, 
Fischereirechten, Entschädigungsleistungen wegen 
NS-Verbrechen, Verletzungen der Immunität eines 
Landes etc.). Die Gerichtshöfe stehen für eine de-
mokratische und menschliche Welt – und ließen uns 
sofort an den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands 
gegen die Ukraine denken. 

ROTER TEPPICH IN DORDRECHT
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1942/43 wurden vom Platz des Mahnmals aus 686 jüdische Kinder aus 
Rotterdam nach Auschwitz und Sobibór deportiert und ermordet. Auf 
einem langen Stahlband sind die Namen mit Altersangabe eingraviert.

Teil eines Gedenkkomplexes in Den Haag.
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kam zum Aufstand, zum so genannten Ersten jüdi-
schen Krieg, der von 66 – 70 n.d.Z. dauerte. Er wurde 
von den Römern brutal niedergeworfen und endete 
mit der Zerstörung des Zweiten Jerusalemer Tem-
pels durch den Feldherrn Titus. Der Gelehrte Yocha-
nan ben Zakkay sah die Katastrophe voraus und floh 
aus dem belagerten Jerusalem nach Yavneh (griech. 
Yamnia) am Mittelmeer und gründete dort ein neues 
Lehrhaus und machte Yavneh auch zum neuen Sitz 
des Sanhedrin (griech. Synhedrion), des Hohen Rats 
und innerjüdischen Parlaments. Damit hatte sich 
das geistige Zentrum des Judentums von Jerusalem 
nach Yavneh verlagert. Dort wurden die Grundlagen 
für das Fortbestehen des Judentums nach der Zer-
störung des Tempels und der Auflösung der alten 
Ordnung gelegt: Der Ritus wurde neu gestaltet; das 
Gebet trat an die Stelle der Tieropfer; letztere  wur-
den zu Meditationsinhalten. Die Hauptgebetstexte 
wurden formuliert, der Festtagskalender bestimmt 
und der Kanon der jüdischen Bibel wurde in Abgren-
zung zu griechischem Gedankengut festgelegt. Von 
Yavneh aus kam es zur Gründung weiterer Gelehr-
tenschulen, unter anderem im nahen Bney Braq, wo 
der bedeutende Gelehrte Aqiva ben Yosef unterrich-
tete. 

In dieser Zeit herrschte inzwischen nun der römische 
Kaiser Hadrian, der mit einer forcierten Hellenisie-
rungspolitik das alte Griechentum wieder herstellen 
wollte und die Ausübung der jüdischen Religion ver-
bot. Sein ursprüngliches Versprechen, den Tempel in 
Jerusalem wieder zu errichten, brach er und beab-
sichtigte Jerusalem zu einer völlig römischen Stadt 
mit Namen Aelia Capitolina zu machen. Dies führte 
zum erneuten Aufstand der Juden, dem so genann-
ten Zweiten Jüdischen Krieg gegen die Römer (132 
– 135 n.d.Z.) unter der Anführung von Schimeon bar 
Kosiba, genannt Bar Kochba („Sternensohn“), der an-
fänglich auch siegreich war und von vielen, auch von 
R. (Rabbi) Aqiva, bereits als der erwartete Messias 
angesehen wurde. Doch die Römer warfen auch die-
sen Aufstand nieder und besiegten Bar Kochba. Aus 
Rache zerstörte Kaiser Hadrian Jerusalem nun völlig 
und verbot Juden jeglichen Zutritt zum Stadtgebiet. 
R. Aqiva starb einen grausamen Märtyrertod.

Michael Rosenkranz

Wie kam es, dass der einst rituell unreine Ort Ti-
berias, an dem sich kein Jude aufhalten wollte, 

schließlich zur viertheiligsten Stadt der Juden wurde, 
nach Jerusalem, Hebron und Safed?
Der Ort, am Westrand des Genezareth-Sees gele-
gen, war schon in vorbiblischer Zeit besiedelt und 
wird im Buch Josua „Raqqah“ genannt. Er gehörte 
zum Gebiet des israelitischen Stammes Nafthali. Wo 
Menschen siedeln, entstehen auch Friedhöfe, und 
im Lauf der vielen Jahrhunderte war in dem südlich 
davon und sehr nahe gelegenen Nachbarort Cham-
math ein großes Gräberfeld entstanden. 
Unter der römischen Herrschaft war das Heilige 
Land in mehrere Provinzen aufgeteilt: Im Süden und 
in der Mitte lagen Judäa und Samaria, im Norden 
Galiläa und jenseits des Jordans Peräa. Herodes An-
tipas war der Herrscher über Galiläa und Peräa. Er 
war ein Sohn von Herodes dem Großen, dem König 
über Judäa und Samaria. Herodes Antipas beschloss, 
zu Ehren seines Gönners, des römischen Kaisers 
Tiberius, im Gebiet des einstigen Raqqah und teil-
weise just über dem Gräberfeld des angrenzenden 
Chammath eine prächtige römische Stadt zu bauen, 
und ließ ab dem Jahr 17 n.d.Z. (nach der Zeitenwen-
de) dort Paläste, ein Theater, ein Forum und eine 
Rennbahn im römisch-griechischen Stil errichten. 
Er nannte die Stadt „Tiberias“. Doch der Boden galt 
für die jüdische Bevölkerung als rituell unrein. Keiner 
wollte dort wohnen, und es gelang Herodes Antipas 
nur mit Zwangsmaßnahmen und massiver Vorteils-
gewährung diese Stadt zu besiedeln. Er machte Ti-
berias zum Verwaltungssitz Galiläas, und löste damit 
das in den galiläischen Bergen gelegene Sepphoris 
ab. Tiberias wurde zum Zentrum des Hellenismus in 
Galiläa.

Die Zeit der jüdischen Kriege gegen Rom
Herodes der Große, der von den Römern über das 
Heilige Land eingesetzte König, regierte vom Jahr 
37 v.d.Z (vor der Zeitenwende) bis zum Jahr 4 n.d.Z. 
Nach seinem Tod setzten die Römer einen „Proku-
rator“ genannten Statthalter des römischen Kaisers 
ein, der das Land über alle Maßen ausplünderte. Es 

JÜDISCHE GESCHICHTE

DIE BEDEUTUNG VON TIBERIAS IN DER JÜDISCHEN GESCHICHTE



30 REAktionen 2|2023

die berühmten warmen Mineralquellen von Cham-
math im Süden der Stadt aufzusuchen. Er genas von 
seinem Leiden und erklärte daraufhin die Stadt für 
nunmehr kultisch rein. Nachdem der Sitz des San-
hedrin von Uscha nach Beth Schearim und von dort 
nach Tsippori (griech. Sepphoris) verlegt worden 
war, wurde sein Sitz Ende des 2. Jh. schließlich nun 
nach Tiberias verlegt, welches sich in der Folge zum 
religiösen Zentrum des Judentums im Heiligen Land 
entwickelte. Die Bevölkerung der Stadt wuchs auf 
40.000 Einwohner. Eine Reihe von Synagogen ent-
stand.

Die Diaspora wird religiöses Zentrum
Während all dieser Ereignisse war das Christentum 
im Heiligen Land entstanden und erstarkte zuneh-
mend, anfangs noch gegen die Ablehnung durch die 
jüdische Mehrheit, später gegen die Anfeindungen 
von römischer Seite. Schließlich wurde es 391 n.d.Z. 
Staatsreligion im ganzen römischen Reich. Da die 
meisten Juden sich nicht zum Christentum bekeh-
ren wollten, kam es ab Ende des 4. Jahrhunderts von 
christlicher Seite zunehmend zu Judenverfolgungen. 
Synagogen wurden zerstört, ihr Neubau verboten, 
und anderes mehr. Nach der Teilung des römischen 
Reiches 395 n.d.Z. in Westrom und Ostrom, welch 
letzteres nun das Byzantinische Reich wurde, verfüg-
te die byzantinische Regierung 425 n.d.Z. die Auflö-
sung des Sanhedrin, des innerjüdischen Parlaments 
im Heiligen Land. Unter diesen Restriktionen kam 
es zu einem fortschreitenden Niedergang der jüdi-
schen Gemeinschaft im Heiligen Land. Das religiöse 
Zentrum des Judentums verlagerte sich allmählich 
in die Diaspora, vor Allem nach Babylon (Mesopota-
mien), das an Bedeutung gewann.
War im Jahr 70 n.d.Z. in Yavneh die Grundlage für 
das Fortbestehen des Judentums gelegt worden, 
blieb nun Tiberias aber der Ort, an dem die Über-
lieferung bewahrt wurde.

Eine verbindliche Version der Heiligen Schriften 
entsteht
Damals kursierten noch verschiedene schriftliche 
Versionen der Heiligen Schriften und es bestand Un-
sicherheit, welches die gültige Form der Gotteswor-
te sei. Der Priester Esra hatte um 458 v.d.Z. bei sei-
ner Rückkehr aus der Babylonischen Gefangenschaft 
eine geschriebene Thorah-Rolle mitgebracht, die die 

Neuanfänge in Galiläa und Sammlung 
der mündlichen Torah
Viele Juden flohen jetzt aus Judäa nach Galiläa, unter 
anderen auch zwei Schüler R. Aqivas, R. Me’ir und 
R. Schimeon bar Yochay. Sie gründeten in Uscha in 
Galiläa zunächst ein neues Lehrhaus und machten es 
zum Sitz eines neuen Sanhedrin.
Obwohl der Nachfolger Kaiser Hadrians, Antoninus 
Pius, ab 138 n.d.Z. die schweren antijüdischen Geset-
ze seines Vorgängers teilweise aufhob, bestand un-
verändert die Gefahr, dass die mündliche Überliefe-
rung, insbesondere der mündlichen Thorah, die die 
Israeliten zusammen mit der schriftlichen Thorah 
am Berg Sinai erhalten hatten, nun in Vergessenheit 
geraten und verloren gehen könnte. So begannen R. 
Me’ir und R. Schimeon bar Yochay überlieferte Lehr-
sätze, Mischnayoth, zu sammeln, unterstützt von R. 
Me’irs gelehrter Ehefrau, Bruriyah, die für ihr großes 
Gedächtnis berühmt war. Auf dieser Sammlung auf-
bauend, entschloss sich der Leiter des Sanhedrins, R. 
Yehudah, genannt ha-Nassi („der Fürst“), um das Jahr 
200 n.d.Z. schweren Herzens, die mündliche Thorah, 
die eigentlich nie schriftlich fixiert werden sollte, 
nun doch aufzuschreiben und sie so vor dem Verlo-
ren-Gehen zu bewahren. Die in Hebräisch niederge-
schriebene mündliche Thorah wird „Mischnah“, „die 
Zweite“ genannt. Während die schriftliche Thorah 
weitgehend eine chronologische Darstellung von 
Ereignissen ist, ist die Mischnah eine in sechs Ord-
nungen gegliederte Orientierungshilfe für ein gott-
gefälliges Leben. In der Folge wurde die Mischnah 
diskutiert; die Diskussionen wurden in der damali-
gen Landessprache, Aramäisch, gehalten und eben-
falls niedergeschrieben und unter der Bezeichnung 
„Gemara“ der Mischnah beigefügt. Mischnah und 
Gemara zusammen werden „Talmud“ genannt. Der 
im Heiligen Land um 450 n.d.Z. endverfasste Talmud 
wird Jerusalemer oder Palästinensischer Talmud ge-
nannt. Gleichzeitig entstand auch in der zwischen-
zeitlich  bedeutsam gewordenen babylonischen Dia-
spora ein Talmud, umfänglicher und vollständiger als 
der Jerusalemer und erst um 700 n.d.Z. endverfasst, 
und wird Babylonischer Talmud genannt.

Tiberias wird kultisch rein und Sitz des Sanhedrins
Der nach Galiläa geflohene R. Schimeon bar Yochay 
litt unter einer schweren rheumatischen Erkran-
kung. Mitte des 2. Jh. n.d.Z. ging er nach Tiberias, um 

JÜDISCHE GESCHICHTE



REAktionen 2|2023 31

in allen gedruckten Ausgaben der hebräischen Bibel, 
nach wie vor jedoch nicht in den handgeschriebenen 
Thorah-Rollen.
Es waren zwischen 780 und 930 n.d.Z. insbesonde-
re zwei Gelehrtenfamilien in Tiberias, die sich in der 
Massoreten-Arbeit besondere Verdienste erwarben: 
die Familie ben-Ascher und die Familie ben-Nafthali. 
Im Jahr 930 n.d.Z. verfertigte Aharon ben Moscheh 
ben Ascher die erste vollständige jüdische Bibel, ge-
nannt „Aleppo-Kodex“, in der die entwickelten mas-
soretischen Zeichen und Grundsätze angewendet 
worden waren. Dieser Kodex hatte in der Folge ein 
dramatisches Schicksal und wird heute im Schrein 
des Buches in Jerusalem aufbewahrt.

Das Schicksal von Tiberias
In den folgenden Jahrhunderten wurde Tiberias im-
mer wieder von schweren Erdbeben zerstört, jedes 
Mal aber wieder aufgebaut. Zugleich wurde es wie-
derholt von Fremdmächten erobert. Während 1099 
n.d.Z. die Kreuzfahrer alle ansässigen Juden und 
Muslime vertrieben, erlaubten spätere muslimische 
Herrscher die Wiederansiedlung von Juden. Beatriz 
de Luna, Dona Gracia genannt, eine zwangsgetauf-
te Jüdin aus Portugal, bekannte sich nach ihrer Aus-
wanderung wieder zu ihrem Judentum und erwirkte 
im 16. Jh. vom Sultan in Istanbul die Erlaubnis, im in-
zwischen osmanisch besetzten Tiberias eine Wohn-
stätte für umherirrende zwangsgetaufte Juden aus 
Spanien und Portugal zu errichten. Im 18. Jh. nahm 
Tiberias zahlreiche jüdische Auswanderer aus Polen 
auf. Am Ende des 19. Jh. lebten in Tiberias etwa 5000 
Juden, das war ein Viertel aller in Palästina lebenden 
Juden.
Neben den unverändert bedeutenden Thermalquel-
len im Süden der Stadt und anderen Sehenswürdig-
keiten sind auch die Gräber bedeutender jüdischer 
Gelehrter im Stadtgebiet zu finden: Das Grab von 
R. Yochanan ben Zakkay (aus dem 1.Jh. n.d.Z.), von 
R. Aqiva ben Yosef (2. Jh.), von R. Me’ir (2. Jh.) und 
von R. Moscheh ben Maimon, genannt Maimonides, 
der kurz vor seinem Tod in Kairo im Jahr 1204 seine 
Bestattung in Tiberias verfügt hatte. Und: Tiberias 
liegt nicht nur am Genezareth-See, sondern im Zent-
rum einer historisch und kulturell hochinteressanten 
Region.

Urmutter aller späteren Thorah-Rollen wurde, leider 
dann jedoch von einem griechischen Soldaten ver-
brannt wurde. So existierten fortan nur Abschrif-
ten, die sich in Details unterschieden. Um diesen 
unerträglichen Zustand zu beenden, insbesondere 
in einer Zeit, da eine Auflösung der jüdischen Ge-
meinschaft im Heiligen Land drohte, wurde um 500 
n.d.Z. eine Gruppe von Gelehrten ausgewählt und 
mit der Aufgabe betreut, die verschiedenen Ver-
sionen zu sichten, Fehler und Unterschiede zu be-
seitigen. Diese Gruppe wurde „Bewahrer der Über-
lieferung“, hebräisch „Massoreten“ genannt und 
arbeitete etwa bis 1000 n.d.Z., sowohl im Heiligen 
Land als auch in der bedeutenden babylonischen Di-
asporagemeinde. Von ihnen wurde eine einheitliche 
Schreibweise, „massorah k’tiv“, und eine einheitliche 
Lesart, „massorah q’re“ genannt, festgelegt. Da der 
Text der schriftlichen Thorah als von Gott gegeben 
angesehen wird, durfte er nicht verändert werden, 
auch wenn sich scheinbar Fehler darin befinden. So 
schrieben die Massoreten ihre Korrekturvorschläge 
und statistische Angaben, z.B. über die Häufigkeit 
eines Wortes, an den Textrand, die „massora parva“ 
genannt werden. Demgegenüber werden als „mas-
sora magna“ Auflistungen von auffälligen Besonder-
heiten des geschriebenen Textes bezeichnet. Der in 
dieser Weise korrigierte und vereinheitlichte Text 
der jüdischen Bibel wird „der massoretische Text“ 
genannt und findet sich auch in der ursprünglich von 
R. Kittel in den 1920-iger Jahren herausgegebenen 
„Biblia Hebraica Stuttgartensia“.

Hilfsmittel zur Aussprache und Vokalisation
Da das Hebräische bereits keine gesprochene Spra-
che mehr war, bestand auch die Gefahr, dass man 
die unvokalisiert geschriebenen, rein konsonanti-
schen heiligen Texte bald nicht mehr würde lesen 
können. So wurden von den Massoreten auch Vo-
kalzeichen geschaffen, die in, über oder unter die 
zugehörigen Buchstaben geschrieben werden. Es 
entstanden ein palästinensisches, ein babylonisches 
und zuletzt ein tiberianisches Vokalisationssystem, – 
das letztere setzte sich bis heute durch. Auch wur-
den Zeichen entwickelt, die anzeigen, wie die Texte 
im Gottesdienst zu singen seien, die gleichfalls über 
oder unter das zu singende Wort gesetzt werden; 
diese Zeichen werden „t’amim“ genannt. Sowohl die 
Vokal- als auch die Sing-Zeichen finden sich heute 
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Antisemitismus macht sich immer noch in unserer Gesellschaft breit und zeigt sich auf ver-
schiedene Weise – latent, versteckt, offen, verbal oder in tätlichen Angriffen auf jüdische 
Menschen und Einrichtungen. Auch unsere Schulen sind nicht frei von Antisemitismus.

Mit unserem Projekt „Schulen gegen Antisemitismus“ wollen wir Wege ermöglichen, dass 
sich junge Menschen gegen Antisemitismus engagieren. Deshalb rufen wir alle Schulen 
im Kreis Recklinghausen dazu auf, sich (möglichst) innerhalb der beiden Wochen vor den 
Herbstferien mit einem eigenen Projekt zu beteiligen. 

Dazu überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Schüler:innen, wie eine Beteiligung erfolgen soll. Es 
können kleine Projekte innerhalb der Lerngruppe/Klasse sein oder größere für die Schule. Wenn es 
in die Gesellschaft hineinwirkt – umso besser! Ob Texte, Lieder/Musik, Spielszenen/Theater, Bilder/
Poster, Videos, Interviews, Straßenaktionen – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Mitmachen! 
Was tun!

Warum dieser Zeitraum? Wir erinnern damit an zwei historische Daten:
•  Am 15. September 1935 wurden die Nürnberger Rassegesetze erlassen. Grundlage für Entrechtung, 

Diskriminierung und mehr.
•   Am 19. September 1941 erfolgte die Polizeiverordnung zum Tragen des „Judensterns“  

(„gelber Stern“) – galt für alle Jüdinnen und Juden, die über sechs Jahre alt waren.

Unsere nächsten Schritte:
• Sie informieren uns über Ihre Planung.
• Auf der Homepage www.schulen-gegen-antisemitismus.de nehmen wir alle Projekte auf.
• Sie schicken uns nach Durchführung eine Dokumentation über Ihr Projekt. 
•  Besonders gelungene Ergebnisse stellen wir auf der Homepage ein.
• Für Ihre Teilnahme erhält die Schule eine Plakette.

Ihre Antwort: 
Wir machen mit!
Schule/Schulform:

Fach/Fächer:

Ansprechpartner:in:

E-Mail/Telefon:

Kurze Projektskizze:

Projektwochen vom 
15. bis 30. September 2023

Initiative:
•  Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 

Kreis Recklinghausen e.V. und
•  Kinderlehrhaus zur Förderung des interreligiösen  

und interkulturellen Lernens e.V.
Logogestaltung: 
• Vivian Greff, Emschertal-Berufskolleg der Stadt Herne
Kontakt: 
• koch@kinderlehrhaus.de oder 
• gerda.koch-gcjz@t-online.de


