
VEROFFENTLICHUNG DES
VILLA MERLANDER E.V.

FORDERVEREIN DER NS-DOKUMENTATIONSSTELLE KREFELD

••MERLANDER BR IE F

Wir Ober uns
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die erste Ausgabe einer
Veroffentlichung des
Fordervereins Villa MerHinder e.V
in Handen. Wir haben uns
vorgenommen, den Merlander
Briefkunftig dreimal im Jahr an
die Vereinsmitglieder und einen
grof3eren Kreis in Rat und
Verwaltung, in Schulen, Kirchen,
Vereinen und Institutionen zu
versenden.
Mit dem Brief wollen wir nicht
nur die Arbeit des Vereins einer
breiteren Offentlichkeit
bekanntmachen, wir wollen auch
ein Diskussionsforum bieten fur
aIle Burgerinnen und Burger, die
an der Arbeit des Vereins, an
unserer gemeinsamen Geschichte,
Interesse haben.

Der Verein will fur seine Arbeit
eine breitere Basis in unserer Stadt
schaffen. Auf dem Weg dorthin
haben wir wichtige Schrirte getan:
Wir haben die Zahl der
Vorstandsmitglieder erhoht, wir
haben ein Kuratorium mit
Repdisentanten aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft ins
Leben gerufen (Vorstellung auf
Seite 2) und wir haben mit
verschiedenen Vereinen und
Institutionen gemeinsame
lnteressen, Ziele und Aufgaben
erortert. Wir hoffen, dass es
gelingt, diesen Runden Tisch zu
einer festen Institution in Krefeld
zu machen.

1m Rahmen dieses Runden
Tisches mochten wir daran
mitwirken, dass in Krefeld
Gedenktage, Erinnerungen vor
einem grof3eren Kreis der
interessierten Offentlichkeit
begangen werden konnen.

In der Vergangenheit ist das nicht
immer gut gelost worden. Da fand
manche Veranstaltung quasi unter
Ausschluss der Offentlichkeit start
- einfach weil keiner von ihr
wusste. Wir bieten allen Vereinen
und Institutionen Platz fur die

Dr. Eugen Gerritz, der neue
Vorsitzende des Fordervereins
Villa MerHinder e.V.

Veroffentlichung wichtiger
langfristiger Termine in unserem
Veranstaltungskalender.

In diesem MerHinder-Brief
Nummer 1, der noch stark
dokumentarischen Charakter tragt
mit einem auf den Neubeginn des
Vereins gerichteten Blick,
beginnen wir mit Terminen, die
wir als Verein Villa Merlander
bzw. die NS
Dokumentationsstelle, selbst
verantworten.

Wir laden Sie ein, am
MerHinder-Briefmitzuwirken.
Wir freuen uns tiber Hinweise,
RatschHige, Leserbriefe oder
auch redaktionelle Beitrage.

Der Vorstand

Der Villa MerUinder e.V
hat sich vor allem
zur Aufgabe gemacht:

- den Erhalt des Denkmals
Friedrich-Ebert.Str. 42,
einschlieP.>lich der dortigen
Wandgemalde Heinrich
Campendonks zu fOrdern,

- die NS-Gedenkstelle sowie das
NS-Dokumentationszentrum
Krefeld zu fOrdern,

- die wissenschaftliche
Erforschung und Aufarbeitung der
NS-Zeit am Niederrhein sowie
eine kritische Erziehung und
Bildung zur Geschichte der NS
Zeit zu fOrdern.-
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VEREIN UND KURATORIUM

Kontinuitat und Neubeginn
Dr. Eugen Gerritz

Am 9. August 1999 verabschiedete
der Forderverein Villa Merlander
seine langjahrige Vorsitzende Rita
Thies mit Dank und Beifall. Frau
Thies war in Wiesbaden zur
Dezementin u. a. fur Kultur
emannt worden. lch wurde in
Krefeld zu Ihrem Nachfolger im
Foderverein gewahlt.
Der Vorstand, bestehend aus Dirk
Peterke (stellvertretender
Vorsitzender), Gotz Waninger
(stellvertretender Vorsitzender),
Richard Gericke (Schriftfuhrer),
Ursula Reimannn (Kassiererin),
Mechtild Staudenmaier, Dr. Ingrid
Schupetta und mir, nahm schnell
die Arbeit auf. Die gemeinsamen
Ziele waren schnell formuliert: 1.
den Verein auf eine breitere Basis
zu stellen, 2. Unstimmigkeiten
zwischen der Institution Villa
Merlander - NS
Dokumentationsstelle und dem
Rathaus zu beseitigen.

Das Kuratorium
des Vereins
Dem Verein hat sich im Januar 2000
ein hervorragend besetztes Kuratorium
zur Seite gestellt. Zum vorHiufigen
Vorsitzenden wurde Norbert Heinrichs
gewahlt. Die einundzwanzig Darnen
und Herren treten mit ihren Namen
dafilr ein, die Zukunft der Villa
Merlander und der in ihr arbeitenden
NS-Dokumentationsstelle zu sichern.

Nun ist es unser aller Aufgabe,
mehr Mitglieder fur den
Forderverein zu werben. Es sollte
jedem wohlmeinenden Krefelder
eine moralische Pflicht sein, durch
eine Mitgliedschaft in diesem
Forderverein die Gedenkstatte
Villa Merlander in eine gute
Zukunft zu tragen. Der Vorstand
hat deshalb beschlossen, den
Jahresmitgliedsbeitrag von 10 DM
auch in Zukunft nicht zu erhOhen.

Dieser niedrige Beitrag ist
allerdings mit der Bitte verbunden,
wenn es finanziell moglich ist,
eine Spende von 50 DM
zuzulegen, fur die es auf Wunsch
eine Spendenquittung gibt. Der
Vorstand appelliert auBerdem an
aIle Mitglieder, sich an ein oder
zwei Nachmittagen im Jahr zur
Verfugung zu stellen, damit die
Villa Merlander, die
Ausstellungen darin und die
schOnen Campendonk-Wandbilder
hiiufiger besucht werden konnen.

Gespriiche
im Rathaus
Der Vorstand fuhrte mehrere
Gesprache im Rathaus: mit dem
OberbUrgermeister PUtzhofen, der
CDU-Fraktion und ihrem
Vorsitzenden Fabel sowie der
SPD-Fraktion mit ihrem
Vorsitzenden Hahnen. Es gab
einen "sachlichen und
konstruktiven Meinungs- und
Informationsaustausch Uber die
derzeitige und kUnftige Arbeit der
Villa Merlander" (Fabel). Der
CDU-Fraktionsvorsitzende
bezeichnete die Differenzen der
Jahre 1995/96 als
"Missverstandnis"; die Villa
Merlander werde "auch kUnftig als
Erinnerungs- und Gedenkstatte zur
Verfugung stehen".

FUr den Vorstand bleibt ein nicht
befriedigend ge16stes Problem:
Frau Dr. Schupetta ( Leiterin der
NS-Dokumentationsstelle) und ihr
Mitarbeiter Herr Ostrowski haben
ihren festen Arbeitsplatz im
Stadtarchiv und nicht dort, wo der
eigentliche Teil ihrer Arbeit
anfallt, in der VilIa Merlander. Das
ist nach Meinung des Vorstandes
ineffizient und fur BUrgerinnen
und BUrger, die das Haus
besuchen mochten, dort aber
niemanden antreffen, argerlich. -
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Die Verfolgung der Zeugen
Jehovas in Krefeld in der Zeit
des Nationalsozialismus

Merlander-Brief I
Nr.1/2000

3

blieben. Die wenigen Juden im
tlffentlichen Dienst entlieBen die
neuen Machthaber umgehend 
erinnert sei hier beispielsweise an den
bekannten Krefelder Kinderarzt Dr.
Kurt Hirschfelder.

Dr. Ingrid Schupetta

1m Rahmen der Ausstellung
"Standhaft trotz Verfolgung
Jehovas Zeugen unter dem NS
Regime" im Seidenweberhaus hielt
Dr. Ingrid Schupetta am 17. Januar
2000 die folgende Rede.
Wir haben den Text urn die
Eingangs- und eine Schlusspassage
gekUrzt.

Die Zeugen Jehovas, damals noch
"Internationale Vereinigung Ernster
Bibelforscher", fanden sich in Krefe1d
in den zwanziger Jahren zu einer
kleinen Gruppe zusammen, die sich
eng mit Glaubensschwestern und
GlaubensbrUdern in den
Nachbarstiidten verbunden filhlte.

Die Bibelforscher
in Krefeld
Man traf sich regelmlillig in den
Wohnungen der Mitglieder. Uber die
soziale Zusammensetzung der
Krefelder Bibelforscher in den
zwanziger und dreilliger Jahren Hisst
sich wenig sagen. Die Manner hatten
oft eine handwerkliche Ausbildung,
arbeiteten aber meist nicht als
Selbstandige. Die Frauen waren in der
Regel nach der EhescWiel3ung nicht
mehr erwerbstiitig. Eine
Eingruppierung als obere Unterschicht
scheint gerechtfertigt. Diese These
wird durch die Betrachtung der
Wohnanschriften gestiltzt, die auf
typische Arbeiterquartiere hinweisen.
Interessant ist die raumliche Nahe zu
dem sozialdemokratischen und
kommunistischen Milieu in den
Siedlungen, Schrebergarten und
Mehrfamilienhausern sUdlich der
Bahnlinie von Oppum bis zum
Hauptbahnhof.

Hier hatten die Kirchen nach dem
Ersten Weltkrieg an Glaubwtirdigkeit
verloren. Auf den Meldekarten aus
den zwanziger Jahren fmden sich
gehauft die Bemerkungen "aus der

Kirche ausgetreten", "gottglaubig"
oder "dissident". Das Heil worde
nicht mehr in ferner Zukunft - in
einem Leben nach dem Tod - gesucht,
sondern als Versprechen fUr die nahe
Gegenwart. Politische
Heilserwartungen richteten sich in den
zwanziger Jahren verstiirkt auf den
Kommunismus. Sein Reich der
Freiheit und der Gleichheit sollte nach
der Weltrevolution kommen. Aber
auch der Nationalsozialismus trug
heilsverktindende ZUge. Die
woWgeordnete Welt des
tausendjahrigen Reiches hatte
allerdings begrenzten Zutritt: nur
Gesinnungsgenossen und nur Arier
konnten an Hitlers Heil teilhaben.

Die Internationalen Bibelforscher
hielten ihre VorsteHungen von der
bevorstehenden Ankunft des
Gottesreiches fUr unpolitisch und
verzichteten insbesondere auf
parteipolitische SteHungnahmen.

Nationalsozialistische
Verfolgung
Warurn worden nun ausgerechnet die
Bibelforscher zu Opfern
nationalsozialistischer Verfolgung?
Und was spielte sich in Krefeld ab?

Den Nationalsozialisten an der Macht
ging es in der Phase zwischen 1933
und 1935 erstrnal darum, diese Macht
zu festigen. Dazu geMrte es, vor
aHem den politischen Gegner mundtot
zu machen. Konsequenterweise
worden in Krefeld vor allem die
Kommunisten eingesperrt,
misshandelt, bespitzelt und
drangsaliert. Auch Sozialdemokraten
und Zentrumsleute waren betroffen.
Urn nur einige Namen zu nennen:
Aurel und Paula Billstein, Friedrich
Lewerentz, Heinrich Malina, Wilhelm
Elfes und Heinrich HUpper. Das hier
ein Schwerpunkt der Verfolgung in
der ersten Phase war, bedeutet nicht,
dass die anderen tatsachlichen oder
eingebildeten Gegner unbehelligt

Verbot der
Bibelforscher
Bereits am 24. Juni 1933 erfolgte das
Verbot der Internationalen
Vereinigung der Bibelforscher in
Preuf3en, also auch in Krefeld. In der
Begrtindung wurde der Vereinigung
vorgeworfen, gegen den Staat zu
hetzen und die Kirche zu verMhnen.
Eine untersteUte Nahe zur
Kommunistischen Internationale
bildete ein Konstrukt, urn sich mit
dem Bezug auf die
Reichstagsbrandverordnung den
Anschein der Rechtmlilligkeit zu
geben. Dies war jene Verordnung, mit
der das Kabinett Hitler nach dem
Reichstagsbrand im Februar 1933 die
demokratischen Grundrechte der
Weimarer Verfassung kurzerhand
auf3er Kraft gesetzt hatte.

In Krefeld fand als unmittelbare Folge
des Verbotes mindestens eine
Beschlagnahmeaktion statt - und zwar
bei Friedrich Kamphausen, dem
damaligen ortlichen Vorsitzenden der
Zeugen Jehovas. Die genaue GroBe
der Krefelder Gemeinschaft lasst sich
fUr diese Zeit nur schwer ermitteln.
Dokurnentiert sind zwischen 1933 und
1942 Verfolgungsmal3nahmen gegen
siebzehn in Krefeld gemeldete
Erwachsene. Sie waren im
Durchschnitt etwas tiber 43 Jahre alt.
Einige waren miteinander verheiratet,
verwandt oder verschwagert. Wir
reden also hier mit Sicherheit Uber
eine Gruppe, die im Vergleich zur
Gesamteinwohnerschaft Krefelds
winzig war.

Trotzdem war sie nicht klein genug,
urn der Aufmerksamkeit der
Nationalsozialisten und ihrer
Staatsorgane zu entgehen. Das
tagliche Leben der Zeugen Jehovas
dtirfte nach 1933 durch sich
wiederholende Alltagskonflikte
gepragt gewesen sein - denn
demonstrative "Gefolgschaftstreue"
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wurde im FUhrerstaat immer wieder
verlangt. Gefordert wurde
beispielsweise die Teilnahme an den
sogenannten Wahlen, das
Heraushangen nationaler Fahnen oder
der im 1:lffentlichen Leben mUndlich
und schriftlich stets zu leistende
HitlergruB. Dort wo andere mit einem
kleinen Kompromiss nach dem
anderen ganz allmahlich von
Beobachtern zu Mitlaufern und Tatern
werden konnten, blieben die Zeugen
Jehovas aufgrund ihrer religiosen
Uberzeugung von vornherein
unbeugsam. Besonders betroffen
waren in dieser Situation die Kinder,
die sich gleichzeitig der staatlichen
Einflussnahme durch die Lehrer und
dem Gruppendruck der
Schulkameraden ausgesetzt sahen.

1m April 1935 wurde der Krefelder
Bibelforscher Alex Windolph
beobachtet, wie er mit einer Bibel und
einem Zettel von TUr zu TUr ging, urn
fUr Jehova zu werben. Das Gleiche tat
Karl Henning im Juni 1935. Beide
wurden von Anwohnern bei der
Gestapo denunziert. Die Polizei
reagierte jeweils mit
Hausdurchsuchungen und
Verwarnungen. Angesichts ihrer
Moglichkeiten zu noch ganz anderen
Repressalien, war das relativ milde.

Die Verfolgungen
werden verscharft
Reichsweit wurde der Kurs gegen die
Zeugen Jehovas im Juni 1936 mit der
Bildung eines Gestapo
Sonderkommandos verschlirft. Schon
am 20. des selben Monats wurde in
Krefeld ein Gruppentreffen bei
Friedrich Kamphausen in der
LohstraBe 148 ausgehoben; es kam zu
sieben Verhaftungen von aus der Stadt
stammenden Mitgliedern. Am 24.
August 1936 wurde ihnen vor der
Zweiten Strafkammer des ortlichen
Landgerichtes der ProzeJ3 gemacht.
Das Gericht sah die Anschuldigung
"die verbotene Organisation der
Internationalen Bibelforscher aufrecht
erhaIten zu haben" als erwiesen an. Es
verhlingte Haftstrafen von drei bis
acht Monaten. Sie muJ3ten in den
Gefangnissen zusammen mit ganz
normalen Kriminellen verbtiJ3t
werden. Erleichterungen fUr

Strafgefangene mit politischem oder
weltanschaulichem Hintergrund gab
es bei den Nationalsozialisten nicht;
den Zeugen Jehovas wurde sogar die
Bibel entzogen.

Die bei der Krefelder Gestapo
bekannten Gruppenmitglieder waren
schon einige Tage vor dem Prozess
mit Passsperren belegt worden, urn
ihre Teilnahme an einem
internationalen Kongress der Zeugen
Jehovas im September in Luzern zu
verhindern. Die dort gefasste
Resolution gegen die Behandlung der
Bibelforscher im NS-Staat wurde
allerdings im Dezember 1936 auch in
einigen Exemplaren in Krefeld
verbreitet.

Die Krefelder Gemeinschaft wurde im
Juni 1937 erneut Offentlich aktiv.
Heimlich gelangte Material aus
Lemgo fiber Moers nach Krefeld. Es
handelte sich urn einen offenen Brief,
der gegen die Diskriminierung der
Zeugen Jehovas im Deutschen Reich
protestierte. ScWag 12 Uhr setzte im
Krefelder Stldbezirk eine koordinierte
Verteilaktion ein. Wieder aufgrund
einer Denunziation wurde - trotz aller
Umsicht - einer aus der Gruppe beim
Verteilen der Briefe von der Gestapo
gefasst. Nach mehrtlitigem VerhClr
erpressten die Beamten die Namen
weiterer Beteiligter. Es folgten
Verhaftungen und am 26. August
1937 ein Prozess vor dem
Sondergericht Dusseldorf.
GeurteiIt wurde, wie sich schon aus
dem Text der preuJ3ischen
Verbotsanordnung ergab, nach der
Reichstagsbrandverordnung. Die
Gefangnisstrafen wurden fUr die als
"unverbesserliche und fanatische
Anhanger und Forderer der illegalen
I.B.V." Bezeichneten harter. Sie lagen
jetzt zwischen drei Monaten und
eineinhalb Jahren. Noch gefahrlicher
als die Haft wurde fUr die Verurteilten
ein seit dem April geItender Erlass,
laut dem Bibelforscher automatisch
nach der Haftentlassung in sogenannte
Schutzhaft zu nehmen waren.
Normalerweise bedeutete dies die
Uberstellung in ein
Konzentrationslager. Der bereits
erwahnte Karl Henning wurde
beispielsweise im September 1938 aus
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der Haft entlassen und sofort wieder
von der Krefelder Gestapo festgesetzt.
FUr die Kommandantur des
Konzentrationslagers Buchenwald gab
man ihm ein Begleitschreiben mit, das
darauf hinwies, dass fUr ihn eine
langere Unterbringung im Lager als
eine Notwendigkeit erschiene, die
vielleicht geeignet ware, ihn von
seinen "staatsfeindlichen Ideen zu
heilen".
Statt dieser "Heilung" meldete der
Lagerkommandant Karl Koch am 27.
Dezember 1938, nur sieben Wochen
spater, den Tod Karl Hennings.
Angeblich starb er an einem
Lungenoedem.

Ais Kriegsgegner
im Visier
In Krefeld hatte sich fUr die Zeugen
Jehovas inzwischen e·ine neue Gefahr
zusammengebraut: zu den
kriegsvorbereitenden MaBnahmen des
NS-Regimes gehClrte die Schulung der
Zivilbevolkerung im Luftschutz. Als
radikale Kriegsgegner weigerten sich
Zeugen Jehovas konsequenterweise an
entsprechenden Kursen teilzunehmen.
Als dies in Krefeld zum ersten Mal
geschah, wussten die BehClrden damit
zunachst nichts anzufangen. Die
Revierpolizistenin Krefeld-Linn
neigten eher dazu, die Sache auf sich
beruhen zu lassen, wahrend die
Gestapo die Weigerung, am Kurs
teilzunehmen, als Angriff auf die
StaatsgewaIt interpretierte. Die Folgen
waren fUr die Schwestern Auguste
Wolfund Johanna Windolph sowie
ihre Familien katastrophal. Unter
anderem beantragte das Krefelder
Jugendamt, den Eltern Wolfund
Windolph das Sorgerecht fUr ihre
Kinder zu entziehen, da sie diese im
staatsfeindlichen Sinne erzogen.

Das Vormundschaftsgericht beim
Amtsgericht Krefeld folgte der
Argumentation. Es sah das geistige
WoW der Kinder gefahrdet; sie kamen
ins Heim. Auguste Wolfwurde im
August 1939 der Prozess gemacht.
Nach der Verbfissung einer Haftstrafe
von ftlnfMonaten kam sie in das
Frauenkonzentrationslager
Ravensbrlick.
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Johanna Windolph wurde verhaftet
und - auf Veranlassung des
Amtsarztes - im Spatsommer
ZUllaehst in die Heil- und Pflegeanstalt
Johannisthal-SUehteln gebraeht. Naeh
ihrer Entlassung kam sie erneut in
Sehutzhaft. Eine Geriehtsverhandlung
wegen Verstosses gegen das
Reiehsluftsehutzgesetz konnte nieht
mehr stattfrnden, weil es zu
Kriegsbeginn eine Amnestie gegeben
hatte. Also griff das
Reiehssieherheitshauptamt ohne ein
Geriehtsverfahren zu: aueh Johanna
Windolph wurde 1940 Gefangene im
Konzentrationslager RavensbrUek.

Das Schicksal
Johann Hennings
Etwa zur gleiehen Zeit, im Mai 1940,
floh Johann Henning, der jilngere
Bruder des ermordeten Karl Henning,
aus dem Reiehsarbeitsdienst. Der
radikale Pazifist sollte zur Teilnahme
an SehieBUbungen gezwungen
werden. Die Gestapo nahm zu Recht
an, dass der junge Mann sieh in seine
vertraute Umgebung retten wUrde. Die
Bespitzelung seiner Mutter wurde
intensiviert. Schon vorher hatte es
Vertrauenspersonen der Polizei
gegeben, die im Hausflur der
Hennings am Oberbrueh die Ohren
spitzten. Sie versuehten, dureh
SehlUsselloeher zu spahen und
wussten, wer wann zu Besueh kam.
Aueh die Anzahl der Tassen Kaffee,
die dabei getrunken wurden, war
Gegenstand ihres Interesses.
Jetzt versuehte die Gestapo, eine
ehemalige Zeugin Jehovas als
Loekvogel einzusehleusen. Dies
gelangjedoeh nieht, weil Maria
Henning zu vorsiehtig war. Der
zustandige Gestapo-Mitarbeiter
Herbert Braun nahm an, dass Maria
Henning das Manover bemerkt hatte
und liel3 sie verhaften. Ohnehin hatte
er genUgend Material gegen sie
gesammelt.

Auf der Suehe naeh Johann Henning
sprengte die Gestapo in Moers dureh
einen Zufall eine
Gruppenzusammenkunft; Johann
Henning ging ihr kurze Zeit spater ins
Netz. So gab es noeh mal zwei
Prozesse. Die Verhandlung gegen die
Moerser und Krefelder - die sieh trotz

Verbot weiter getroffen hatten - fand
vor dem Sondergerieht in DUsseldorf
am 11. Dezember 1940 statt.
Der Prozess gegen Johann Henning
und seine Helfer am 13. Juni 1941
erfolgte vor dem Landgerieht in
Duisburg.

Das weitere Sehieksal Johann
Hennings und seiner Mutter ist
besonders tragiseh: naeh der
VerbUssung seiner Haftstrafe mul3te
Johann Henning wieder zum
Reiehsarbeitsdienst, wurde
anseheinend zum Kriegseinsatz
gezwungen und starb im September
1942 in "Kirisehi auf dem 5stl.
Kriegssehauplatz".

Yom Tod ihres zweiten Sohnes erfuhr
Maria Henning im Gefllngnis in Bonn.
Dort wurde sie naeh der VerbUssung
einer Haftstrafe in Sehutzhaft
festgehalten, weil sie naeh arztliehem
Gutaehten aus gesundheitliehen
GrUnden nieht in ein
Konzentrationslager eingewiesen
werden konnte. 1m Allgemeinen nahm
man damals weniger RUeksieht auf
den Gesundheitszustand von
Sehutzhaftlingen.

Wie aueh den anderen inhaftieren
Zeuginnen und Zeugen Jehovas wurde
Maria Henning regelmal3ig eine
Erklarung vorgelegt, naeh deren
Unterschrift sie angeblieh sofort hatte
freikommen konnen. In den Akten ist
eine ihrer Entgegnungen Uberliefert:
"Trotz meiner langen Haftzeit glaube
ieh naeh wie vor an die Bibel und an
deren Lehren. Z. B. kann ich nie den
Deutsehen Gruss erwidern, da ieh von
keinem Mensehen Heil erwarten kann.
Die mir vorgelegte Erklarung fUr
Bibelforseher kann ieh auf keinen Fall
untersehreiben. leh binjetzt
vollstandig allein stehend und habe
niemand zu versorgen."

Naehjetzigem Kenntnisstand sind der
Gestapo naeh 1940 in Krefeld keine
Zeugen Jehovas mehr gemeldet
worden. Sie sal3en in Heimen,
Haftanstalten und
Konzentrationslagern, verhielten sieh
naeh der Entlassung unauffallig oder
kehrten bis auf weiteres nieht naeh
Krefeld zurUek.

MERLANDER-BRIEFI
Nr. 1/2000

5

Die Bilanz der Verfolgung
Die Bilanz der Verfolgung ist
Sehreeken erregend:
AIle siebzehn der Gestapo bekannten
erwaehsenen Zeugen Jehovas in
Krefeld sind in der Zeit von 1935 bis
1945 mindestens einrnal verhaftet
worden. Zwolfvon ihnen wurden zu
Gefangnisstrafen verurteilt.

Vier Frauen und vier Manner kamen
zusatzlieh in Sehutzhaft in
Gefllngnissen oder
Konzentrationslagern, wo sie Uber
Jahre hinweg festgehalten wurden.
Einer Uberlebte das
Konzentrationslager nieht und einer
wurde zum Kriegsdienst gezwungen
und fiel.

Vnter den Verfolgten aus politisehen
oder weltansehauliehen GrUnden
fallen die Zeugen Jehovas wegen ihres
starken Gruppenzusanunenhaltes und
ihrer Glaubenstreue auf. Vergleiehbar
sind sie in diesen Punkten am ehesten
mit den Kommunisten. Aueh deren
unersehUtterliehe Uberzeugung
notigte den Verfolgern mitunter
widerwillig Respekt abo

Respekt sollte den Zeugen Jehovas,
die bereit waren, ihr Leben fUr ihren
Glauben aufs Spiel zu setzen, wohl
aueh heute nieht verweigert werden.
Ob man dies allerdings als Vorbild
oder gar als Norm fUr aIle Mitglieder
einer Gemeinsehaft setzen kann, wage
ieh anzuzweifeln. leh bitte zu
bedenken, ob die lebensrettende
Entseheidung fUr ein
Lippenbekenntnis unter den
Bedingungen einer Gewaltherrsehaft
nieht genauso gut begrundet und
ehrenhaft sein kann. Wer konnte sieh
anmal3en, dies im Einzelfall zu
werten? Die Gesehiehte seheint mir
aul3erdem zu lehren, dass
Martyrermythen Dieht als dauerhaftes
Fundament fUr gegenwartiges und
zukUnftiges Handeln taugen.
leh pers5nlieh wUrde es vorziehen, an
Verhaltnissen zu arbeiten, in denen
Mensehen- und BUrgerreehte
respektiert werden und die von
niemandem, aueh von mir niehl,
Standfestigkeit urn jeden Preis
verlangen.•
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Verstarkung fUr die
NS-Dokumentationsstelle
Die Leiterin der NS
Dokumentationsstelle Dr. Ingrid
Schupetta hat Verstlirkung
bekommen: 1m Rahmen eines
Zeitvertrages steht ihr kUnftig
Burkhard Ostrowski, den Mufigeren
Gasten der Villa Merlander seit Jahren
bekannt, zur Seite.
Burkhard Ostrowski wurde 1958 in
Kempen geboren. Nach dem Abitur
am dortigenThomaeum studierte er
Geschichte, Politikwissenschaft und
Volkerkunde an der Vniversitat Koln.
Als Zeithistoriker wies er sich 1986
durch seine Magisterarbeit "Die
Weltbtihne als pazifistische Zeitschrift
in der Weimarer Republik" aus. Nach
dem Studium arbeitete er an der
Ortsgeschichte von Oedt. Seit 1992 ist
er, teils frei - teils angestellt, fUr die
NS-Dokumentationsstelle tatig.

Mechtild Staudenmaier
Burgermeisterin
Mechtild Staudenmaier, Ratsmitglied
der Fraktion Btlndnis 90/Grtlne ist als
langjahriges Mitglied des Villa
Merlander e.V. im Sommer 1999 yom
Vorstand kooptiert worden.
Uber ihre Wahl zur Btirgermeisterin
der Stadt Krefeld hat sich der
Vorstand sehr gefreut.
Mit Karin Meincke und Mechtild
Staudenmaier hat die Stadt Krefeld
jetzt zum ersten Mal in ihrer
Geschichte gleich zwei
Btirgermeisterinnen.•

IMPRESSUM

MerHinder-Brief -112000

Herausgeber:
Vorstand des Fordervereins
Villa Merlander e.V.
Redaktion
Richard Gericke (verantwortlich),
SollbrtiggenstraJ3e 61,
47800 Krefeld, Tel.: 59 69 96;
Gotz Waninger

Die Herstellung des Merlander
Briefes wurde gefordert von der
Stadtische Werke Krefeld AG
(SWK)

MITIEILUNGEN

Gespendeter Computer gibt der
NS-Dokumentationsstelle neue Moglichkeiten

Zur Nutzung in der Villa Merlander stellte jetzt der Forderverein der NS
Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld einen PC zur Verfilgung.
Finanziert wurde das Gerat durch Eigenmittel des Vereins und die groBere
Spende eines in Krefeld ansassigen Vnternehmens.

Mit Hilfe des leistungsflihigen Rechners kann die NS-Dokumentationsstelle
betreffenden Eintrage auf der gemeinsamen Internetseite der NS
Gedenkstatten NRW (www.ns-gedenkstaetten.de/nrw) stets auf dem neuesten
Stand halten. Ausfilhrlicher als bisher werden Hinweise aufVeranstaltungen
und Ausstellungen sein. Vnter "Aktuelles" erscheint ein aktueller
Zeitungsartikel, der sich auf die Arbeit der NS-Dokumentationsstelle bezieht.

Mittelfristig wird es eine Datenbank geben, in der die Bibliothek der NS
Dokumentationsstelle erfasst ist. Auch diese solI von zu Hause aus einsehbar
werden.

Fragen nach dem Schicksal ehemaliger jUdischer Mitschiiler, Freunde oder
Nachbarn, die in der Villa Merlander immer wieder gestellt werden, konnen
demnachst wieder direkt vor Ort bearbeitet und beantwortet werden.

:.... : ..• :::

:j
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Die NS-Dokumentationsstelle der Stadt
Krefeld in den Jahren 1994 bis 1999

kann. Das didaktische Konzept der NS
Dokumentationsstelle fand auch in einer
VerOffentlichung der Landeszentrale fur
politische Bildung in NRW Beachtung.
Viel nachgefragt sind weiterhin
Ftihrungen, Stadtrundgiinge und
Stadtrundfahrten.
Auch ein kleines Veranstaltungsprogramm
konnte durch die Untersrutzung der
Gesellschaft fUr Christlich-Jildische
Zusammenarbeit, der Geschichtswerkstatt
und des Villa Merlander e.V. weiterhin
angeboten werden. Dabei gelang es immer
wieder auch ilberregional bekannte
Referenten wie z. B. den Berliner
Publizisten und Politikwissenschaftler
Prof. Dr. Gotz Aly zu gewinnen
Die Ver5ffentlichungsreihe Edition
Billstein - bekannt nach dem im Januar
1996 gestorbenen Krefelder Ehrenbilrger
Aurel Billstein - konnte mit Band 6 und 7
ergiinzt werden: durch den Text der
Stadtrundfahrt zu Orten der Verfolgung
und des Widerstandes und einen
Wandkalender mit einer Dokumentation
tiber die Campendonk-WandgemiHde in
der Villa Merliinder.•

WZ, KR - 3. September 1999

Ansturm, der zeitweise die Kapazitiiten
des Hauses tiberforderte.
Die meisten interessierten sich dabei nicht
nur fUr den kleinen Campendonk-Raum,
sondem auch fUr die stiindige Ausstellung
Krefeld und der Nationalsozialismus".

Ein Teil dieser Darstellung ist seit den
Herbst 1998 das erste von insgesamt drei
Gedenkttichem mit den Namen der
ermordeten Krefelder Jiidinnen und Juden.
Die Namen werden von Schulklassen auf
Seidenstreifen gestickt und bilden in ihrer
Gesamtheit ein ganz besonderes - ein
Krefelder - Mahnmal.
Die NS-Dokumentationsstelle (ns
dok@krefeld.de) ist zu einer Anlaufstelle
fUr die ehernaligen Krefelder Juden und
deren Nachkommen geworden. In den
Schulen ist die Villa Merliinder
inzwischen als ein Ort bekannt, an dem
der Unterricht anschaulich erganzt werden

I

I'Plotzlich trog alJeHoffnong'
,.Zeitcnbulch" in der Villa MerHinder /Judisches Leben im Rheinland
(MP}. RUllcl n"'<.1 .rahthlWde~
Iromp]~ rieut5<'.n·r;Idisl:l!lll(ie·
$('hid'm WI'.'t<.!E;ll iII eiuel',~"l!~\el·
lUll" skhtt>ar. di~3rn :S(>U.lltag
112fJt:r} in del' Villa ~dli.ndcl.
Sib: &:: NS·l)(\l<.ml;e-ilt<ltlr.lilS~d·
le.eriXfrY.:-1 w<~l. 0::, Oit Ii.en!!\',:
tiichtpasStmder sei.'"l. Das SCh..:Ck·.
&:il Iii/:(, e-.h~m"liger,. flg~ntil.met~

Il.khal'l.l Merlill~'kl' ii!-\ dl~ vIm
viden Eeispiel¢n. f;ir die Lidl'.·
und Scl-.a~t'.t<e:\~ jii4iscnen te"
tlt'lW in DeI~l$¢lAmt Die Aus&tr:J·
ls..ll'.g. YOllll!:i~lell M=ln~il
!)"rsler,. e~rr~te! und l:.~el~ ll!
lXI'l=f~j<i<>I'f.:'::~~. ts<;",dll'a,lkt
~k:h g~l;:rnfi¥ll;l.llf dcts ht.'Utige
Nord:tll,,'ln,';W~~lcn.

A'-if iJ.}:kif4fCi'1l'l"lj~uSiW
10:1-r~fdn'rilit2illill TeU l>,sber
un¥ert<fferiili~1eil. Fr.¢~ erclallel

r_~
uIXlStri"le~®ia11Heinrich Hej..
r,,-~ lJn<l~¥i\fut{'\lm die bUr'
gel'lI,:M GWffil.lililll;;l\g dl~1 ludell

~.~~
!:ibt C~ iil'i@#j:h\iIWtllOC"S !'"oto
dbkwnentD<,'is' WeitW2tl gib\es
!lin .sl3ll.<l@~1!s~~~in .<eJ;lJ"Jt·
lclndcs ll11dd~b$lt«lenlE-;nvcrt>ii\
liimg .:lth¢&;Gl.l~'&~alia~· und
'lijct3ntt Dalt3dt)IH del' ~ll:<ll~:
':Vm HI;iU mw~;;hl diE-; Vielfilh

Aus dem Verwaltungsbericht
der Stadt Krefeld fOr die Jahre
1994 - 1999

In den Jahren 1994 und 1995 wurde die
Arbeit der damals noch Villa Mer/Cinder 
NS-Dokumentations- und
Begegnungszentrum der Stadt Krefe/d
genannten NS-Dokumentationsstelle der
Stadt Krefe/d tiberschattet durch eine auch
tiberregional gefUhrte Debatte um
EinsparmaBnahmen bei der
Begegnungsstiitte.
Nach einem entsprechenden BeschluB des
Rates im Dezember 1995 zogen die
Mitarbeiterinnen des nun in Stelle
umbenannten Zentrums ins Stadtarchiv
um, wo sich seit dem Verwaltung,
Sammlung und Bibliothek der NS
Dokumentationsstelle befinden.
Ausstellungen, Ftihrungen und
Veranstaltungen finden weiterhin in der
Friedrich-Ebert-Str. 42 statt. Von den
beiden Personalstellen wurde eine halbe
umgewidmet.
Trotz dieser Umstiinde wurden
Forschungs- und Aufklarungsarbeit zum
Nationalsozialismus in Krefeld fortgesetzt.
1995 konnte mit der Ausstellung "Krefeld
'45" eine groBe Eigenproduktion derNS
Dokumentationsstelle gezeigt werden, die
das Kriegsende vor 50 Jahren
thematisierte. Hohepunkt im Jahre 1996
war die Fotodokumentation von Neil
Folberg, die unter dem Titel "DaB ich
mitten unter ihnen wohne" eine
ktinstlerische Bestandsaufuahme von
historischen Synagogen aus aller Welt
zeigte.
Das groBte Ereignis 1997 war eine
Tagung, die der Villa Merliinder e.V. im
Papst-Johannes-Haus ausrichtete.
Forscherinnen und Forscher trafen sich,
um ilber die Verfolgung der Roma und
Sinti wiihrend der Zeit des
Nationalsozialismus in Krefeld und am
Niederrhein zu berichten. Zum Holocaust
Gedenktag 1998 kam Michel Friedman,
Mitglied des Zentralrates der Juden, nach
Krefeld. Er eroffuete in der Villa
Merliinder die Ausstellung "Auschwitz
Bilder einer Winterreise" von Ingrid
Schupetta.
1m April 1998 stellte Oberbtirgermeister
Piltzhofen die von dem Restaurator Horst
Hahn freigelegten Wandgemiilde
Heinrich Campendonks der 6ffentlichkeit
VOr. In nur sechs Tagen kamen tiber 2.000
Besucherinnen und Besucher - ein
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Kuratoriml1 des Vereins VillaMerl~~~~g~~ilndetizur M1tarbeit:habe~l~i~h

'narnhart~.Het$~l,11lchkt;itegbereit erkHi~t"

E . -bt · ht· 'I· 10- '.', I.' ··S.gl.··; ·····.mc. elnma.· eln~,v .....1Dge·,

inder.Gedenkstitte
. .:.~: .". ::. ':'. '. .. . .". .

Von DrnKRICHERDT

Das Trcffen<~gann IJ1edlich und in
citel Harmonie. 16 del' 20 Mitclieder
des jilng$t eingerichteten Ku~atori
urns, das die Arheit des VerelTh'l",rrtta
M:cl'laudl?l". del' dil! ArhcH <II!!" NS-Ge··

,,~{~~t~i{f8:·f'.~%:';~~~>>>
iumetstenMal:jn dcr Villa di~.ein~t

.d~~jiidisdle:'J&hd~ri¥iizis':~nnord~~ .
te f'a.brikallt RichardMerlanrler be..
wohnt hatk Das Gre.mium geM auf
die Initiative de$ neuen Vorsitzendcn
des Vereins, Dr. Euge::l Crerritz, zu-

, rUck. Warum ein Kurahjrium? Ger
, ritz: "Die Basis, des Verl'ins ist zu

schmal, allen ideol(jglsch. Die bisher
be~~:!~~r~~~' Rl)t-Gr~:-p~~inanz tnt
dem Ganzen nicht gut. Wir wollen die
n~sif. verbreitern.U

NatnhafteKrefelder wirkenmit

, . Auf "diesem Wege ist del' Verein, ,
del' die Fo!'Schungs-, Ausste,llungs-

. undDokumentationsarbelt del' NS
'~~n~t~tteo,Qltteflltuttt;,'tetlt.;p.iJi~n'
Schritl vorangekommel1.Zur Mitar..
beithaben $lch namhafteKrefelder
Burger, Amts- und Funktiollstr'dger
bereit gefunden, dal'u:llter PoHzeipra,..
sident Dieter Friedtkh, Prof. Dr; Jotg
Baltzer (Chef der FrauerikJ.inik); Dr.
Hans-Giinter Fix (Unternehw~r
8chaft Niederrhei.n), Horst H.a!l:.0appel
(VorstillldsvOfsib;ender de, SWK),
Biirgermeister Bernd Scheelen (SPD),
Amtsrlchler JbhannSchwarz (Vorsit
zCllaerder Jiidist:henGemeinde) noer

.... + . - .

. DGB:.~irsihender .'" Rartmut
'Wellssow-i\l\uchzwei Medicnvertre
• ~r, .di¢Jl~dakteure Birgit. Kra.u~e
, \RPI w.w'W:{}Hgang Racial! (W Z) geho- .

reu de~lKliratoriuman,

, Das Treffen kiang auclr· friedlicll'
aus .., am.Elide batte skh die Runde

!~~T9t'~·~:
Kuratotiunls"ArlW-iiJdfinn"iern sQ1E' .
Johann ,,$chwan schJult Norbert

· Heinrit~~FderiLciter, des Katholi-
· 8chenJJn~Mgswctki; Krele1d,., \,,()r.

Der na:l:fu:idie per Akklamation VOt-
, gf.nt>rnme;~tl;W~hJ ui~n; '"

cDU~~ih~rt bleiben.
" , ZwisehendurchblJ.~g ,C5 ni~ht gam:
so friedlkh zu. So ef:kliirle4er CPU- '

........ ~ .

• RatllhettGr~gorKaf~~(t\Ub;.die von
Dr. Gerr\ti(SPP) angesttebti!~VJi1
strukturien.l.rig" der NScPo%"Um~nta
tionsstelk" weide esmit (fer ,cnD

,~~~:gJ:n:~~ti:.i{t~rie~1i~4~tl~~
, Dr. Ingrid ~khupt1:ta;lhn'll lu"heits..

~i;_
.' ,a~Ku\turanltes in (iie VlllffJ996oR.t

Fall ist. ..Verheeii1i.d, diese Hin-tmd
Herfahrerf.'i'\ meinte Gerritz. .viel

'. h'itbl, so die HoHtiung del' Beir<lUe-
nen, Hissi sich w-cnigiitens tiber die In
stallationeiner,Klii:l,gel f~rdie Ge
denkstittk f;jnvernehmei:ib¢J;1ikUen.

Was am Anend der Polizeiprasiden:';';:
diesb~ztiglich erleben·,· bt?$~er:, erIei
den - musst£',lestsn Sie im Krefelder
f'euiJ1eton. '

Norbert Heinrichs istVorsitzend€)f" des
KtJr<i~oriumsViHa M~lander:' '

14.1.2000

RHEINISCHE POST
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. .
Dle drel5toffbahner; mit den Namef\ der ~rmordeten Krefeld,!r)l;d,m, die Or. Ingrid xhupetta hie~
zeigt, wel'den in die /I}.l$$te!lung del' Villa t>':erllinder Qbernom,nen. Fotos (2): Iv.elG'fik

Namen der 'Ermordeten
auf Seidenband gestickt

StoHbahnen mit dt~n N amen von 743 Juden,
Hundert Krefelder Schuler arbeitctcll an

cinem Projekt, dessen Ergebnis nun in der
Villa :Merliinder ausgestelltj$L

!kr Villa..M.erlJir:der an de.~ Pried·
rich··El1ert·Stral~ 7.!l !<eher-,. Dort

KKefeld. Has was dici~lx.t hun.. vcrbleirer: s~e,mch ills Yeti der
den SGhiiier vqn mel::.rercil Kre- standig,:n.Alisstdhmg.· Crl:a!,:rn
fulder &:hulell. i.t! den vt:rgar:ge. mm w:mlcrl aIle 13ahm:n erstm<li~
.£len :/:.",,1:1 ];Jhre;:\ macht,m, hal ()ffentll(:h' vorgel'ldlt. rJJl.chdem

. - ...w:{ b" ;,ChOI: das erA,: Tm:h mit 238 N,,··". ~.:r..;~..~,P.:....,I.'C::.·1f,'.ig&i.15,··.x.,u.. ·<.:·>l·"•••t.·.·~'·.~li::i;l:; ..~.;•..:..ll···l·. . ~",,,,,'" '''h' """1" . 'p''';'';: "..."l'··""w",,, ,j; ,,' "lU'" <> ,,' _ • -" .'·'·.w..,:,:,'r:i1".. · ~~.l')f:r .. ,.'«11;",,: ang
namlich die Namend(~r 743 lin!') VOl' zwei Jahren gezeigt"wofdcn
den Na:ds er!'GOrdct~ll Kre!~jder war.
.Tud.e(l it :.If schmale Sddettllrel· Ole L<:iteritl del' NS-Doku1n(:(l"
fen, die zrdetzt ttl drei ~.tt)f3{~n t'Hl.(in:$~H~ne; C'r. fngrid Sd1upet·
St(l{fuahm:n <.usamrmm. genaht t,<, di~: miflngrld Kruf:at·Dahmen
',vurden. d,,:; Pmjekl in.\tile::te und (>~giejte·

Dieses lJnu~tnehmen l':lnd ,o-,e, erki?:rtc gegeni.ibcr del' WZ.
gal' im AliS;zlfd gt0.!le Reson'~llk. d<lsS bd sokhen s1cherli<:h mtihe
:\.\1 diesem £o14'1t.1!', siild die dl'ei 'fallen Hall<J.al'beitcn !;J meist de::
Stoif.'l3,hne;:\ von 1'l ::>ls 17 Uhr ill K'-'pf frd bldlx:, ill diE:5(:m f\iH

~'or "lJem :weh foil:: f.'i;:\c Diskmsi·
or: 7-v..-i.schr.n der: SchEHern libcr
lb~ Thema des Holocilusts .•Die
Sdlfl!.e.rinnen fragt~n sje cia schell
h.~ufiger. wie jenero(k1' .icne allS
gesehen haben ma~, dG.,;sen Na
lTIel1. nlan geracle atl! die Sc~(.k~
:ltkkt<::. Und sj(~ fragt{;nl1,~¢hddn
Leber. :.md dc::n H\rchtedichen
Schicks,dell dk-ser Letltt." DOl
w~r es Ilicht verwunder1i'..:.h. d~~::~i
sic. sich.·trnrner. ·rneh!'·~u i:::l~e:m(;

si~renrellanncn und sich in der
Vilh:. ,'>1¢rl;\nder ~nf(:rmi<::rl"':ll:
··ArtdW.enl··l-;r*k(habi-~l'ii'iln;

dic Ga[tensl~~dtS;:hu{e, die Schu··
kn yon <1<::r im'.?the:: 1.lHil der I-la
ldsstr"Be betdilgt, di~ He;JL~chu·

len irl Oppum. I'f(;rl<t:f:gnlntmd
Tonl;;vol'st. die Gf.s"mtsdm1."
K"'iSC!plat~ und di" Gyml1;~sj.e(j
Fabrithlimmuml f~nldl: &:hi.Ue·
::jnnen des B~;n<l.'$k(!!legs V'!IT:
Beckers ,;cillie@ch n~jhtl::J <ille
743 Namcn,strcif(-:n zw;amm<:'.n.
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.p~~(,tbe"[a,tten ,,~~q"!I'~tb"
::'>' . '- ,-:

•."." "'.•:~ :~., _~ •_,~.~~:;.::;.:::::.:~:.~ •.•.•:.:.:••••."......:.;."••::.,::'.:.:.:.:::.:o":? .'.:;,,;.:.:•.• ::'.

'Rettuflg vor dem KZ ..~.

Q

", '-.-:. .~:

[Xit: '1<.(d::~' ~?tf>I'''!i~YdSj:~~''' .)~":it~· ~~4 .~·I;)ff~ 'i~"~;';I")r;

»£fst b:Elnenmen<sie skh wiedie Schweioe. dano wollen
$h~erli)st we-rd~m", 5.0 beschrieb der Dichter Gottfr'ied'
Benli sein~ volkermotdMden und' in kOlfektiver Unter·
gangsinystiksdwvelgenden landsJeute wahrelld dei"
NS"-Zeit.Eine rUhmlidie Ausnahme ist die Krefelderin
Anna Tervoort.Sie be..""aht1:e eine Judin VOl' doer Depor
tatiofl·iJ,s l<Z urldwurd~ dafUr jetzt '10m j fidlschi3fi Staat
geehrt.
VQnR~fl~.G.Qiemlliewski

Zwid'efl 1944 Ilrtl1194S ·,~r~t~...l<te die mittier"eiie !l9j~!"lrigc cin h3lbe!; j;;hr
i~mc d>(' Kr:~fddtr JUd:~ J03h;]'nn~ \."Vern'tr".;u.;{ -ihttm Bol;~rt:hof ~n": C~( Nh":~\e'.t'

St,~lJt.•Gerec1ltc i,~t"r dt'" Ifiilkr,rl'" • ~{, I~ut,~t rlir: rlMal;·:h'" "~'9"OOM AUSl:e:ch··
"Uf>~l. F.; i~'. die h(khste. ill. I~t,,,d ai, Nlcht·Juden ,'ergillt. Die (rk'Mrunqs- :Jnd
fCfsd-'lings-stiltte :fad Va,hem- ir. .~ru,alem mhlte. ;iic' "r,,{due"" *!~ ,.'tir<;"~s

wurdig 3U:;; wc:t Anna Ter"lCnr~ unt¢t·rJf:f G~(i+h:f!JU{:!~ HH'r.~·:tj::'~~~Cll Ltben5 HHt"r.
~~wiHltte. Dtr 'Ob~':"(ek:h~ngder er.t$pr¢:tH·::(::d~~·;rl~i.gUt~r:· fQr.c"ie-:ze"s He!c~ntum

k(}n~te Arm" "ervo:>:t jtdocl! it;,~ "!les~~di:li~i1Iid:;.l:'i1 Gru"de~(;kht bd.'!i>hMfi; .jfj5<>
f3r.cen sieh ihrl: Kinder am 9.9.'99 1" w.r Aulko"tdk 'lk:: i~:a<,;jr,d't::i !l<)rr.dlz!t iii
fk·i111 eir.. Onrt :l;;hm~r'~ ',i-e fir" ;hr~ ·M~.ttt::" c~e -;iuEer~; ..ztj(.:rs~:r:. :d·e.r. f;hrun~ '~nll;~~
ger.: ~tber. der Ve1eihungsufkc:o<ie 3u<:h tint Me<lii.l;~ m:i·derl(;!.Clir<f{~·.",ier ~;"
Menscl!""lrben. refut. ....,ttet glei&'~m·"jn" ..V'lelt·> Auflwlr:rr\ viiru dt'!
Name1'1~1l9 det" Kr:trer::": irs (jil? EtJH'1~'NIf(I-~h1f:f:(~trlt:)%)';t~t.tr: hll
"G:;~f!:~ rl~~ Gf':re('.ht~nY ei!1g{.3\il~rt.

..oAth,. das wOir doch nix1"
Sp,id,t mhr.. rIll! hll.e [hmt.ll<lf ir,r ",ut'~es Verhz:ten wiih:"t:nd des Or"ten fl~i·

th~5 ,r::r:. $0 ble·lbt··$-:e. taut ihr~f Tor:httf frmQa-ru' Bohhlm:vl. besche;(;ew. ,.Ar:h; rh1S
w(t'(<fCCh·~l!:~:(.";·- da, ~~~h i1:t~ in).wi·;~:~t~n Vt~;;t.tllbt~m~ fbtr. ;;~nk("~. dtr.""fc'Chter d~f
(~(:fe:.tt-:.tt:-~ JUdin andt'l's. Sit: ~:~.tf'i·fn9:tjefte ~992 &t .Krefe-!i:fer j·lj5.t.::oti":~r vt'.!11
Fnf'S("hunq~pf'l}J.ekt "U~b~sl.mqen~ He:cen - Sll~h{ ni:th F<t::'~te(n V1}fS V~dulyt~n
wi3nrend dey N~-l~;t;: 13r.n:ri:;f~:tm mit Anm:t Tet"li(:<;rt w~:fd<:,rf iJif: d::;·r(:;:·:-rgt~n f.tf!g.:.
"""",, ,.~i",n~tr~i~rt. mf: A:.>erir.ennlJr.g l\1Igt~ l"ircmp;: 1!mS wurc-e 'ce( Krdd,j~rin
das :3und~~r.mif'_n~tkr~ul 3m B~nd.e verliehet'l. 1.~~ti w~~i:oen "5kh dif~ Histoy':kl;.'r
;;)\;:ch 3n Y~d V~l$t;f:mo D;~ fi.it die V~k:h::,mg (;f;":ow..:~digr; t::·d(~~st~t:Jit:he Aou'S:'i<'lgt:
;";b~r II:< h.'t,t·fir::<;en K,,,fd'k.. Ge,6,~h"'~,,,e 'w~hrend der Wi··ld! Iti>;fet{ Ruth
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Rund urn die Villa Merlander
Vortrage, Lesungen,
Ehrungen
im 1. Halbjahr 2000

Donnerstag, 6. April 2000, 19.30
Uhr Villa MerHmder, V.: Gesellschaft
fur Christlich-JUdische
Zusammenarbeit/NS
Dokumentationsstelle, Vera
Friedlander, Berlin, Man kann nicht
eine halbe JUdin sein, Lesung

Dienstag, 2. Mai 2000, 19.30 Uhr
Villa Merlander, V.: Buchladen am
Rathaus und Villa Merlander e.V.,
Rosemarie Schuder, Der gelbe Fleck,
Lesung und Gesprach

Sonntag, 7. Mai 2000, 12.00 Uhr,
Villa Merlander, V: NS
Dokumentationsstelle
Ausstellungseroffnung:
Die deutsche Besatzung Amsterdams
1940-1945. Illegale Photos von
Charles Breijer und Cas Oorthuys,
Eine Ausstellung des
Niederlandischen Fotoarchivs

Montag, 15. Mai 2000, 20.00 Uhr,
VHS, V.: Villa MerHinder e.V. und
VHS, Prof. Dr. Norbert Frei,
Vergangenheitspolitik - zum Umgang
mit der NS-Zeit in den 50er und 60er
Jahren, Vortrag

Donnerstag, 17. Mai 2000, 20.00
Uhr, VHS, V.: VHS, Dr. Eugen
Gerritz, Die nicht zu bewaltigende
Geschichte. Deutsche Geschichte im
20. Jahrhundert und ihre
Widerspiegelung in Krefeld

Donnerstag, 25. Mai 2000,
20.00 Uhr, VHS, V.: VHS, Burkhard
Ostrowski und Reinhard Schippkus,
Die letzte Judendeportation aus
Krefeld im September 1944, Vortrag

Sonntag, 18. Juni 2000, Exkursion
der Gesellschaft fur Christlich 
Jildische Zusammenarbeit nach
Osnabrock.
Ftihrung durch das Felix-Nussbaum
Museum (von Architekt Daniel
Libeskind entworfen), Besuch der
Altstadt, der Synagoge und des
jUdischen Friedhofes.

Der Fahrpreis betragt 55,00 DM
pro Person.
Anmeldungen nimmt Herr Kaiser
unter Tel.: 02151 -799686
entgegen.

VERANSTALTUNGEN

OFFNUNGSZEITEN DER
AUSSTELLUNGSRAUME IN
DER VILLA MERLANDER:

Friedrich-Ebert-Str. 42,
47799 Krefeld

Besichtigungen und Fiihrungen
nach Vereinbarung.
Der Campendonk-Raum ist
aul3erhalb der Schulferien -, jeden
vierten Sonntag im Monat geOffnet,
am 27. Februar, 26. Marz,
28. Mai und 25. Juni 2000,
jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Gelegenheit zum Besuch der Villa
Merlander besteht auch wahrend der
Veranstaltungen. FUr Gruppen sind
FUhrungen nach Anmeldung
moglich.

POSTANSCHRIFT:
NS-Dokumentationsstelle der Stadt
Krefeld, Postfach 2740,
47727 Krefeld

ns-dok@krefeld.de, www.krefeld.de
bzw.
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw

TEL:
02151/503553 (Anrufbeantworter,
z.B. fur Platzreservierungen),
Auskunft auch im Stadtarchiv unter
Tel. 02151/86 27 03 (vormittags).
FAX:
02151/862710.

StralJenbahn:
Linie 042 und 043
bis Haltestelle Moltkestral3e bzw.
GrenzstraJ3e.

Bus:
Linie 054 und 058 bis Haltestelle
Bismarckplatz.


