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vergessen hindeni und
t Erinnern fordern

Norbert Heinrichs

Norbert Heinrichs
Vorsitzender des Kuratoriums
des Vliia Meriander e.V.

gesamte Bev61kerung das
Haus Richard Mertanders und
die dort sich vollziehende
Arbeit bewuBI und kritisch
begleiten wird. Verein und
Kuratorium bleiben sich
bewul>t, dal> die Jahre 1933
- 1945 einen Teil der Stadtge
schichte betreffen, deren Aus
gangspunkt und Wirkungsge
schichte im BewuBtsein erhal
ten bleiben muB. An einer
konzertierten Prasentation der
Aktivili:ilen der Kultur- und 8il
dungseinrichtungen in Bezug
auf die Geschichle der Stadt
Krefeld im Kontext mit der
Geschichte des Rheinlandes
bleibt der Verein mit seinem
Kuratorium interessiert und
machte daran mitarbeiten.
In enger Zusammenarbeit mit
dam nVerein Villa Merlander
eV." sollen die Aktivitaten dem
Grundsatz folgen: Vergessen
hindern und Erinnern
fordern. Und dazu gibt es an
vielen Orten in der Stadt Gele
genheit.

Rundgange durch unsare
Stadt und ihre Stadtteile
machen den Besucher auf
Gebaude und Anlagen auf
merksam, die von ihrer
Geschichte erzahlen. Namen
aus vergangenen Epochen
kommen ins Gedachtnis. die
bis in die Gegenwart nachwir
ken.
Zu einem Rundgang durch
die Krefelder Innenstadt gehOrt
die Villa Merlander an der
Friedrich - Ebert - Stral>e
42. Hier sind nicht nur die
Wandgemalde Heinrich Cam
pendonks zu bewundem, 50n

dam ein Haus, das als ,Denk
mal' einen Teil der Stadt
geschichte dokumentiert, Ober
der der SchaUen deutscher
Vergangenheit von 1933 
19451iegt.
Erinnern kann keiner gebieten
und Vergessen kann niemand
verbieten. Hierin hagt ein
Dilemma in dar Auseinander
setzung mit der Geschichte
- insbesondere mit dar NS
- Zeit. Dar F6rderverein dar
NS - Dokumentationsslelle
Krefeld begleitel sait seinem
Bestehen die beachtenswerte
wissenschaftliche Arbeit dieser
stadtischen Eimichtung.
Vortrage und Ausstellungen
bringen die Ergebnisse der
Forschung in die Offentlichkeit.
Dies kann aber nicht nur Anlie
gen von wenigen BGrgerinnen
und BGrgem sein. Aus dem
Grund hat der Verein ein
Kuratorium zusammengeru
fen, das reprasentativ fOr die

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Die Jahreshauptver
sammlung des Vereins
am 23. Mai 2000

Am 23. Mai 2000 fand in der Villa
Mer1~nderdie erste Mitglieder
versammlung des FOrdervereins
nach der Wahl von Dr. Eugen
Garritz zum Vorsitzenden statt.
Zu Beginn der Sitzung fOhrte Dr.
Gerritz aus, welche Erfolge seine
intensiven BemOhungen urn eine
breitere Basis des FOrdervereins
zeigen. Das Kuratorium unter
dam Vorsitz von Norbert Hein
richs vereint 21 namhafle Krefel
der Personlichkeiten, die nahezu
das gesamte Spektrum g85611
schafUicher Gruppen in unserer
Stadt widerspiegeln. Die Mitglie
derzahl des Vereins steigt und
soli durch gezielte Werbung noeh
haher werden.

Vorstandswahlen
Da in dieser Jahreshauptver
sammlung satzungsgem~mVor
standswahlen anstanden, wurde
zwecks grol1erer Ausgewogenheit
im Verfeld gezielt Ausschau nach
Kandidatinnen oder Kandidaten,
die der COU nahestehen, Aus
schau gehalten: mit Erfolg!

Oem neuen Vorstand gehoren
neben den allen Milgliedem Or.
Eugen Gerritz (Versitzender),
BOrgermeisterin Mechlild Stau
denmaier (Slellvertreterin), Ursula
Reimann (Kassiererin) und
Richard Gericke (SchriftfOhrer),
DirK Peterke (Beisitzer) und Gotz
Waninger (Beisitzer) nun auch
die neuen Beisitzerinnen lnge
borg MOilers (fOr die CDU in der
BV West) und Marianne Werth
mann (CDU-Ratsmitsglied, CDU
Mitgfied der BV Fischeln und
Vorsitzende des BOrgervereins
Fischeln) an. Ein Novum auch,
dass Dr. Ingrid Schupetta, die

Leiterin der NS-Dokumentali
onsstelle, in den Vorstand
gewahlt wurde. AIle Vorstands
mitglieder fanden die einhellige
UnterstOtzung der Vereinsmitglie
der.

Satzungsanderungen
Die EntrDmpelung der alten Ver
einssatzung - dazu gehorte die
Streichung des zwar richtigen,
aber im tagfichen Gebrauch eher
hinder1ichen Untertitels "Verein
zur mahnenden Erinnerung an
die NS-Zeit" in Krefefd und
am linken Niederrhein" - wurde
gleichfalls von allen Mitgliedem
akzeptiert. (Der Name bleibt in
§ 1 als Vereinszweck emallen.)
Weitere A..nderungen sollen die
Wirkung des Vereins in der
Offentlichkeit und die Verbreite
rung der gesellschaftlichen Basis
ermoglichen:
AJs neues Vereinsorgan wurde
ein Kuratorium in die Satzung
aufgenommen.
Die Zahl der Beisitzer/innen bleibt
offen und wird von der Mitglieder
versammlung vor Eintritt in den
Wahlvorgang festgelegt.
Das Mindestalter fOr Mitglieder
wurde auf 16 Jahre herunterge
setzt.

Spenden und Beitrage
Ais erfreulich erwies sich auch
die finanzielle Lage des Vereins.
Beitrage, private Spenden und
andere Zuwendungen
erm6glichen ein umfangreicheres
Programm und langerfristige Pro
jekte.
Neben einer Reihe von Ein
zelveranstaltungen ist fOr den
Januar 2001 eine Fotoausstel
lungen mit Aufnahmen Bruni
Enckes geplant, die im vergange
nen Jahr im JOdischen Museum
von Daniel Libeskind in Berfin
gemacht wurden. Der Verein will
fOr einen Katalog Sorge tragen.

VILLA MERLANDER EV

Vorstand Villa MerUinder a.V.,
Mai 2000

Vorsitzender:
Dr. Eugen Gerritz, Gertrud
Icks-Weg 15, 47804 Krefeld,
Stellvertretende Vorsjfzende:
MechtHd Staudenmaier, West
wall 196, 47798 Krefeld,
BeisitzerJinnen:
Ingeborg Muliers, Blumenstr.
79, 47798 Krefeld,
Dirk Petel1<e, Brahmsstr. 84.
47799 Krefeld.
Gatz Waninger, Bismarckstr.
32,47799 Krefeld,
Marianne Werthmann, Han
ninxweg 79, 47807 Krefeld,
Schriftfijhrer:
Richard Gericke,
Sollbruggenstr. 61;
47800 Krefeld,
Kassiererin:

, Ursula Reiman

l:~~g~t~1
""GeschaftsfUjI'l' .' ./, ,; ,:
, Dr. Ingrid §C(\V~t!

NS~Dokl.tmeQt~tl9Q$§t~llt}f. /,
Postfach,102164,47Z21 Kre_
feld, T,: 8627 02, ~386 27 10, J,
ns-dok@krefeld.de.'

Vorsitzender des
Kuratoriums:
Norbert Heinrichs•.
Amselweg 18, 47804 Krefeld, .

Das Buro der
NS-ookumentations
stelle im Stadtarchiv ist
montags bis donnerstags
von 8.30 Uhr bis 12.00
Uhr zu erreichen {Burk
hard Ostrowski - Tel. 86 27
03).Nachrichten konnen •
vormittags - auch 1m Bfiro
des Stadtarchivs hinter
lassen werden:
Claudia Blomer
Tel, 8627 01.
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Krefelder • Emigrant - Autor:

Dr. Ernst Loewy feierte 80. Geburtstag

,.

Am 25. April 2000 konnle Dr.
Ernst Loewy in Frankfurt seinen
80. Geburtstag feiem. Dies
nahmen Dr. Eugen Gerritz und
Or. Ingrid Schupetta zum Anlass,
ihm GrOBe aus seiner Geburts
stadt Krefeld zu schicken.
seinen Veroffentlichungen ist zu
entnehmen, dass Emst Loewy
seine Kindheit in Krefeld a[s
durchaus glOcklich empfand.
Seine Jugend jedoch wurde vom
aufkommenden NationalsQzialis
mus Oberschattet. Die Schulzeit
im Realgymnasium am Moltke
platz. fand ein vorzeitiges Ende.
Es folgte das Exil in Palastina,
die GrOndung einer eigenen
Familia, die Militarzeit in Israel,
die ROckkehr nach Deutschland
- verbunden mit allen Schwan
kungen materieller Art, die dieses
Hin- und Her verursachte. Nach

NS-Dokumentationsstelle
und FordelVerein freuen
sich auf einen erneuten
Besuch von Ernst Loewy in
der Gedenkstlitte an/Mlich
der Eroffnung der Ausstet
tung .RUckkehr aus der
Emigration nach 1945" am
21. Oktober 2000.

Krefeld kehrte er nicht dauerhaft
zurOck. Aus beruflichen Grunden
lien er sich in Frankfurt am
Main nieder, wa sein Sohn
Hanna heute das Fritz-Bauer
Institut (NS-Dokumentatianszen
trum Frankfurt), Jeitet.
Ernst Loewy entwickelte nicht
nur als Buchhandler und Biblio
thekar eine starke Beziehung
zu SOchern. Seine erste eigene
VerOffentlichung erschien 1967.
Besonders bernOhte er sich urn
das Werk jener

deutschsprachigen Autoren, die
durch die Zeitumst~ndeVertrei
bung, Flucht, Exil um Wahmeh
mung und Anerkennung gebracht
wurden. Loewys Arbeit auf
diesern Gebiete war eine Pionier
leistung, die einen Grundstein fOr
eine ganze Farschungsabteilung
legle.

Sis in den Oktober hinein ist
die Ausstellung "Fremdarbeiterin·
nen und Fremdarbeiter in Kre
reid" in der Villa Merlander zu
sehen. Es handelt sich urn die
vor Jahren Oberarbeitele Ausstel
lung der Krefelder Geschichts
werkstatt Krefeld eV Wesentli
che Texte und Bilder der Doku
mentation sind bereits in der Edi
lion Billstein veroffentlichl.

Anlass, die Ausstellung noch mal
aus dem Keller zu holen, war die
Verabschiedung des Gesetzes
zur Entschadigung von Zwangs
arbeil. Bundestag und Bundesrat
haben in diesem Sommer - 55
Jahre nach der Kapitulation der
Deutschen - beschlossen, eine
Stiftung einzurichten, aus deren
Mitte!n individueUe
Entschadigungszahlungen
moglich sein sollen.
Die Rede ist von 5000 bis 15000
OM je nach Art und Lange der
Zwangsarbeit. Tatsachlich gab es
9rol1e Unterschiede zwischen der
Arbeit, die die KZ-Ha.ftIinge unter
der Aufsicht der S8 in der Indu
strie leisten mul1ten und der
Arbeit von Ausla,ndern in der
Landwirtschaft, der Industrie und
im Handwerk und Gewerbe.

Die ersten Zahlungen werden fOr
HerbstIWinter erwartet. Es ist zu

Eine kleine WOrdigung Dr.
Laewys soli in der NS-Daku
mentationsstelle Krefeld im Okto
ber im Rahmen der Ausstellung
"Unter Vorbehalt. ROckkehr aus
der Emigration nach 1945M

stattfinden. Neben einem Foto
und dem Lebenslauf sollen dart
auch Loewys Bucher ausgestellt
werden. _

haften, dass die bOrokratischen
HOrden, was den Nachweis der
Zwangsarbeit angeht, nicht zu
hoch sind.

Soli das Geld nach den Lebens
abend derer erleichtern, die unter
Zwangsarbeit gelitten haben, ist
es h5chste Zeit. Aus ent
sprechenden Anfragen in Stadt
archiv und NS-Dokumentati
onssteUe geht hervor, wie
schwierig es im Einzelnen sein
kann, eine Tatigkeit in einem Kre
felder Setrieb nachzuweisen. In
lagern untergebrachte Auslander
wurden nicht im Einwohnerver
zeichnis gefOhrt, Unterlagen des
Arbeilsamtes Krefeld gibl es nicht
mehr und auch in den Setrieben
- so sie noch existieren - sind
Altunterlagen meist nicht mehr
vorhanden.

Die Ausstellung ist am 27.
August, 10. und 24. September
und am 15. Oktober 2000 jeweils
von 14 bis 17 Uhr geoffnet. Grup~
pen k5nnen die Villa Merlander
auch zu anderen Zeiten besu
chen. Dazu muss man sich aber
anmelden: Tel. 862703 (vonn.),
50 35 53 (Anrufbeantwarter),
Fax 86 27 10 oder Email J:lS:.
dok@krefeld de. Ein Fonnular
befindet sich auch unter www.ns
gedenkstaetlen.de/nrw.
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Kleiner Nachruf auf

Sigrid Klosges
offenes Ohr und die Energie,
kleinere Problema sofort zu
losen. Sei groBeren Probleman
konnts Sie sehr offensiv und
deuttich werden.
Haufig besuchte sie die Villa
MerU!nder. Auch wenn das
landtagsmandat ihr niGht viel
Zeit Ilel1, nahm sie sich die Stun- .
den, urn an besonderen Veran
staltungen der NS-Doku-menta
tionsstelle teilzunehmen.
Zum letzten Mal war Sie am
5. April 2000 Gast in der Villa
Merl~nder. Bei einer FGhrung
durch die Ausstelhmg ~Krefeld

und der Nationalsozialismus"
erinnerte sle sich an Ihre Kind-
heit, die noch durch Diktatur, 'ff
Krieg und die unmittelbaren
Folgen gepragt.\¥flr;"Y~r.sie'

~~~c~a~:~~~'~~~I~~~~;?~i~j;hrI
sie von de~ NotWen T' J:!Qer/J
Gedenkstll ...,
wie richtlg"Ej
antwortetehEri
Einrlchtungdt:k-
fand.

Der Fordervereln haf'init.
Sigrid Kl6sges.eine gute Freun-
din verloren. .

Am 6. Juli 2000 ist Sigrid
Klosges geslorben. In zahlrei~

chen Nachrufen ist besonders
ihr Engagement als Schulpoliti
kerin gewQrdigt worden. Weni
ger Un BUckpunkt stand ihre
Arbeit ~m Kulturbereich. Nur
in Blnem eogen Kreis war
bekannt, dass sie insbesondere
der Villa Merlander und dem

. Forderverein der NS-Dokumen
tationsstelle seit dar GnJndung
der Einrichtung eng verbunden
war.

Ais 1989 in der Villa Richard
Merlanders die Wandgemalde
Heinr.ich Campendonks entdeckt

i wUfpen; gehorte sie zu den Poli
~tfk.minqen, d.le die Vision einer
ii Gedenkstatte an diesem beson~

rd~r~nqJ1entwi9kelten.Sie half,
:'91~HJE~if-indie Flraxis umzuset-
..' ., ezu denen, die

oder e.'l aus per
, nd egal, 'Wle die

fJdgn,-~,;den Folgejah·
. N§~D.okulJlentations-

(ui)hungszentrum, Villa
[M ..... ~er; NS-Ookumentations
'steH9);fmm~'setztesie sich
fUr die Setange der Krefefder
Gedenkstatte ein. Sie hatte ein

Forschung
"HilfsschOleru in der NS~Zeit

Eine wissenschaftliche Arbeit zur
Geschichte der MHi1fsschulen" von
1933 bis 1945 verfasst derzeit
unser Vereinsmitglied Brigitte
Maas-Hofmann mit Hilte von
Material aus dam Stadtarchiv.
Eine wesentliche Quelle zur
Erforschung des Schicksals von
SonderschOlerinnen und
SonderschD1em im Nationalso
ziatismus ist namlich die
Hinterlassenschaft janer Abtei
lung des Gesundheitsamles ,
die sich mit der MErbgesundh3it"
beschaftigte. HilfsschOler standen
in der NS-Zeit unter besonderer
behordlicher Aufsicht. Man
mutmal1te unter Ihnen "Ern
kranke", die allein durch ihre
Existenz die Gesundheit des
DVo1kskorpers" gefahrden wurden.
In der Forge waren ehemaJige
HilfsschUJer von Sterilisation
bedroht. Korperlich und geistig
Behinderte wurden nach 1939
sogar systematisch ermordet.

Wie es in den Schulen zuging, ist
in den Akte nicht Oberliefert. So
ware es schon, wenn sich heute
noch ehemalige HilfsschOler
fanden, die etwas Ober ihre
Schutzeit erza.hlen k6nnten.
Hilfsschulen waren den Volks·
schulen mit den folgenden
Nummem angegliedert: Nr. 25
Kainer Str. 153, Nr. 26 Nordstr.
53/Hubertusslr. 82 u. 166, Nr. 40
Florastr 14/Mariannenstr. 97-107 I

Nr.64 Malmedystr.1621S0dstr. 98
(haute Lewerantzstr. 162), Nr.
52 Krefeld-Oppum/Schmiedestr.
98 (WestwaIl200) und Nr. 61
UerdingenJAm Rundweg 10. WiII
kommen sind in Archiv und NS
Dokumentationsstelle natOrlich
auch schriftHche Unterlagen wie
Zeugnisse, SchulbOcher, Klas
senphotos oder Ahnliches. _

, --
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Wcstdeutsche Zcitung, KR 6. Mai 2000

"Der gelbe Flcck" in deT ViJia MerJander:
Ausstellung mit Fotos zweier Niedcrlander

aus der deutschen Besalzung.szeil.

Gewagte Fotos
aus dunkler Zeit

Hungerwinter 1944 In den NledcrlilndC!n: FotO von Kindi!m bei
der Rikkkehr von elner Hamsterr<lhrt. RC!pro: AxC!l Gayk

Ausslcllung gcnannt wmde. Man
sid\( riil: :mune, mit dellen das
Ghcuo U111geOCll wUlde, Fa1
~hclwcrkstattC!n. Leule die MfIH
h,llden durchwtihlell, SChwJrt.·
1I1Jrkt·Szencn. Dokul11enlicrt
werclC!n WOIffentranspone und
die Her51clhm:; von Homocn,
Aufmarschc dcutsehcr Bes;uzcr.

Ir~oendwo steht aueh gc:schric
bell, uass die Niedcrl5ndcr fllx:r
keinc Uin,scre Traditior'l vall Wi·
dcrslanrl,vctftigtcn (his 25. Juni).

gt:mdcn Frau, die in elll Stuck
8ml bciBt. und das schon haufi
gcr filr PublikOltiorten vcrwcndct
wurdc. Eill 'nlCffi::l i~t clem Hun
b'erwinlCr 1944 gc\.\,jdmct. dcn
TOlen in ciner Klrchc. den Kin·
dem, -die Topfc auskralzen. Gar
kOc.hen hier und da ein erschc3prt
zusammengchrochencr: Mann.
Ein andeCl:S widmel 51ch den Ju·
den, c1ucr Frow. die den Davids·
stem 31111aht und tragt, diescn
gClbc'Jl FI(-ck.~, nadl clem dksc

SOllnl:'!g 11m 12 Uhr.
Scnsationell sind dicsc FOloo

nic.hl, bclcgen aber mtt cincm un·
tcrscltwdlig lIorhandcnen Ton.
dass hier cin cluslcrr:s Kapitcl im
Vcrh51tnis ~ier Nachhom auf·
gcsc:hlagen wird. Man erf.ihrt,
wie dicsc Fotos zuslande kamcn:
die Rollcinex unlcr clem Mantel
versteckt, im Kinderw<lgcn oder
auf clem Gcp5cklragcr des Radcs
transportit-.rt. Di<.: perspeklive wa
dedt. und m:ln mOchtc gar nichl
~issen. wie den bcidcn Nieder
tandem urns Hen war, :lIs sie
ctwa den dculSChcll Offili(1" auf
nahmen, den Gc.fangcnctl-Trans·'
port ode-.r clie ~rgung einr:s Ver·
wundelr:n bet nen leWell 5chle
I3ercien w5hrend dcr Bt:freiung.

Obcr drci Raumc und in meh
rcre Scrien ,vcneiil bcgegnet man
verschicdcnslcn Aspcklen djeser
ZCil. vor allem aus dell Jetzlen
bcidcn JahrCII. 1):15 pWruillcltles
te FOIOu,t wolll .-bs jc::ncr IlUll

(ipa) Pressdotogl<l!cn ~lnd oft
~eJlsalJle !..ellte. Driicken 1m dich·
l/$(en Kugclhagt-i auf dell Auslo
scknopl ihrer Kame",. riskieren
Lcib unrll.A:ben fijI' rtiesesoderF
oes Folo, ohne daS$ sie ifll MOo
nlCIl! wissen warUln Die Duku·
mentation dt:~ lIngehcllcrlicl'lcn.
d~s EinlTlilligen auch ist ihl1~n in
~ei~h timt Blut ilbcrgcgangen.

Die beidcn Nicdcrlindcr
Charles Brcijcr Ilnd cas Oorthu~
...:arcu .o;olr.he - in cineI' bcsondcrs
liC.:hweren 7.t..'i1. nJlIllidl in I\m.s.
terd,un wIihrend del' Zeit del'
dClltschcn 1k'se17.Ung VOll J940
bis 1945. Damal, halre die B~SJI·

1.Ungsm~cht cin slriklCS FOlogra.
ficr.vcrbot crtlSSCn. Was nalur·
gC(l1iiB wider den Slilchcl IOktc.
SO dieser FOlogrilliCI1 (lavon sind
nUll ill def Villa Mai5ndcr 3n dt:r
Friedrich·Ebcn-Slralk lU 5Chen,
do gccignercr Crt. ErOflm..1 wird
die SCh~u diesel' Dildcr aus clem
NicdcrJiindischen FotOim;hill <1m

Nie mehr zu Hause Westdeutschc Zcitung, KR 4. Mai 2000

Manuskriptc des KrefeJder luden R. Hirsch

(res). Einern Krdekl, <las .dnzig·
artig ullter den dc.:ulschcn Stlld·
tcn~ iSI. obwoh1 es nkhls t\urse·
hcncrregendcs. kl:'ill!~n Dom. keto
tie Ahstadt vorwei~l: begcgnct
man im Nachlass [~\luolf Hii1.ichs

. (19U7-199R). Die Publizistin I{o·
scmarie Schuckr las in dcr Villa
Merland(."f aus dent unV'CcOffcnt·
\ic.hlcn ManuskriiJ( ~Aus dner
verlorenen Wcll·, an dcm iilr I.e-
bcnsge!5.hrte Hirsch bis r.1J!c:lzt
gearbcitel \lat. 111r gemeinsarnl'::s
Wcrk .Dcr ,t;elbc Fkek~ gcht den
Wuneln IItid wirkungen des JII·
denhasscs in der deutschen Ce·
scblchle auf dC!n Gnmd (die va
bcriehleteJ. Eingdadell hatten
c1Cl Bllr.h(adcn am Ratllilus. ncr
Vm"t:in "Villa Mcrl5ndcf" Ilnd die
NS· Doh mcntation~steUe.

Kindermadchen Nr.lly, <las Apfel·
kraul auf einzigartige Weise zu·
lubereilele. Nelly, streng kiltlJO·

Monate \'Of scincm Too be· lisch. wird in der jUdi.schen Fami·
ginnt Hirsch (l:I91 die Welt seiner lie Hirsch aufgenomrncn. wiih·
Kinder· und Jugcnd}.1hre in Krc· rend sie se1bst ihrt:n Ellem \-er·
fc1d Jllfzuzeiehnen. die, wic es $l:hweigt dnss sic bciJllctcn ~rbci·

hcif!,l, ):,mlonkl wurde". t\hrtlich tet. J-licr dcutct sichcler /\n(iSClIli·
wie im Werk lies Giorgio Bass<lni tismu, ~reiLS an. der sp:itcr Zli

- _dart_ist es die Stadt Fcrl<l~ ~ .8o}'kott, Ver\-"oiistun£ urnl
h.ingl llber den SchaupI51Z('f1 der scldieBlich Verkauf des Ge:;chiifts
Schldcr 1::Icr TIOIUel" fiber das. was (mm: .kaufl bci Griiterkh an nel
gr:wcsen ist lind d(l(".h nkhr mehr Aclolf-Hillel SlraC..c·). HirS(".hs
scin kann \'I.;C es einmoll war. !-lueht nileh Palast!n.. und der

Eng vcrkniipft mil Lcbcnswcg Deportation seiner Mutter fOhr!.
und Schicksal Hirsch, 1st das Scomcrllich wellen immel wic
5chuhhaus, das die ElI(:rn w- der spatel'cn Ercignissc ihrc
nadlst an del' Rheinstr.dkJEckc Schaltcn iluf diese Erinnenmgen.
Dn.'ikfuligenslral3c fiiJ,nt:n und Hirn:h h~t das Gcsch5ft und
spater an die Hochslra6cJEcke :web etas Gartnerhau5 nie wieder
Rhcinstralk vctlegten. liirsch er· bctl'l."len und .1.uhause in Kre·
z,'ihlt von unbcschwerten Scm- fdd· knnllte cr spater nllr sr,in
lm~rn illl G~rlnerh'lus an cler wegen Aurel Millstein, l.k'Sscn
HiiUenDllcc. 1-'0111 hol\;1ndischen rrcundsehaft ihm viel bcdcuWtc.
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Rheinische Post, KR, 2. Man 2000

PRESSESPIEGEL

Verein Villa Merliinder ehrte Herbert Campendonk zu seinem 85. Geburtstag

Sahn des Malers unterstiitzt
Krefelder Gedenkstatte

Fur seine Jangjiihrige Unterstutzung des Fordefvereins ..Villa M€rlander" dankte
Vereinsvorsitzender Dr. Eugen Gerritt (I.) Herbert Campendonk (2. v .r.) mit der
Verteihung der Ehrenmilgliedschaft. Auch Franz·Josef van der Grinten (2. von
links) und Drs. Ron Manheim vom Museum Schloss Mayland waren zur Ehrung
nach Krefeld gekommen. Was Or. Ingrid Schupetta von der NS-Ookumentati
onsstel1e natLirlich besonders freule. RP-foto; lotllarStrUcken

Von DIRK RICHERDT

Am 27. Februar ist Herbert Campen
donk 85 Jahre alt geworden. Zum
wOrdigen Feiern weses Anlasses kam
Campeodonk zwei Tage danacb in die
Krefelder ViUa Merlander. Der !.m
Kreis Neuss lebende Sobn des be
rUhmten Krelelder Mal(>~ Heinrich
Campendonk isl. seit vieleo Jahren
dem Farderverein der NS-Dokumen
tatioDssteHe verbunden. Mizenatiscb
unterstutzt das Ehepaar Wilma und
Herbert Camptodonk die Arbeit des
Vereins rech! unauI1allig im Hinter
wund, dafuf urn so nachhaltiger.
. Fur diese Hilfe dankte dem Ehe
paar jetzt der Forderverein Villa Mer
Hinder, indem er seinem liltesten Mit
glied und dessen Ehefrau die Ehren·
rnitgliedschalt verlieb. Vereinsvorsit·
zender Dr. Eugcn Gerritz uberrreich
te in der Villa McrJander, wo 1998
zwej eindrucksvolle Wandgemalde
Heinrich Campendonks restauriert
wurden, clem Sohn des KrcIeider Ex
pressionisten (1889-1957) Wld seiner
Scbwiegertocbter die Ehrcnurkun
den. Dabei gab Ct>ITitz der Hoffnung
Ausdruck. class die Stadt Krefeld sich
inlensiver urn den Nacblass des Ma
Iers kiimmern werd,e. Zumal Signale
<IUS Bayern zu vcrnebmen scien, das
lnteresse an den Hinterlassenschalten
Campendonks zeige.

Biirgermeisterin Karin Mt.'incke (in
Person von Mechtbild Slaudenmaier
war sogar cine weilt>re Blirgenneiste
rin anwesend - rreilich in der Funkti
on des VorstandsmitgLieds) erinnerte
an den .. Krefelder Kunst-Krirni". Der
begann vor elf Jahren voller Span~

Dllng und eodele gliicklich mit der
"hervorragenden Restaurierung" der
Wandbilder Heinrich Campendonks
im Spielzimmer der Villa MerHindcr.
Mit Lob bedacblc Frau Meincke deo
Restaurator Horst Hahn, der in 94
Tagen ein MeiJ;terwerk zu neuem
Glanz gebracht babe, und danktc
dem Ehepaar Campendonk fiiT seine
Unterstutzung bei dem Proiekl

Aus Oberbayern war der Maler

Heinrich Campendook 192 L oach
Krefeld gekommen, wo ibm der Ma~

zen Paul Mullhaupt hei der Suche
nach einer Ble-ihe behilflich war. Die
Krefelder Kunstge.werbescbule haUe
Dacb wie vor eineo gutcn Ruf, und die
KUDstzentren Kijln uod Dusseldorf
lageo in der Nabt'. So',vcrbrachlen der
1915 in Sindelsdorf geborene Herbert
Campendonk und seine jungere
Scbwester Gerda eine ziemlich unbe·
schwerte Kindbeit in einem BuschbU
terhaus im Krefelder Norden.

Doch als die Nazis ans Ruder ka
meo, galt Campendonk pJo~~ch als
"entartet", die Familie muSiti Kre- ,_
feld verlasscn. Seine Frau Adllbeid,;I
Mutter von Herbert uod Gerda, zog

oach Dusseldorf, Campendonk selbst
land in Amsterdam cine neue Heimal.

Gem gesehene Gaste

Seit dem Tod des Vaters kiimmern
sich Herbert und Wilma Campl"ndok
urn das kunstlcrische Erbe des Vaters.
In der Villa MerHinder, wo Campeo
dank 1930 das Spielzimrner des Te.."(
tilfabrikanten Richard Merlander mit
den zwei Al-secco-Gemaldell ver
schOnerte. sind die Campendanks
getn gesehene Gaste. .,Das Gedenken
an Richard Merlander Iiegt uns am
He.~n; wir treten fiir die Erhaltung
seinC'i,Hauses-als Gedenkstatle eio w

,

sagle Herbert Campendonk.
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Richard Merlander zog vor 75 Jahren in die Villa an der Frledrich-Eberl-StraJle eln

Ein Geschenk ZUlli 50. Geburtstag

Richard Merliinder, Heinrich Campendonk und

Buschhiiters
Beleidigungen

Von HANS-DIETER PESCHKEN

Im Juli 1925 be7.og Richard Mcrliin
der sein Haus an dcrdamaligen - heu
te FriC'drich-Ebert·Stra6e 42 - Bock
umer Allee. Der wohlhabende Jung
geselle, M.itinha~!r eint.r- SeidcngroB
bandlung, haUe I!S sich ZUni Geburl.s
tag gpscbcnkt, im Dl'Zt!mber war e:r 50

. gewordtl\. Del' Krefl!ldcr Architckt
Friedrich KtlbncD errichtf'te ihm eiil
Gebaude, das btlrgcrlichcn Repriisen
tationsbedarrnissen gcul1gte. .

Vor dem Eingang an du Seite tra
gen vier wucblige Sawen einen Bal
kon, ebenso zur StraOenseite, wo sich
aber kern Eingang betjndet. zui- Gar
tenseile isl cine groBe Terrasse dell
Riumen der erstcn Etage vorgeb.au~;·

die vom Wohnzimrner 8US betreten
werd!.'n -kllnn, und die heute: l:UIn
Winterlolarlen verKlast ist. GIlDZ hol:l.
verta£c!l das Wohn7.immer mit scinr.r
tonnig gewOlbten Dccke und denl
groBcn Kamin.

Chaffcur schlief l1eben Garage

Mehrcre DienstoClten wohnten mil
im H~H1S - im grdge~,:h()ss und im
mehrstikklg ausgcoauten Dachge
schoss _ zeitweisc auch Verwandte.
Der Chauffeur schlief in einem Raum
neben der Garage-, die ins Haus inte
griCl1 war. Oas Haus war garu dell
BI~diirrnl~~en und Gewnhnhl:'iten- des
Bcsitzer!l angepassl, in einem "Spiel
zimmer~ 1m Erdgescboss pfleglc Mcr
lander mit freunde.n scin Hobby.

Heinrich Campendonk haUl' den
Auftrag zur Ausmalung des' kleinen
RauwL>S bekommen, dazu (Ue nieM
mehr erbaltene Deckenbemalung im
E5szimrnl.'r ausll{'(uhrt und cinige Mo~
bel - gdertigt yon der Krefelder
Sdll~inerci £rkt'lt~nz ~ iu) HerTl.'m:im
mer bemalt, die sich hcutt' im Muhlh
eimer Sladlmuscum ~(inden. Typi
licbc Campendonk-Motive, wie der
lnlurige Piercol, die Zh·kusreilerin.
S<mnenblumen und Rauhtiere, wur
den in kubistiscb_l!spressionislisc:her
Manit:r nut Richard Merlanders Le~

!.Jen verbunden. Schachbfett, Wurlf'l,
Spiclkar1.en und Billardtisch vtlrwei
sen au! die Spidlf'idct\..<;ehaft, Details
vorn Firmenwagen kommen VIlT, dn
Teonischllig('r veTW~ist auf sportlicbr.

Vorlieben und eine KistI' mil Zig3:rTen
zeigt die hier gepfJegte Lebensart. Bei
der AusfUhrung der Wandbilder hal
oUl'nbar 10seI Strolle.r a.s.<;istiert.

Berci15 1930 wurden die bemalte.n
Winde ubertaperierl, aL<; aus dem
Spif'lzjmmer das Wohn7.1mmcr der
ChnuHeursfaIDilie wurde. Noch
mehrfach bcklebl und Qberslricben,
allcrdings auch durch EiJlgriIfe be~
schiidigt.. Qberstand die Malerei dll!
Zeit. als das HallS als Pension dlentll
oder ab: Helm fUr resozialisierungs~

willige Juge.ndl~!=he..

W ie kam es dazu, class Hichal'd
MerHinder Kunst VOI1. Heinricb

Campendonk in sein ncul:s Hrius hoI·
te? Merlander, in Krcft!ld Tellhahel·
an einer SeidengroBhaDdlun~,wurdc
1874 in MUlheim gemIH·n. Wohlha~

bend l:war, war er vorbl.'r nicht ,(lIs
Kunstr6rdeN.'r odeI' SammlE-.f aurge
trcten. auch spateI' nicbt mehr. Hein
rich Campendonk, in Krefcld 1889
ge\)oren, haitI' sich 1911 deo £xpres~

siooisten ang('schlos.~en. Er wa~ Mit
gli~ del' Gruppe ~Der Blaue R...iter~
und kam 1922 aU5 Suddcutschland
nach Krell'ld zuruck. Der Sammler
uod Mazen Paul Multhaupt halle ihm
nan dem Archilekten Karl Buscbhil
ter <1m Nieper Weg ein Haus bauen
lassen.

Buschhuter und Campendonk, die
.sich schon langcr kaonlen, warcn ....er~
fcindet. Der auch sonst als SOllderling
geltende Architekt vertrat ofleotlicb
und sehr aggressiv dE'utschUlmdnd
rassistlsche Ansichten. Gegell· caDl
fK"ndonk entIesselte er cine Hetzkam
pagne. Kein "Deutscher von GeblUt~

st'i del' Kiinstlcr, dL~n Erfolge def
..jildischen Kunslkritik" %u ve.rdan~

ken seiell_
Busehhuter wurdl' yom Krefl'lrler

Amtsgericht zwar wl'gen llcleidigung
verofleilt, seine Aus[jlle reprascn
tierten abel' eine SUmmung MHte der
20er Jahre, in der sich Judl'nreind
Iiehkcil und ..inc Aversion ge,lle.n aUes

Stfindige Ausstdlung

1939 .....unle man auf die Arbeiten
cawpendonb aufmerk....am, 1997
konnte Hom Hahn sie freilegen und
restaurieren. Seit 19!16 d.iente das
Haus als NS~Dokumenta\ioll5SteUI!,

einige Raume bat das Kulturamt be
legt. Ge.fflroert von dem Verein ~Villa
Merlander e.V. ~ ist eine sHindige Aus
.':IteHung ilbt'r Krefeld und den Nalio
nalsodalismus prasent. Wccbsdaus
stellungen, forschung und Begeg
n!Jog sind weitere von. Dr. Ingrid
Schupetta gemrderte Projekte._

Moderne manifestierte. Multhaupl
sagle sich 1925 von Buschhilter los,
und Richard Merltlnder, del' assimi
lier'te Jude, muss dicsc Vorgange mit
er.lellt lwbe.n .. Seine gmBbiirgerliche
Vlll;) Will' keJnesweg modern kOllZi
pieri, die Architektur bildet !'intn
aufWlligcn Gcgcnsatz zu den Bildcrn
Caml>endonks. Wat del' Auftrag an
den Kunstlcr ein Akt der Solidaritat
mit einerll vcrtolgtem, l.U clem Cam
pendonk zelm Jahre spiiler auch offi
l:ieH wurde? 1933/34 verlor der
Kunstlcr seine Professur an def Dus
scldorkr Konst.,kademie ond emi
Iolrlerll' nach Amsterdam. Ric11ard
Me.rlander. dl!r moglichE'r.....l'ise schon
fruh ge.spurl baUe, .....as auch aul ihn
zukommen sollte, wurde von den Na
zis ausgcpliindel1_ Die Firma wurdc
~arisierl", das Uaus musst.e er ....er
kaurcn.

Nac:h der PoKromnacbt 193::1 zog
Merlander in cine Wobnung an der
BismarkslrdBe. 1941 in ein ~JudCD-

haus" an del' Htlbertusslra8e. 1942
W'Urde er %uerst naeh The[£!;i('~tadl.

spiler nach Trehliaka deportiert, wo
er im September umgebracht l\'Urde.

So t)'pisch clas Schicksal beider
Mlnnt"r filr dIe Zeit des NationaLso
tialismus war, so ungewohnlich war
der ftilhe V<'rsuch von Richard Mer
Hin<ter mil Sl!inem Engagement fur ei
nen spater ~entilrtelen" KunstJer.
dem Zeitgeist Widerstand 7.U IE'istCD.

p<n
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Die letzte Deportation
von jUdischen BUrgern
aus Krefeld und das
Schicksal der
IIMischehen"

Burkhard Ostrowski

Wir geban den am 17. Mal 2000
in der VHS Krefeld gehaltenen Vor
trag felchl gekOrzt wieder.

Am 17. September 1944 wurden
die letzten noch in Krefeld lebenden
Juden bis auf elnige wenlge. denan
die Fluchl galang, vamaftet und
deportiert. Oiese Aktion war Teil
des letzten grOBeren Versuchs, das
Deutsche Reich endgOltig ,judenfrei
zu machen, wie es 1m Jargon der
Nalionalsozialisten hieP->o Betroffen
waren Menschen jOdischer Abstam·
mung, die in einer sogenannten
Mischehe labten sowle Kinder aus
salchen Ehen, die sogenannten
Mischllnge.

Ein spat erforschtes
Thema: "Mischehenfl

Jnteressanterweise is! das Schicksal
der jOdischen Mischehepartner und
der "Mischlinge" erst in letzter leit
eingehender zum Thema von Unter
suchungen gemacht worden.
HierfOr gibt es mehrere GrOnde:
lum einen herrschte vielfach die
Ansicht, daB die durch eine Misch
ehe geschOtzten Personen und die
.Mischlinge· im Vergleich zu den
in den Vemichlungslager umge
kommen Juden ein vergleichsweise
leichtes Schicksal hatten, was, wie
zu zeigen sein wird, nur sehr relativ
so zu sehen ist. Far jOdische Hislon
ker kam noch hinzu, dar.. die .Misch
lingeMund die in einer Mischehe
lebenden Juden in gewisser Weise
nicht mehr zum Judentum gehoren.

Auch nach 1945 Furchl
vor Diskriminierung

Die Betroffenen seiber, soweil sie
nicht nach 1945 emigriert waren,
halten das Problem, sich in einer

, ---

noch bis weit in die GOer Jahre hinein
tief antisemitisch gepragten Gesell
schaft zurechlfinden und einordnen
zu mOssen. Sie befOrchlelen, daB,
wenn sie auf ihr Schicksal aufmerk
sam machen WOrden, dies ahnliche
Diskriminierungen nach sich ziehen
konnte, wie sie sie kurz zuvor erst
mit Muhe Oberlebt hatten.

Erst der nachfolgenden Generation,
die die NS-leit meist als Kind
oder Jugendlicher erlebt hatte, war
es mbglich, durch eine Reihe vier·
fach erschuttemder autobiographi
scher Darsteliungen deutlich zu
machen, wie sehr auch dieser Per
sonenkreis von der nationalsoziali
stischen JUdenverfolgung belroffen
worden war.

Drei Phasen der
Judenverfolgung

Die nationalsozialistische Judenver
folgung kann in drei aufeinander fol·
gende Phasen unterteilt werden. Die
erste Phase begann 1933 mit der
sogenannten Machtergreifung und
erreichte ihren Hohepunkt mit dem
Erlar.. der "NOrnberger Gesetze". Die
zweite Phase gipfelte im November
pogrom des Jahres 1938. Die drille
Phase endete mit der Verschleppung
fast aller in Deutschland lebenden
Juden.
Die jOdischen Mischehepartner
waren in allen drei Phasen von
den allgemeinen
VerfolgungsmaBnahmen mitbetrof
fen. Ihnen blieb jedoch zumeisl die
Deportation in die Vernichlungslager
erspart. Oar.. von Seiten der National
sozialisten fOr die jOdischen Misch
ehepartner und die .Mischlinge- Aus
nahmen von der Verfolgungspraxis
nicht vorgesehen und wenn, dann
nur widerwillig zugelassen wurden,
lag auf der Hand. Das generelle
liel der NSDAP, die ,.Ausschaltung
der Juden aus dem deutschen
Voll(' bedeutete, dar.. die zumindest
teitweise erfolgte Integration des
jGdischen Bevolkerungsteils
rOckgangig gemacht werden sollte.
Da gerade die Mischehen und die
Kinder aus diesen Verbindungen
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sehr eng mit dem lnlegrationsprozeB
verbunden waren, ja sehr oft die
gelungene Integration zu symbolisie
ren schienen, ist es verslandlich,
dar.. von nationalsozialislischer Seite
gerade hier mit MUde nicht zu reeh
nen war.

Aus Sieht der Nationalsozialisten
zeigten die antisemilischen
MaBnahmen bei den Mischehepart
nem durchaus Erfolge. Dies macht
ein Blick in die Statistiken deutlich.
1m Jahre 1935 gab es, bei rund
500 000 Personen, die der jOdischen
Retigionsgemeinschaft angehOrlen,
an die 35 000 konfessionelle Misch
ehen zwischen Christen und Juden.
Hinzu kam eine unbekannte Zahl von
Christen und Dissidenten judischer
Abslammung, die nach NS-lnterpre
lalion als Juden galten und mit
Nichljuden verheiratet waren. Nach
der Volkszahrung von 1939 gab
es im MGroBdeutschen Reich-, also
einschlieBlich Osterreich, Bohmen
und Mahren, noch 330 892 Juden
einschtiel1lich Christen jOdischer
Abkunfl. Von den rassisch definierten
Juden lebten noch rund 20 000 in
einer Mischehe.
Hier wird deutlich, dar-. sich durch
den Verfolgungsdruck gen6tigt zahl
reiche jOdische Mischehepartner
bereits frOh zur Auswanderung enl
schlossen hatten, zumeist mit ihren
Familien.

Mischehen

Das galt auch fUr Krefeld. Von 131
jOdischen Mischehepartnern, die zwi
schen 1933 und 1945 in Krefeld
lebten, emigrierten 32. Bis auf
eine Ausnahme waren es Familien,
bei denen der jOdische Ehepartner
mannlich war.
Die Volkszahlung des Jahres 1939
gab auch erstmals Auskunfl Gber
die lahl der .Mischlinge-. Danach
lebten in Deutschland 73 738 .Misch
linge 1. Grades-, bei denen ein
Etternteil jOdischer Abstammung war.
Hinzu kamen 42 811 .,Mischlinge 2.
Grades·, bel denen ein Grol!eltemteil
jOdischer Abkunfl war. Die lahl der
.,Mischlinge 2. Grades~ war wohl
wesentlieh groBer, sie lie6 sich aber
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nicht eindeutig ermitteln.
Alles in allem laP..t sich also sagen,
dar.. von der Verfolgung der Misch
ehen und der "Mischlinge" fund 150
000 Menschen betroffen waren.

Die Kategorie der "Mischlinge" war
erst in Folge der "Nurnberger
Gesetze" geschaffen worden. Unter
den "NOrnberger Gesetzen" sind zwei
Maf1nahmen zu verstehen. Nach
dem "ReichsbOrgergesetz" konnten
aile in StaatsbOrger deutschen oder
artverwandten Blules ReichsbOrger
und somi! Trager der vollen politi
schen Rechte sein. Das "Gesetz zurn
Schutz des deulschen Blutes und
der deutschen Ehren verbal Juden
die Ehe und den auf1ereheJichen
Verkehr mit Staatsangeh6rigen deut
schen oder artverwandten Blules.
Dieses letztere Gesetz war vor allem
deswegen erlassen worden, weil im
Laufe des Jahres 1935 in der NSDAP
verstarkt Stimmen laut geworden
waren, die einen "positiven Rasse
schutz" fUr deutsche Frauen und
Madchen forderten. Grund hierfOr
war eine in Augen der NS-Ras
seexperten unzuverlassige und
unklare Rechtssprechung. Das
Reichsgerlcht hatte namlich Antrage
von Personen auf Nichtlgkelts
erklarung ihrer Ehe wegen der nicht
arischen Rassezugeh6rigkeit ihres
Ehepartners abgelehnt. Auf der ande
ren Seite weigerten sich zunehmend
Standesbeamte, Ehen zwischen
Christen und Juden zu schlier.!.en,
was yom Reichsinnenministerium
sanktioniert wurde.

21 "Mischehen" zwischen
1933 und 1935 in Krefeld

Dar.!. von Selten der NSDAP in
dieser Frage ein gewisser Hand
lungsbedarf gesehen wurde, wird am
Beispiel Krefeld deutlich. Zwar sind
auch hier Faile bekannt, bei denen
sich Standesbeamte weigerten, Ehen
zwischen Christen und Juden zu
schlier.!.en, auf der anderen Seile
wurden aber zwischen dem
30.1.1933 und dem 15.9.1935, dem
Tag des Erlasses der "Nurnberger
Gesetze", In Krefeld 21 Mischehen

geschlossen. Zum Vergleich: zwi
schen dem 1.1.1930 und dem
30.1.1933 waren es 17 gewesen.
Gerade aus Sicht der Parteibasis
handelte es sich bei dem Thema um
keine Marginalie. Aus Krefeld und
Umgebung gibt es Vorfalle, die dies
illustrieren. Schon im Sommer 1933
war eine junge Frau, die mit einem
Juden verlobt war, von der SA durch
Aldekerk getrieben und mil1handelt
worden. In Krefeld kam es im
Sommer 1935 zu regelrechten
Tumulten, als der neu verpflichtete
Musikdireklor des Stadttheaters,
Hans Schwiegers, bei elnem Konzert
in der Stadthalle Wagnersche Musik
spielen lier... Es war bekannt gewor
den, dar.!. Schwiegers mit einer
JOdin verheiratet war. Erst durch
eine Intervention des Reichspro
pagandaministeriums konnten die
Wogen geglattet werden. Man einigte
sich darauf, dar.!. Schwiegers seinen
Posten nicht antreten durfte.

Blutschutzgesetz

Nach dem Erlar.!. des "Blutschutzge~

setzes", wie es kurz genannt wurde,
gab es keine Eheschlier.!.ungen zwi
schen Juden und "Deutschblutigen"
mehr. Man verstarkte auch zuse
hends von amtlicher Seite den Druck
auf die nichtjGdischen Ehepartner,
sich scheiden zu lassen.
1938 wurde eln revidiertes Ehe
gesetz erlassen, durch das die
Auflbsung von Mischehen erleichtert
wurde. Nur wenige machten jedoch
davor: Gebrauch. Nach Kriegsbeginn
steigerte sich der Druck noch einmal.
Oftmals wurden die nichtjudischen
Ehepartner auf die Gestapo geladen,
wo ihnen intensiv zugeredet wurde,
einer Scheldung zuzustimmen. Ins
gesamt wurden relchsweit aber nur
rund 7% der Mischehen geschieden.
(In Krefeld lieg! der Prozentsatz mit
rund 12% interessanterweise h6her).
Was man damats noch nicht wissen
konnte war, dar.. nach Beginn der
Deportationen eine Scheidung fast
einem Todesurteil gleichkam. Wer als
geschiedener jOdischer Mischehe
partner noch in Deutschland lebte,
wurde fast durchweg deportiert. Das
gleiche Schlcksal hatten judische
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Witwer und Witwen, deren "arischer"
Ehepartner verstorben war.

Aber auch generell wurde das Leben
in den Mischehen immer schwieriger.
Dies zeigte sich schon in Kleinigkel
ten. Ab 1935 wurde in vielen Orten,
so auch in Krefeld, Juden der Besuch
der Schwimmbader verboten. Viele
Kurorte blieben ihnen verschlossen.
Dies bedeutete, dar.. ein gemeinsa
mer Urlaub oder selbst ein gemein
samer Wochenendausflug oft nicht
mehr mbglich war.

"Sarah" und "Israel"
Die seit dem 1. Januar 1939 geltende
Auflage, dar.. aile Juden, die keinen
"typisch jOdischen "Vornamen trugen,
den zusatzlichen Vornamen "Israel"
oder "Sarah" annehmen mur.!.ten,
stellte eine zusatzliche, schlimme
Belastung dar. Ole im September
1941 erlassene Verordnung Ober
das Tragen eines "Judensterns" galt
dagegen nicht fUr aile jOdischen
Mischehepartner. Betroffen waren
nur jOdische Manner in einer Ehe,
aus der keine Kinder hervorgegan
gen waren.

Sonderregelungen der
"Nurnberger Gesetze"

Wie bereits geschildert wurde die
Kategorie der "Mischlinge" erst in
Foige der ,,NOrnberger Gesetze"
geschaffen. 1m Gegensatz zu den in
Mischehe lebenden Juden gab es
fUr sie zahlreiche Sonderregelungen,
die sie auf einigen Gebleten mit den
"Deutschblotigen" gleichsteilten.
Dies war darauf zurOckzufUhren, dar.!.
es innerhalb der FUhrungsgremien
des "Dritten Reiches" Auseinander
setzungen daruber gab, wie dieser
Personenkreis zu behandein seL
Wahrend Parteistellen die "Misch
linge" wie den judischen
Bevblkerungsteil behandelt wissen
wollten, gab es vor allem im Reich
sinnenministerium Stimmen, die sich
gegen eine solche Behandlung aus
sprachen. Grund hierfur war die
BefUrchtung, dar.!. es bei den
nichljudischen Famalienangehorigen
zu Unruhen kommen k6nnte, wenn
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zu harte MaBnahmen getroffen
wOrden.
Insofem bedeuteten die ~NOrnberger

Gesetze- und die Foigeverordnun
gan eine Verbesserung fOr die Lage
der ..,Mischlinge", Waren sie zuvor
den Juden gleichgestelll gewesen,
gab as fUr sie nun, was den Besuch
von Schulen etc. anging, 6jnlge
VergOnstigungen im Vergleich zur
jOdischen BevOlkerung. Sie wurden
zunachst segar, bis 1940. zum
Milit8r eingezogen. Trotzdem war
ihre Situation aHes in allem
bedrOckend. Allain schon die Tatsa
cha. daf1.Mischlinge- nicht in das
.Jungvolk- oder in die .HiUerjugend"
aufgenommen wurden und in der
Berufswahl star\(, eingeschrankt blie
ben, macht dies deutlich. Besonders
einschneidend wirkte sich das Ehe
verbot zwischen uMischlingen" und
"DeutschbIOUgen· aus. Wer das
Verbal uberschritt, machle sich der
..Rassenschande" schuldig. Zwar gab
es theoretisch die MOgtichkeit, beim
..SteUvertreter des Fuhrers", Rudolf
Hess, um eine Sondergenehmigung
zu bilten; diese Sondergenehmigun
gen wurden aber in der Regel
nicht erteilt. OarOber hinaus setzten
sich die Antragsteller dem Verdacht
aus, "Rassenschande" zu betreiben,
wodurch sie in das Blickfeld der
Geslapo gerieten und oftmals fOr
Monate Oberwacht wurden.

Nach Kriegsbeginn und nach Beginn
der Deportationen wurde fUr die
jOdischen Mischehepartner und die
"Mischlinge" die Lage immer bedroh
richer. Leitende Nationalsoziatisten
und besonders die SS dr~ngten

darauf, dar.. auch dieser Personen
kreis in die Vemichtung mil einbe
zogen werden sollte. Auf der Wann
seekonferenz im Januar 1942, bei
der der Judenmord kOOfdlniert und
organisatorisch in die Wege geleitet
wurde, wiederholle Heydrich seine
zuvor schon mehrfach erhobene For
derung, die ..Mischlinge 1. Grades·
und die jOdlschen Mischeheparlner
sollten, was ihre Behandlung und
ihr Schicksal anging, den anderen
Juden gleichgeslellt werden. Wieder
rum widerselzle sich das Reichin
nenministerium aus der BefOrchtung

heraus, da(l, gerade wahrend des
Krieges hierdurch eine zu gro(l,e
Unruhe in die Bevolkerung hin
eingetragen wOrde. Hitler teille
letztlich diese BefOchtungen, und
dar.. sie nicht unberechtigt waren
zeig!e sich im Oktober 1943. 1m
Bestreben, zumindest die Reichs
hauptstadt ~judenfrei·zu machen,
verhaftete die Berliner Polizel aile in
einer Mischehe lebenden Juden und
bereitete deren Deportation vor. Dar
aufhin kam es zu Proteslaktionen der
AngehOrigen, die eine Wache anhiel
ten und Goebbels, der auch Berliner
Gauleiter war, dahin brachten, die
Freilassung der Verhafteten anzuord
nen.
Nach der Wannseekonferenz ver
schlechterte sich die Situation der
"Mischlinge" drastisch. Seit 1943
wurden "Mischllnge 1. Grades" nicht
mehr in Lehrstellen vermittelt, im
Februar 1944 kam es zum Ausschlur..
aller "Mischlinge 1. Grades· aus der
"Deutschen Arbeitsfront" .

Einberufung in die
Organisation Todt

Auf Befehl Hitlers wurden im Oktober
1943 aile nicht wehrpflichtigen
~Mlschlinge· und mit ..VolijOdinnen"
verheiratete Manner, zusammen mit
anderen WehrunwOrdigen,
Zigeunem uoo Vorbestraften zu
Arbeitsbataillonen der Organisation
Todt einberufen. Fur aile nichl
volibescMftigten JUdinnen und
Juden zwischen 18 und 55 Jahren
galt bereits seit dem November
1939 eine allgemeine Arbeitspflicht,
auch fOr die Mischehepartner. Sie
wurden vorzugsweise bei schweren,
schmulzigen und gering geachlelen
Beschattigungen eingesetzt.

Stilndige Furcht vor
der Verschleppung

DarOber hinaus mur.. man natOrlich
die allgemeine Lage der jOdischen
Mischehepartner beachten. In den
Jahren 1941 und 1942 enebten sie
mit, wie ihre jOdischen Verwandlen
verschteppt wurden. Seitdem fehlle
von diesen zumeist jedes Lebenszei-
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chen. Sie seiber standen wie ihre
Kinder unter der Drohung, jederzeit
selbsl deportierl zu werden oder fUr
die geringste GesetzesObertrelung
Ins Gefangnis oder in ein Lager zu
kommen.
EndgOltig wurde dann reichsweit die
Deportation der jOdischen Mischehe
partner zu Beglnn des Jahres 1945
in die Wege geleitet. 1m ganzen
Reich erhielten die Betroffenen den
Befehl, sich am 14. Februar zu
einem besonderen, vordringlichen
und auswartigen Arbeitseinsalz an
den bekannten Sammelstellen ein
zufinden. Die hlervon betroffenen
wurden, soweit sie sich nicht durch
Flucht oder weil sie bereils im befrei
len Gebiet leblen der Deportation
entziehen konnten, noeh in den lelz
ten Kriegstagen in das Lager There
slenstadt gebracht

In unserer Region halte dieser Jelzle
Akt einen etwas anderen Verlauf,
wohl als Reaktlon auf das rasche
Vordringen der AJliierten. Am 17.
September 1944 wurden in K61n,
Wupperlal, DOsseldorf, Essen und
auch in Krefeld die jOdischen Misch·
ehepartner durch die Polizei ver
haftet, teilweise auch die nlcht
zum Arbeitseinsatz eingezogenen
Mischlinge. Die Verhafleten wurden
in Dusseldorf-Derendorf gesammelt
uoo dann, aber verschiedene
Arbeitslager, in das Ghetto There
sienstadt verschleppt, we sie, falls
sie arbeitstahlg waren, Zwangsarbeit
leisten muglen. Am 8.19. Mai 1945
wurden die Lagerinsassen von der
Roten Armee befreit.

30 Krefelder in der
Ietzten Deportation

In Krefeld waren von der lellten
Deportation mnd 30 Personen
betrollen. Mindestens 8 von Ihnen
konnten sich der Verhaflung ent
zlehen, zum Teil waren sie vorher
gewarnl worden.
Mit elner Ausnahme Oberlebten sie
und die zulelzt verschleppten Krieg
und Verfolgung, als nahezu einzige
der rund 600 aus Krefeld deportier
ten Juden.•
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Studienfahrt zur Gedenkstatte Wewelsburg
am 23. September 2000

Die Wewelsburg
Die Wewelsburg in der N::l.he von
Paderbom ist im Zusammenhang
mit der Geschichte des National
sozialismus ein besonderer Ort.
Der ReichsfOhrer 58, Heinrich
Himmler, hatte das historische
Gebaude als eine der Kultst~tten

seiner Organisation auserkoren.
Fur die weitreichenden
Umbaupl:1ne der Weserrenais
5ance-Anlage in aine Trutzburg
nach den Vorslellungen Himmlers
wurde zunachst der Reichsar
beitsdienst herangezogen, spater
benutzte die 58 die Arbeilskrafl
von KZ-Haftlingen. Dazu wurde in
der Nahe sagar ein Konzentrati·
onslager angele9t.

KZ Niederhagen
Das KZ Niederhagen bestand
bis 1943. Kriegsbedingl wurden
die Bauarbeiten zu diesem Zeit
punkt eingestellt. Nach jahrelan
gen Auseinandersetzungen um
das Gedenken vor Ort gibt
es an der Wewelsburg heute
die Dokumentation .Kult- und
Terrorst~tte der SSu und die
wieder zug~nglichgemachten
.KultraumeNzu sehen.

Besonders die SS-Gruft unter
dem Nordturm der Burg legt
durch ihren sakralen Charakter
ein eindrucksvolles Zeugnis Gber
den pseudo-religiOsen Hinter
grund der NS-Ideologie abo Die
Inszenierung ist darauf angelegt,
.heilige Schauer" zu erzeugen.

Der Herrschaftsanspruch der SS
wird in diesem Raum fUhlbar und
erganzt das theoretische Wissen
Gber den Charakter der nach dem
Krieg als verbrecherisch einge
stutten Organisation.

Sludienfahrt
Die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer der Studienfahrt werden bet
dem Rundgang auf der Wewels
burg von einem padagogischen
Mitarbeiter des Kreisrnuseums
betreut werden. wahrend der
Mittagspause besteht die
Meglichkeit zu einem Imbil1 in der
Burgklause (nicht im Preis iobe
griffen). Am Nachmittag kann das
ehemalige Lagergelande, das
heute Wohn- und Gewerbegebiel
ist, besichligt werden. Hierzu iSI
allerdings ein Ful1weg von etwas
mehr als einem Kilometer (zunJck
bergauf!) in Kauf zu nehmen.

Die Kosten fUr die Exkursion
liegen voraussichtlich um 50,
OM, Anmeldungen nimmt die
Volkshochschule entgegen (Ver
anstaltungsnummer 1-11).
Zur Vorbereitung wird die
gemeinsame Internet-Seite der
Gedenkstatten in NRW empfohle
nen: www.ns-gedenkstaetten.del
nrw. _

26. Oklober 2000. 19.30 Uhr
Dieter Passer fiber

Wilhelm Elfes

Or. Oiether Passer, Rechtsanwall
und ehemaliger Justizminisler
des Landes Nordrhein-Westfaten,
isl vorn Villa Merlander e.V. zu
einer Veranstaltung nach Krefeld
eingeladen worden. Anfang des
Jahres erschien ein neues Buch
Or. Possers, in dem er Gber seine
Zeit als "Anwalt im Kalten Krieg

N

berichtet. Einer seiner Mandan
ten war der schon von den Naticr
nalsozialisten verfolgte Wilhelm
Elfes. In den 30er Jahren war
Elfes kurze Zeit Polizeiprasident
in Krefeld, bis er als Mitglied des

Zentrums Berufsverbot erhielt.
Die NS-Zeil Gberstand er als
Tabakhandler. Nach dem Krieg
wurde er OberbOrgermeisler in
MOnchengladbach.

Sein Engagement in der
Gesellschaft fOr die Wiederver
einigung Deutschlands und im
Weltfriedensausschul1 machte
ihn auch dem neuen Staat
suspekt. Als er 1953 das Grab
seines im Kriege gefallenen
Sohnes in Danemark und seine
Enkelkinder in Holland besuchen
wollte, stellten die Beh6rden ihm
keinen - damals noch notwen
digen - Reisepass aus. Als
Grund wurde vorgegeben, Elfes
gef~hrde .die auBere und innere
Sicherheit Oeutschlands~.

Wilhelm Elfes
Polizeiprasident in Krefeld
1927 -1933

Oem Schicksal des Wilhelm Elfes
ist die Veranstaltung mit dem
Untertitel NOemokrat und Patrior
gewidmet. Sollte man nach all'
den Jahren zu einer gerechteren
Bewertung seiner Person
kommen konnen? Es kennte
sein, dass in seiner Heimatstadt
Krefeld ein gewisser Nachholbe

dart besteht. -
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TERMINE

Veranstaltungshinweise

Donnerstag, 16.11.2000,20.00
Uhr, VHS, V.: VHS, Dr. Ingrid Schu
petta
Rosine Franks Geschenk an Kre
feld, Vortrag

TERMINE - AUSSTELLUNGEN

27. August bis 15. Oktober
2000
Fremdarbeiterinnen und Fremd
arbeiter in Krefeld 1939 bis 1945,
Eine Ausstellung der Geschlchts
werkstatt Krefeld e.V.
Gebffnet ist an den Sonntagen, 27.
August, 10. und 24. September
sowie 15. Oktober 2000 jeweils 14
bis 17.00 Uhr,. Zuganglich sind die
Ausstellungsraume auch wahrend
der Abendtermine in der Villa
Merlander sowie nach Vereinbarung
(nur Gruppen).

Tagung, mit Prof. Christoph
Dohmen, OsnabrOck, Prof. Wil
helm Marquart, Berlin und Rabbl
nei Dr. Erwln Schild, Toronto

Donnerstag, 7.12. 2000, 20.00
Uhr, VHS, V.: VHS, Burkhard
Ostrowski, Kempen
Reinhard Schippkus, Krefeld,
Tapetenindustrie in Krefeld, Vor
trag

Donnerstag, 23. 11.2000,19.30
Uhr, Villa Menander, V.: lileralurbOro
NRW und Forderverein Villa
Menander, Reinhard Kaiser,
Frankfurt, Dies Kind soU leben.
Die Aufzeichnungen der Helene
Holzmann 1941-1944,lesung

22. Oktober bis 3. Dezember
2000
Unter Vorbehalt ~ Ruckkehr aus
der Emigration nach 1945, Eine
Ausstellung des Vereins El·DE~

Haus KGln
Ge6ffnet ist Donnerstags von 1B bis
21 Uhr und Sonntags von 12 bis 17
Uhr sowie nach Vereinbarung (nur
Gruppen).

Freitag bis Sonntag, 10. bis
12.11. 2000, Papst-Johannes
Haus, v.: Bisch6fliche Akademie
des Bistums Aachen, Tora und
Talmud: Grundpfeiler des Juden
tums und Herausforderung des
Christentums,

Die Herstellung des Menander~

Sriefes wurde un{erstUtzt von der
Stadtische Werke Krefeld AG

Dienstag, 31.10. 2000, 19.30 Uhr,
Villa Merlander, V.: Forderverein Villa
Merlander, Dr. Eugen Gerritz, Kre
feld, Vergangenheitspolitik in Kre
feld, Vortrag

Er6ffnungstag, Unter Vorbehalt
- RUckkehr aus der Emigration
nach 1945, eine Ausstellung des
Vereins El-DE-Haus K61n (bis
lOrn 3. Dezember 2000)

Donnerstag, 26.10. 2000, 19.30
Uhr, Villa Menander, V.: F6rderverein
Villa Merlander, Dr. Olether Posser,
Essen, Wilhelm Elfes - Demokrat
und Patriot, Vortrag
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1m Met!i:tnder-Rundbrief

IvetijfWfl~lChen Wi[W~mauChweise:ahderer Verelneoder
tutioofm zu Veran~altlJngen, die
sich mit der jOngeren Geschlchte
und ih1er Aufarbeitung, zumalln
Krefeld. befassen.
Der Meriander-Srief 3 erscheint im
Oeze..mber; Redaktionsschluss ist
der 15. November.

Donnerstag, 7.9. 2000, 19.30
Uhf, Villa Merlander, ~Frerndar

beiterinnen und Fremdarbeiter in
Krefeld·, die Geschichtswer1<statt
zu ihrem Projekt; Vortrag und Dis
kussion

TERMINE· VERANSTALTUNGEN

Sam.lag, 23.9. 2000, ab 9.00
Uhr, v.: Forderverein Villa Merlander
und VHS, Studienfahrt zurWewels
burg

Sonntag, 10.9. 2000, 11.00 Uhr
bis 18.00 Uhf, Villa Merlander,
Y.: Forderverein Villa Merlander und
NS-DokumentationssteJle, Zum Tag
des offenen Denkmals: Geburts
tagsparty fOr zwei Bilder - Die
Campendonk-Gemalde werden
75
11.00,12.00 und 13.00 Uhr
FOhrungen (Anmeldungen erfe
derlich, Tel.: 86 27 03, vorm.)
14.00 -17.00 Uhf Besichtigung
des Campendonk-Raumes und
der Ausstellung "Fremdarbeilerin
nen und Fremarbeiter in Krefeld~

14.00 ·16.00 Uhr Kaffee und
hausgemachter Kuchen im Win
tergarten und im Wohnzimmer,
17.00 Uhr
Klezmer-Tov - Live Musik im
Wohnzjmmer

19.9.2000, 19.30 Uhr, Villa
MerUindar, V.: Geschichtswerkstatt
Krefeld und N$-Dokumentations
stelle,
Ursula Reuter, Entschadigung
von Zwangsarbeit, Vortrag

Samstag, 30. 9. 2000, Rosh Has
hana (jOdischer Neujahrstag)

Dienstag, 17.10. 2000, 19.30
Uhr, Villa Menander, Sltzung des
Kuratoriums

Sonntag, 22.10. 2000,14.00 Uhr
bis 17.00 Uhr, Villa Menander, V.:
NS-Dokumenlationsstelle,


