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J�RGEN W. SCHMIDT

Die Landr�te des Kreises Westprignitz von 1860 bis 1920

Anl��lich einer n�heren Besch�ftigung mit dem Kapp-L�ttwitz-Putsch im M�rz 
19201 stellte ich zu meiner gro�en �berraschung fest, dass es noch erhebliche 
L�cken im Lebenslauf des aus Perleberg geb�rtigen Dr. Traugott v. Jagow gibt. Er 
fungierte w�hrend des Kapp-Putsches als kurzzeitiger Innenminister der Putschi-
stenregierung von Wolfgang Kapp, war vorher aber von 1895 bis 1906 ein tatkr�f-
tiger Landrat des Kreises Westprignitz mit Dienstsitz in Perleberg. Von 1909 bis 
1916 wirkte er als Polizeipr�sident von Berlin sowie von 1916 bis 1918 als Regie-
rungspr�sident des Regierungsbezirkes Breslau als erfolgreicher, stockkonservati-
ver, manchmal wegen seiner mit fester Hand getroffenen Ma�nahmen umstrittener 
preu�ischer Verwaltungsbeamter. Zudem hat Traugott von Jagow seinen wissen-
schaftlichen Biographen2 noch nicht gefunden. Aber auch f�r seine unmittelbaren 
Amtsvorg�nger und Amtsnachfolger als Landrat des Kreises Westprignitz existie-
ren keinerlei Lebensabrisse.3 Deshalb beabsichtige ich in diesem Aufsatz die vor 
allem aus den einschl�gigen Akten4 des preu�ischen Innenministeriums gesch�pf-

1 Siehe zum Kapp-Putsch vom M�rz 1920 den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Archivale des Jahres 
2010: Aus den Tagen des Kapp-Putsches in Erfurt. Ein Bericht des Erfurter Oberb�rgermeisters Dr. 
Mann. In: Jahrbuch f�r Erfurter Geschichte 5 (2010), S. 9–29.

2 Ich sehe hier ab von den kurzen Beitr�gen von E. Dammrau: Traugott von Jagow, Landrat des 
Kreises Westprignitz, und Hans G�low: Traugott von Jagow. Der Polizeipr�sident von Berlin, bei-
de Aufs�tze (ersterer mit Bild) in: Prignitzer Heimatjahrbuch 7 (1942), S. 67 und S. 68–74. Der am 
10. 5. 2010 in der Internetenzyklop�die Wikipedia eingesehene biographische Beitrag zu Traugott 
von Jagow ist bemerkenswert mager und zudem erheblich fehlerbehaftet. Ich m�chte an dieser Stel-
le Herrn Dr. Uwe Czubatynski (Brandenburg) f�r seine helfenden Hinweise danken. 

3 Siehe hierzu: Grundri� zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe A: Preu�en. Hrsg. 
von Walther Hubatsch. Bd. 5: Brandenburg, bearbeitet von Werner Vogel. Marburg/Lahn 1975, S. 
111. Einige Angaben sind auch dem allj�hrlich in Berlin herausgegebenen Handbuch �ber den K�-
niglich Preu�ischen Hof und Staat f�r das Jahr …, zu Zeiten der Weimarer Republik und in den 
Anfangsjahren des 3. Reichs umbenannt in Handbuch �ber den Preu�ischen Staat f�r das Jahr … 
entnommen, welches im weiteren als „Staatshandbuch“ mit der jeweiligen Jahresangabe zitiert 
wird.

4 Soweit nicht ausdr�cklich anders erw�hnt, sind alle Dokumente und Angaben den „Acta betr. das 
Landraths-Amt West-Prignitz“ (1865-1920) entnommen, welche unter der Signatur HA I Rep. 77 
Nr. 5415 im Geheimen Staatsarchiv Preu�ischer Kulturbesitz (GStA) in Berlin-Dahlem aufbewahrt 
wird. Nur f�r den Landrat Hartwig von Graevenitz hat sich zus�tzlich noch seine vom Central-B�ro 
des preu�ischen Innenministeriums angelegte Personalakte erhalten, welche eine ganze Reihe wich-
tiger Angaben �ber seine dienstliche Karriere enth�lt. Sein Lebensabri� f�llt deswegen, wie der des 
wohl bedeutendsten Westprignitzer Landrats Traugott von Jagow, besonders detailliert aus. Falls 
hier keine bedauerlichen Kriegsverluste vorliegen sollten, w�re es durchaus denkbar, dass manche 
Personalakte von j�ngeren preu�ischen Beamten als „Beuteakte“ ihren Weg nach Moskau fand, wie 
es sich z. B. bei der Personalakte des Reichsinnenministeriums des vormaligen preu�ischen Beam-
ten Rudolf Diels (u. a. von 1924 bis 1927 als Regierungsassessor am Landratsamt Neuruppin t�tig 
und im M�rz 1930 als Landratskandidat f�r den Kreis Ostprignitz im Gespr�ch) zeigt, die sich heu-
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ten knappen Lebensabrisse nebst einigen n�heren Einzelheiten ihres beruflichen 
Wirkens in der Prignitz f�r diejenigen f�nf preu�ischen Verwaltungsbeamten dar-
zubieten, welche die Funktion eines Landrates des Kreises Westprignitz im Zeit-
raum von 1860 bis 1920 aus�bten. Ob es mir gelingen wird, einen gleichartigen 
Aufsatz auch �ber die vier Westprignitzer Landr�ten der darauffolgenden Jahre 
1920 bis 1945 (Karl Willigmann, August Sommer, Wilhelm v. Go�ler, Johannes 
Bierbach) bzw. �ber die Landr�te des Kreises Ostprignitz von 1860 bis 1945 zu 
verfassen, bleibt der Zukunft �berlassen. 
Erstaunt hat mich trotz meiner bereits l�nger andauernden Besch�ftigung mit preu-
�ischer Verwaltungsgeschichte der Umstand, dass bei der Besetzung der Landrats-
stelle im Kreis Westprignitz zwischen 1860 und 1918 der Sohn auf den Vater (Fa-
milie v. Jagow) bzw. der j�ngere Bruder auf den �lteren Bruder (Familie v. Grae-
venitz) folgen konnte. Zudem waren die beiden Familien v. Jagow (m�rkischer Ur-
adel) und v. Graevenitz (altm�rkischer Uradel) durch vielfache Familienbande eng 
miteinander verwandt – so war z. B. Landrat Hans-Joachim v. Graevenitz mit einer 
Tochter des Erbj�germeisters G�nter v. Jagow auf R�hst�dt verheiratet. Seine un-
mittelbaren Amtsvorg�nger, die beiden Landr�te Julius Alexander und Traugott 
Achaz v. Jagow, standen ebenfalls in engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu 
den beiden Kreisdeputierten (Erbj�germeister v. Jagow, Graf Wilamowitz) des 
Kreises Westprignitz. Eine derartig enge verwandtschaftliche Verflechtung der 
Landr�te habe ich bei meinen bisherigen Forschungen in den preu�ischen Provin-
zen Posen, West- und Ostpreu�en sowie Schlesien nicht beobachten k�nnen. Al-
lerdings machte der 2001 verstorbene Marburger Historiker Prof. Dr. Thomas 
Klein ganz �hnliche Beobachtungen in der angrenzenden preu�ischen Provinz 
Sachsen. Klein spricht f�r das gesamte 19. Jahrhundert geradezu von „Landratsdy-
nastien“ und nennt hierzu unter anderem das Beispiel der Grafen von der Schulen-
burg im Kreis Salzwedel.5

Erstaunlich ist dieser Umstand vor allem deshalb, weil sich aus den Akten eindeu-
tig ergibt, dass sowohl das preu�ische Innenministerium wie auch der dem Land-
kreis Westprignitz unmittelbar vorgesetzte Regierungspr�sident in Potsdam vor der 
Berufung eines neuen Landrats jedesmal sehr gr�ndlich die fachlichen Qualit�ten 

te im Milit�rarchiv Moskau befindet (siehe Klaus Wallbaum: Der �berl�ufer. Rudolf Diels (1900–
1957). Der erste Gestapochef des Hitler-Regimes. Frankfurt am Main [u. a.] 2010, S. 49, 53 und 
357). Leider gibt es kaum ernsthafte Anstrengungen, jene zahllosen deutschen „Beuteakten“ aus 
Russland zur�ckzuholen, wo sie v�llig nutzlos in den verschiedensten Archiven lagern, oder sie 
dort wenigstens im Interesse der deutschen Geschichtsforschung mikrozuverfilmen.

5 Thomas Klein: Zur Verwaltungsgeschichte der Provinz Sachsen – Preu�ische Landr�te im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik. In: Oswald Hauser (Hrsg.): Vortr�ge und Studien zur preu-
�isch-deutschen Geschichte. K�ln [u. a.] 1983, S. 251–323 (Neue Forschungen zur brandenburg-
preu�ischen Geschichte; 2), siehe zu den „Landratsdynastien“ besonders S. 268–272. 
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und den Charakter aller auftretenden Bewerber pr�ften6 und diese pers�nlichen Ei-
genschaften bei ihren Vorschl�gen und Entscheidungen ber�cksichtigten. Etwaige 
Versuche von Protektion waren daher, wie die an sp�terer Stelle noch n�her zu er-
w�hnende Einflu�nahme der Gr�fin Mirbach auf die Besetzung des Landratsamtes 
im Kreis Westprignitz im Jahre 1895 zeigt, v�llig kontraproduktiv und hatten beim 
damaligen preu�ischen Innenminister v. K�ller h�chstens eine negative Auswir-
kung f�r den protegierten Kandidaten. Erst nach der Novemberrevolution 1918 und 
dem Sturz der Monarchie in Deutschland, mit dem Amtsantritt von Landrat Dr. 
Paul Spiritus im Jahr 1919, kam das Landratsamt des Kreises Westprignitz erst-
mals in nichtadelige H�nde. 
Eine versuchte Enflu�nahme auf die Besetzung des Landratsamtes mit Hilfe des 
„richtigen“ Parteibuchs durch den Kreisvorsitzenden Schulz der Sozialdemokrati-
schen Partei im Kreis Westprignitz l��t sich allerdings bereits f�r die Anfangszeit 
der Weimarer Republik 1919 klar und eindeutig nachweisen. Der damals von 
Schulz vorgeschlagene sozialdemokratische Kandidat Wilhelm Siering gelangte 
jedoch, vor allem weil Siering selbst als damaliger preu�ischer Landtagsabgeord-
neter auf jenes Amt nicht pr�tendierte, nicht in die engere Auswahl. Dem schlie�-
lich bestallten, parteilosen Landrat Dr. Spiritus war in jenen aufgeregten Zeiten 
keine l�ngere, ersprie�liche Amtsf�hrung m�glich. Schnell wurde er nach dem 
Kapp-Putsch 1920 ohne n�here Begr�ndung infolge politischer Intrigen „abges�gt“ 
und vom neuen preu�ischen Innenminister Carl Severing (SPD) durch den Sozial-
demokraten Karl Willigmann in seinem Amt als Landrat ersetzt. W�hrend Willig-
mann sich nur kurze Zeit als Landrat halten konnte und unter skandal�sen Umst�n-
den abging, unterlag auch die Amtsf�hrung seines sozialdemokratischen Nachfol-

6 Wenn Friedrich Winterhager (G�nter Gereke. Ein Minister im Spannungsfeld des Kalten Krieges. 
2. durchgesehene Auflage. Ludwigsfelde 2003, S. 17) bez�glich des h�heren preu�ischen Beam-
tennachwuchses speziell in der Provinz Brandenburg schreibt: „Besonders an der inoffiziell so ge-
nannten Garderegierung in Potsdam war ein Adelspr�dikat, ein Reserveoffizierspatent oder ein 
staatsrechtlicher Doktortitel nachgerade unerl�sslich f�r ein Fortkommen im h�heren Dienst“, so 
beschreibt er zwar ein noch heute ziemlich weitverbreitetes und gerade von G�nter Gereke in sei-
nen sp�ter noch zu erw�hnenden Memoiren kultiviertes Topos, doch sah die Wahrheit ganz anders 
aus. Studiengang und abzulegende Pr�fungen waren f�r h�here Verwaltungsbeamte in Preu�en ge-
nau vorgeschrieben, und bei den amtlichen Pr�fungen wurde keinem Kandidaten etwas geschenkt, 
so dass ein „Durchfallen“ bei der zweiten „gro�en“ Staatspr�fung keineswegs selten war. Und ge-
rade in ihrer Ausbildungsphase als Regierungsreferendar und sp�ter als junger Regierungsassessor 
unterlagen die jungen Beamtenanw�rter einer eingehenden Beaufsichtigung und unnachsichtigen 
Bewertung durch ihre jeweiligen Dienstvorgesetzten, welche zu einer strengen Auswahl f�r die zu-
k�nftig zu bekleidenden Dienststellungen f�hrten. Ein etwaiges Reserveoffizierspatent war deshalb 
kaum n�tzlich und auch gar nicht amtlich gefordert, wie z. B. die beiden krankheitshalber unge-
dienten Br�der v. Graevenitz zeigen, und es gab in der Provinz Brandenburg sehr wohl Regierungs-
r�te, Landr�te und Regierungs-Assessoren, welche nicht von Adel waren. Selbst der juristische 
bzw. staatswissenschaftliche Doktortitel bewies keineswegs die besondere Bef�higung seines Tr�-
gers f�r den h�heren Verwaltungsdienst, konnte aber dennoch den Ausschlag geben, wenn zwei an-
sonsten gleichwertige Bewerber zur Auswahl standen. 
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gers August Sommer allgemeiner und �ffentlicher Kritik. Der aus Ostpreu�en 
kommende Landrat Sommer, welcher zudem noch eine katholische Ehefrau hatte, 
konnte nie so richtig mit der Bev�lkerung seines Kreises „warm“ werden und 
�berdauerte in seiner amtlichen Funktion bis hin zum Jahr 1932 nur dank des 
„richtigen“ Parteibuchs und eines Zusammenspiels f�r ihn g�nstiger Umst�nde. 
Seinem bei der Bev�lkerung recht beliebten Vor-Vorg�nger Dr. Paul Spiritus, wel-
cher nebst seiner Ehefrau aus dem Rheinland geb�rtig war, hatte bezeichnender-
weise anl��lich seiner Wahl 1919 und seiner anschlie�enden T�tigkeit im Kreis 
Westprignitz niemand auch nur im Ansatz �belgenommen, dass die Familie Spiri-
tus katholischen Bekenntnisses war. 
Anhand der Geschichte der Landr�te des Kreises Westprignitz kann man jedenfalls 
exemplarisch erkennen, wie eng gelegentlich die Regionalgeschichte der Prignitz 
und die allgemeine deutsche Geschichte miteinander verzahnt waren. 

1. Julius Alexander von Jagow (1825–1897), Landrat von 1860 bis 1895

Julius Alexander v. Jagow7 wurde am 6. August 1825 in Dallmin als Sohn des Ma-
jors a. D. Wilhelm v. Jagow (1783–1863) auf Dallmin und dessen Ehefrau Agnes 
geb. Gr�fin von der Schulenburg (1789–1853) geboren. Sein �lterer Bruder war der 
hohe preu�ische Beamte (1846–1861 Landrat von Kreuznach, 1861/62 Polizei-
pr�sident von Breslau, 1862–1879 Oberpr�sident der Provinz Brandenburg) Gustav
Wilhelm v. Jagow (geb. am 7. 9. 1813 in Dallmin, gest. am 1. 2. 1879 in Berlin), 
der auch kurzzeitig (vom 17. M�rz bis 8. Dezember 1862) das Amt des preu�i-
schen Innenministers bekleidete. Julius Alexander v. Jagow hingegen wurde sp�ter 
Mitbesitzer des Rittergutes Dallmin und war auch Domherr des im K�nigreich 
Sachsen gelegenen Stiftes Wurzen. Nach dem Besuch der Klosterschule in Ro�le-
ben und einem Jura-Studium in Heidelberg und Berlin trat er am 11. Januar 1849 
als Gerichts-Auskultator zu Frankfurt (Oder) in den Staatsdienst ein. Vom 1. April 
1849 bis zum 1. April 1850 diente v. Jagow als Einj�hrigfreiwilliger beim Milit�r. 
Am 13. Dezember 1859 erhielt der damalige Gerichtsreferendar v. Jagow seine Er-
nennung zum Gerichtsassessor. Am 21. April 1860 wurde er zum Landrat des 
Kreises Westprignitz ernannt und 1867 zum Abgeordneten des Reichstages8 des 

7 Zur Geschichte und Genealogie der Familie v. Jagow siehe das Genealogische Handbuch der adeli-
gen H�user: Adelige H�user A Bd. 3. Gl�cksburg (Ostsee) 1957, S. 254–268.

8 Sowohl in der Allgemeinen Deutschen Biographie Bd. 13, M�nchen 1881 (Nachdruck Berlin 
1969), S. 662 wie auch in dem von G�nter Richter verfa�ten, auf den Angaben der ADB beruhen-
den Beitrag zu Gustav von Jagow in der Neuen Deutschen Biographie Bd. 10, Berlin 1974, S. 300 
findet sich die pauschale Bemerkung, dass Gustav von Jagow den Kreis Westprignitz 1867 als Ab-
geordneter im Reichstag des Norddeutschen Bundes vertrat. Jedoch betraf dies erst die Zeit ab dem 
August 1867. Von Februar bis August 1867 hatte dasselbe Wahlmandat n�mlich sein j�ngerer Bru-
der Julius Alexander von Jagow inne, denn in der Akte GStA HA I Rep. 77 Nr. 5415 wird ganz 
eindeutig festgestellt, dass Julius Alexander von Jagow der damals gew�hlte Reichstagsabgeordnete 
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Norddeutschen Bundes gew�hlt. Julius Alexander von Jagow war mit Thekla Ma-
rie Gr�fin Wilamowitz-M�llendorf (1833–1900) verheiratet. Mehrfach wurde der 
Westprignitzer Landrat durch Verleihung von Orden und Titeln geehrt. Am 18. 
Februar 1892 erkrankte der bislang diensteifrige und pflichttreue Landrat so hart-
n�ckig und langwierig, dass seine Stellvertretung vom Kreistag beschlossen wer-
den mu�te. Ab Juli 1892 stabilisierte sich die Gesundheit des Landrats, so dass er 
seinen Dienst wieder aufnehmen konnte. Trotzdem bat der gesundheitlich fortw�h-
rend geschw�chte Landrat Anfang M�rz 1895 um seine alsbaldige Pensionierung 
zum 1. Mai 1895. Am 17. April 1895 wurde auf „Allerh�chste Ordre“ des preu�i-
schen K�nigs dem im Alter von fast 70 Jahren auf eigenen Wunsch aus seinem 
Amte ausscheidenden Landrat des Kreises Westprignitz, dem Geheimen Regie-
rungsrat Julius Alexander von Jagow, der „Rote Adler-Orden III. Klasse mit der 
Schleife“ verliehen. Der Landrat hatte zuletzt ein Diensteinkommen von 4.880 
Mark j�hrlich zzgl. 492 Mark Wohnungsgeld bezogen. Ihm wurde jetzt eine j�hrli-
che Pension von 3.969 Mark zuerkannt. Landrat a. D. von Jagow verstarb bereits 
am 21. Februar 1897 in Perleberg.
Als Landrat des Kreises Westprignitz �bernahm Julius Alexander von Jagow nach 
seiner Wahl am 26. Juli 1865 im Nebenamt auch die Gesch�fte als „Feuer-
Societ�ts-Direktor des Kreises Westprignitz“, welche er de facto schon in der vo-
rangegangenen Zeit bekleidet hatte. In den Folgejahren wurde er immer wieder in 
dieses besoldete Nebenamt gew�hlt. Die Regierung Potsdam bef�rwortete deshalb 
im November 1865 beim preu�ischen Innenminister Graf Eulenburg, dass Landrat 
v. Jagow die ihm f�r dieses Nebenamt j�hrlich gezahlten 250 Taler Verg�tung an-
nehmen d�rfe. Als Landrat v. Jagow zum Abgeordneten des Reichstages des 
Norddeutschen Bundes gew�hlt wurde, erkl�rte sich der Erste Kreisdeputierte des 
Kreises Westprignitz, Rittergutsbesitzer von Platen auf Kuhwinkel im M�rz 1867 
bereit, den Landrat w�hrend der Zeit seiner Abwesenheit zu vertreten, womit sich 
das preu�ische Innenministerium am 28. M�rz 1867 auch einverstanden erkl�rte. 
Als aber unmittelbar nach dieser Best�tigung Herr v. Platen die Stellvertretung we-
gen Erkrankung absagen mu�te, erkl�rte sich der zweite Kreisdeputierte, Gans Ed-
ler Herr von Putlitz auf Wolfshagen, zur Stellvertretung des Landrats bereit und 
wurde vom Innenminister am 10. April 1867 best�tigt. Bereits 1868 schlug Regie-
rungsvizepr�sident v. Kamptz den Landrat v. Jagow wegen seiner gezeigten Lei-
stungen9 zur Auszeichnung mit dem Roten Adler-Orden IV. Klasse vor, welcher 

f�r die Westprignitz war (Schreiben des Potsdamer Regierungspr�sidenten an den preu�ischen In-
nenminister vom 28. 3. 1867 wegen der Vertretung des Landrates v. Jagow anl��lich seiner Wahl 
zum Reichstagsabgeordneten durch den Kreis-Deputierten von Platen auf Kuhwinkel).

9 Die Begr�ndung von v. Kamptz im Verleihungsvorschlag vom 6. 10. 1868 lautete: „Wenn auch 
nicht mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet, ist der Landrath von Jagow doch ein durchaus 
pflichtgetreuer eifriger Beamter, welcher das Vertrauen der Kreiseingesessenen genie�t und seinem 
Amte mit gutem Erfolge vorsteht.“
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ihm im Jahre 1870 tats�chlich verliehen wurde. Wegen des gro�en Arbeitsanfalles 
geh�rte das Landratsamt des Kreises Westprignitz zu den insgesamt 8 Landrats�m-
tern des Regierungsbezirkes Potsdam, welchen auf Anordnung des Innenministeri-
ums im April 1873 die Stelle eines „Bureau-Hilfsarbeiters“ zuerkannt wurde, wel-
cher eine j�hrliche Besoldung zwischen 400 und 500 Taler erhielt. Auf Vorschlag 
des Brandenburgischen Provinzial-Schulkollegiums und auf darauffolgenden An-
trag des f�r Bildungsfragen zust�ndigen preu�ischen Kultusministers Dr. Falk er-
kl�rte sich Innenminister Graf Eulenburg im Dezember 1873 damit einverstanden, 
dass dem Landrat v. Jagow wegen seiner langj�hrigen Kenntnis der �rtlichen Ver-
h�ltnisse zus�tzlich die Funktionen als Kgl. Kompatronats-Kommissarius und zu-
gleich als stellvertretender Pr�fungs-Kommissarius f�r die Abiturientenpr�fung an 
der Realschule zu Perleberg �bertragen bekam.
Als allerdings Landrat v. Jagow Anfang Juni 1888 wegen einer Urlaubsreise als 
Stellvertreter erneut wieder den Freiherrn Gans Edler Herr zu Putlitz auf Wolfsha-
gen vorschlug, weigerte sich der Potsdamer Regierungspr�sident v. Neefe jedoch, 
diesen als amtlichen Stellvertreter anzuerkennen. Es sei „notorisch“, dass der in 
hohem Lebensalter stehende Freiherr zu Putlitz k�rperlich so hinf�llig w�re, dass 
weder von einer ordnungsgem��en Stellvertretung, noch gar von einer Wahrneh-
mung ausw�rtiger Termine die Rede sein k�nne. Doch auch der zweite Kreisdepu-
tierte, Erbj�germeister von Jagow auf R�hst�dt, sei nicht imstande, die Stellvertre-
tung vorzunehmen. Er liege n�mlich wegen eines vor Monaten erlittenen Schlagan-
falls todkrank in Berlin. Deshalb schlage er als Regierungspr�sident vor, die Stell-
vertretung dem Potsdamer Regierungsassessor Scherenberg10 zu �bertragen, wel-
chem daf�r allerdings die „Commissarius-Di�ten“ sowie Reisekosten gezahlt wer-
den m��ten, und so geschah es. Im September 1889 wurde dem Landrat von Jagow 
vom neuen preu�ischen K�nig (und deutschen Kaiser) Wilhelm II. der „Charakter 
als Geheimer Regierungsrat“ als besondere Ehrung verliehen. Am 18. Februar 
1892 erkrankte der Landrat v. Jagow schwer. Beide Kreisdeputierte lehnten damals 
die Stellvertretung des Landrats mit Hinblick auf ihre wirtschaftlichen und pers�n-
lichen Verh�ltnisse ab. Der damalige Potsdamer Regierungspr�sident Robert Hue 
de Grais schlug deshalb am 12. M�rz 1892 angesichts des bevorstehenden, auf-
wendigen Musterungsgesch�fts dem preu�ischen Innenminister Herrfurth vor, den 
Sohn des erkrankten Landrats mit dessen Stellvertretung zu beauftragen, da jenem 
Regierungsreferendar Traugott v. Jagow (Jagow II11) die Verh�ltnisse im Kreis 

10 Gemeint ist offenkundig der Assessor Theodor Friedrich Wilhelm Scherenberg, der von 1892 bis 
1904 die Funktion als Landrat des Kreises Mettmann bekleidete, 1904 bis 1911 Polizeipr�sident 
von Frankfurt/M. war und seine dienstliche Karriere als Regierungspr�sident des Regierungsbezirks 
Koblenz im Zeitraum von 1911 bis 1917 kr�nte.

11 Zur Unterscheidung von dem gleichnamigen, doch dienst�lteren Regierungs-Referendar Gottlieb 
von Jagow (1863–1935) so bezeichnet, einem nahen Verwandten (Vetter) von Traugott von Jagow. 
Der kurz darauf zum Regierungsassessor bef�rderte Gottlieb von Jagow wurde am 9. 12. 1892 auf 
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Westprignitz „wohlvertraut sein d�rften“. F�r die Zeit der amtlichen Vertretung 
erhielt Traugott v. Jagow ein Tagegeld (Di�ten) von 6 Mark bewilligt. In den Mo-
naten April und Mai 1892 stabilisierte sich die Gesundheit des Landrats wieder, so 
dass er nach einer auf �rztlichen Rat verordneten Badekur in Baden-Baden und ei-
nem anschlie�enden kurzen Urlaub seinen Dienst als Landrat am 14. Juli 1892 
wieder aufnehmen konnte. Anfang Juli 1893 sprach Landrat v. Jagow die Bitte aus, 
unter R�cksicht auf die in den Monaten August und September 1893 im Kreisge-
biet bevorstehenden gr��eren Truppen�bungen ihm seinen Sohn, welcher ihn fr�-
her schon einmal vertreten hatte, als „landr�thlichen H�lfsarbeiter“ zuzuweisen. 
Der Sohn Traugott von Jagow wurde anschlie�end von Anfang August 1893 bis 
Mitte September 1893 seinem schon betagten Vater tats�chlich als „Hilfsarbeiter“ 
zugewiesen. Nach Abschlu� dieser Hilfeleistung durch seinen Sohn richtete Land-
rat v. Jagow an den Potsdamer Regierungspr�sidenten das Gesuch, ihm einen h�-
heren Regierungsbeamten (Regierungsassessor) zwecks Unterst�tzung in seinen 
landr�tlichen Gesch�ften dauerhaft zuzuweisen. Insbesondere die Steuerangelegen-
heiten (Einkommen-, Gewerbe- und Geb�udesteuer) h�tten derart zugenommen, 
dass im dienstlichen Interesse die Zuweisung einer Hilfskraft erforderlich sei. Als 
derartige „H�lfskraft“ wurde der gerade frisch ernannte Regierungsassessor Dr. 
jur. von Rose12 aus dem Regierungsbezirk Hildesheim Ende September 1893 zum 
Landratsamt nach Perleberg beordert. Als Landrat v. Jagow zur Kr�ftigung seiner 
Gesundheit zwecks Kurbesuch in Bad Ems und einer daran anschlie�enden Kur in 
einem Seebad um Urlaub vom 7. Juli bis 25. August 1894 bat, weigerten sich die 
beiden Westprignitzer Kreisdeputierten Graf Wilamowitz in Gadow und Erbj�ger-
meister Carl von Jagow in R�hst�dt wiederum, die Stellvertretung des Landrats zu 
�bernehmen. Deshalb mu�te der junge Regierungs-Assessor von Rose als amtli-

eigenen Wunsch zum Ausw�rtigen Amt beurlaubt, in dessen Dienste er im M�rz 1896 hauptamtlich 
trat und dort eine ganz steile Karriere durchlief. Nach T�tigkeiten als Gesandter in Luxemburg (ab 
1907) und Botschafter in Rom (ab 1909) stieg er am 11. 1. 1913 zum Staatssekret�r des Ausw�rti-
gen Amtes (d. h. zum deutschen Au�enminister) auf, welchen Posten er bis zur Versetzung in den 
Ruhestand am 22. 11. 1916 bekleidete. Gottlieb v. Jagow war ein Sohn des verm�genden Erbj�ger-
meisters der Kurmark und Rittmeisters a. D. Carl v. Jagow auf R�hst�dt und dessen Gemahlin Lui-
se geb. Freiin v. Gayl. Gottlieb v. Jagow studierte nach dem Besuch der Klosterschule Ro�leben 
und der Ritterakademie Brandenburg Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin und war um 1892 
Secondeleutnant der Reserve im Regiment Ziethen-Husaren Nr. 3 mit dem Standort Rathenow (sie-
he Biographisches Handbuch des deutschen Ausw�rtigen Dienstes 1871–1945, Bd. 2, Paderborn, 
M�nchen, Wien, Z�rich 2005, S. 415–416 sowie seine noch erhaltene, d�nne Personalakte des 
preu�ischen Innenministeriums: GStA HA I Rep. 77 Personalakten Nr. 1292). Zu den hektischen 
diplomatischen Aktivit�ten vor und w�hrend des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs 1914 siehe ne-
ben dessen eigener Darstellung (Gottfried von Jagow: Ursachen und Ausbruch des Weltkrieges. 
Berlin 1919) vor allem Bernhard Wilhelm v. B�low: Die ersten Stundenschl�ge des Weltkrieges –
Eine Zeittafel der wichtigen Vorg�nge bei Kriegsausbruch mit Hinweisen auf die einschl�gigen 
Urkunden. Berlin, Leipzig 1922 sowie die neuere Darstellung von Gerd Fesser: Reichskanzler 
Bernhard F�rst von B�low. Eine Biographie. Berlin 1991, S. 135 und 139–141.

12 Danach von 1897 bis 1909 Landrat des Kreises Schroda in der Provinz Posen.
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cher Stellvertreter des Landrats einspringen, wof�r er nun eine Geldentsch�digung 
(Remuneration) von 200 Mark pro Monat erhielt. Ungeachtet des erhaltenen Kur-
urlaubs besserte sich der Gesundheitszustand von Landrat v. Jagow nicht. Deshalb 
bat er Anfang M�rz 1895 um seine Pensionierung bereits zum 1. Mai 1895 und zu-
gleich um seine Beurlaubung bis zum Eintritt in die Pensionierung. Nachdem man 
kurzfristig am 31. M�rz 1895 dem Sohn des in den Ruhestand tretenden Landrates 
die kommissarische Verwaltung des Landratsamtes Westprignitz �bertragen hatte, 
zog man am gleichen 31. M�rz 1895 den dort noch als landr�tlichen Hilfsarbeiter 
befindlichen Regierungsassessor Dr. von Rose wieder ab und �berwies ihn zur 
weiteren dienstlichen Verwendung der Regierung in Potsdam. Obwohl Regie-
rungspr�sident Hue de Grais in einem dienstlichen Schreiben an Innenminister v. 
Koeller vom 12. M�rz 1895 wegen der bevorstehenden Pensionierung des Landrats 
v. Jagow bei aller Gesch�ftst�chtigkeit und Gewissenhaftigkeit des Betreffenden 
auch dessen abnehmende Tatkraft und vor allem die hohe Gebrechlichkeit im Alter 
konstatieren mu�te, beantragte er f�r ihn aus Anla� der Pensionierung erfolgreich 
die Dekoration mit dem „Roten Adler-Orden III. Klasse mit der Schleife“.

2. Dr. Traugott von Jagow (1865–1941), Landrat von 1895 bis 1906

Traugott Achaz13 von Jagow wurde am 18. Mai 1865 in Perleberg geboren. Er war 
ein Sohn des dortigen Landrates Julius Alexander von Jagow, welcher zugleich 
sein unmittelbarer Amtsvorg�nger war. Seine Schulausbildung absolvierte Traugott 
von Jagow unter h�ufigem Schulwechsel in der Klosterschule zu Ro�leben, dem 
Domgymnasium zu Naumburg, von Michaelis 1882 bis 12. 6. 1883 an der Ritter-
akademie zu Brandenburg, bis er schlie�lich Ostern 1885 am Gymnasium zu Sten-
dal das Abitur bestand. Nachher studierte er an den Universit�ten zu G�ttingen, 
Halle, Lausanne und schlie�lich wieder in G�ttingen Rechts- und Staatswissen-
schaften.
W�hrend des Studiums in G�ttingen wurde er 1885 Mitglied des Corps Saxonia 
G�ttingen, zu dessen Ehrenmitglied er im Jahr 1935 aufr�ckte. Traugott von Jagow 
leistete seinen Milit�rdienst als Einj�hrigfreiwilliger und war im Jahr 1895 Leut-
nant der Reserve im Schleswig-Holsteinischen Ulanenregiment Nr. 15 (Standort 
Stra�burg im Elsa�). Sp�ter war er Rittmeister der Reserve im 3. Garde-Ulanen-
Regiment (Standort Potsdam) und avancierte schlie�lich am 16. Juni 1913 zum 
Major der Reserve im Garde-K�rassier-Regiment (Standort Berlin). 14

13 Achaz und nicht etwa die gebr�uchlichere Form „Achatz“ ist die richtige Schreibweise seines Vor-
namens!

14 Eine Reihe wichtiger biographischer Angaben zu Traugott von Jagow vom Stand 1913 sind in dem 
Buch „Die Z�glinge der Ritterakademie zu Brandenburg a. H. 1705–1913“, gedruckt in der Buch-
druckerei P. Riemann in Ludwigslust, enthalten. Hier finden sich unter der laufenden Nr. 1457 auf 
S. 333 die entsprechenden Angaben.
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Nach seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften mit anschlie�ender 
Promotion15 war Dr. jur. Traugott v. Jagow ab September 1888 zuerst im Gerichts-
dienst t�tig, u. a. auch als Gerichtsreferendar in Perleberg. Nach seinem Wechsel in 
den preu�ischen Verwaltungsdienst trat er ab April 1891 bei der Regierung Pots-
dam als Regierungs-Referendar in den Vorbereitungsdienst zur h�heren Beamten-
laufbahn. Zwecks weiterer Ausbildung wurde er auch dem Landratsamt Rathenow 
zugewiesen, von wo er ab dem 12. M�rz 1892 abberufen wurde, um seinen schwer 
erkrankten Vater als Landrat des Kreises Westprignitz zu vertreten. Im August 
1892 erachtete der ihm offenkundig sehr wohlgesinnte Potsdamer Regierungspr�-
sident Robert Hue de Grais den jungen Regierungs-Referendar f�r durchaus geeig-
net, um zur „Gro�en Staatspr�fung“ zugelassen zu werden. Nach Bestehen dieser 
Pr�fung am 3. April 1894 wurde der frischgebackene Regierungs-Assessor v. Ja-
gow als Hilfskraft beim Landratsamt Neuruppin eingesetzt, von wo aus man ihn 
am 31. M�rz 1895 in das Landratsamt Westprignitz beorderte, um das zum 1. Mai 
1895 frei werdende Landratsamt in Perleberg zun�chst kommissarisch und dann 
bis 1906 offiziell zu verwalten.
Der augenscheinlich f�r sehr bef�higt erachtete Traugott von Jagow wurde im Sep-
tember 1906 vom Landratsamt Westprignitz entbunden, unter �berspringung des 
Ranges eines Regierungsrates sogleich zum Oberregierungsrat ernannt und am 5. 
Oktober 1906 der Regierung Potsdam �berwiesen. Hier fungierte Traugott von Ja-
gow als sogenannter „zweiter Oberregierungsrat beim Regierungspr�sidenten“ und 
wurde mit der Vertretung des Oberregierungsrates v. Patow, welcher die f�r die 
„Inneren Angelegenheiten“ zust�ndige I. Abteilung leitete und zugleich amtlicher 
Stellvertreter des Regierungspr�sidenten war, beauftragt. Au�erdem fungierte von 
Jagow als Stellvertreter des Regierungspr�sidenten im Bezirksausschu� des Regie-
rungsbezirkes Potsdam.16 Der Potsdamer Regierungspr�sident Rudolf von der 
Schulenburg mu� sehr gro�es Vertrauen zum bisherigen Landrat v. Jagow gehabt 
haben, wenn er ihm einen solchen, nahezu unerh�rten Karrieresprung zutraute und 
zumutete.

15 Er promovierte bei der Juristischen Fakult�t der Universit�t G�ttingen mit einer Dissertation zum 
Thema „Das gemeine Schatzrecht und der Entwurf des B�rgerlichen Gesetzbuchs“ am 6. 2. 1889. 
Seine 56-seitige Dissertation erschien bereits zu Ende des Jahres 1888 im Verlag von Louis Hofer 
in G�ttingen (Jahresverzeichnis der an deutschen Universit�ten erschienenen Schriften Bd. IV, Ber-
lin 1889, S. 96). In der Dissertation geht es um das Eigentumsrecht bei Schatzfunden, ein auf den 
ersten Blick etwas exotisch anmutendes Thema, welches gleichwohl gerade bei arch�ologischen 
Funden eine gewisse praktische Relevanz besa�, vgl. hierzu Peter Letkemann: Schatzfunde und 
Schatzgr�berei in Westpreu�en. In: Westpreu�en-Jahrbuch 41 (1991), S. 124–136. Ein Exemplar 
der Jagowschen Dissertation findet sich unter der Signatur Fi 921-2 in der Staatsbibliothek Preu�i-
scher Kulturbesitz in Berlin. Die Dissertation ist „Meinem verehrten Vater gewidmet“ und enth�lt, 
abweichend von der �blichen Art und Weise, keinen Lebenslauf des jungen Doktors in spe.

16 Handbuch �ber den K�niglich Preu�ischen Hof und Staat f�r das Jahr 1908. Berlin 1907, S. 306 
und S. 308.
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Vom 27. Oktober 1909 bis zum 1. Juni 1916 wirkte Traugott von Jagow anschlie-
�end in der einflu�reichen und zudem stark im Blickfeld der �ffentlichkeit befind-
lichen Position als K�nigl. Polizeipr�sident von Berlin, die von ihrem Rang her 
durchaus der eines Regierungspr�sidenten gleichkam. Dabei erwies er sich als ein 
ungemein tatkr�ftiger Beamter und als ausgesprochener Hardliner auf dem Gebiet 
von Sicherheit, Ordnung und Verbrechenspr�vention.17 So schlug er in Auswertung 
des aufsehenerregenden und schwerwiegenden Spionagefalles Gustav W�lker-
ling,18 welcher �brigens gleich ihm aus Perleberg geb�rtig war und h�chstwahr-
scheinlich sogar ihm pers�nlich als Schreiber auf dem dortigen Landratsamt ge-
dient hatte, vor, f�r Spione schon in Friedenszeiten die Todesstrafe als H�chststra-
fe per Gesetz einzuf�hren, was ihm der ob solcher politisch v�llig undurchsetzba-
ren Gedanken entsetzte Innenminister v. Dallwitz schlie�lich ausredete.19 Deutsch-
landweit bekannt wurde Traugott von Jagow durch eine seiner stets saft- und kraft-
vollen amtlichen �u�erungen, diesmal bez�glich einer sozialdemokratischen 
Wahlrechtsdemonstration vom 13. Februar 1910: „Es wird das Recht auf die Stra�e 
verk�ndet. Die Stra�e geh�rt dem Verkehr. Bei Widerstand gegen die Staatsgewalt 
erfolgt Waffengebrauch. Ich warne Neugierige“, wobei gerade das „Die Stra�e ge-
h�rt dem Verkehr. Ich warne Neugierige“ seinerzeit gro�es Aufsehen erregte und 
schnell zum gefl�gelten Wort avancierte.20

17 Der sp�tere deutsche Bundespr�sident Theodor Heuss beschreibt in seinen Memoiren, wie sich um 
1910 der evangelische Theologe und bekannte Liberale Friedrich Naumann nach einer Kundgebung 
im Berliner Zirkus Busch an die Spitze eines Demonstrationszuges setzte, „Jagows Polizei aber, die 
brav und verwundert war, absolut die Spreebr�cke zum Schlo�platz nicht freigab“. (Theodor 
Heuss: Erinnerungen 1905–1933. 2. Auflage, T�bingen 1963, S. 75).

18 Siehe zu diesem mit Abstand bedeutendstem Spionagefall zugunsten Russlands und Frankreichs 
den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Der Perleberger Spion Gustav W�lkerling. In: Mitteilungen 
des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 5 (2005), S. 62–82.

19 Siehe hierzu J�rgen W. Schmidt: Gegen Russland und Frankreich. Der deutsche milit�rische Ge-
heimdienst 1890–1914. 3. Auflage, Ludwigsfelde 2009, S. 242. 

20 Der monarchistisch gesinnte, doch mitunter ziemlich liberalen Ansichten anh�ngende, bekannte 
Berliner j�dische Journalist Maximilian Harden fand diese Jagowsche Kraft�u�erung seinerzeit 
schlichtweg „shocking“ und schrieb dar�ber in seiner Zeitschrift „Zukunft“ am 26. 2. 1910: „So re-
det in keinem Land Europas ein Beamter zu den B�rgern die ihn bezahlen; selbst in Russland nicht. 
Solche Redeformen d�rfte der konservativste Ostpreu�e nicht billigen.“ (Maximilian Harden: Kai-
serpanorama – Literarische und politische Publizistik. Berlin 1983, S. 278). Der damalige kaiserli-
che Hofmarschall Robert Graf v. Zedlitz-Tr�tzschler hielt in seinem Tagebucheintrag vom 7. 4. 
1910 jene Jagowsche Anordnung gleichfalls f�r unpassend: „Solche Proklamationen, wie (sie) Herr 
v. Jagow, der neue Polizeipr�sident, erlassen hat, sind jedenfalls unpolitisch. Sie verraten Nervosi-
t�t an der leitenden Stelle, geben Stoff zu kritischer �u�erung und bringen nur Z�ndstoff und Erre-
gung in die Massen.“ (Zw�lf Jahre am deutschen Kaiserhof – Aufzeichnungen des Grafen Robert 
Zedlitz-Tr�tzschler, ehemaligen Hofmarschalls Wilhelms II. Berlin, Leipzig 1924, S. 246–247). 
Ironischerweise trafen aber gerade die Perleberger Revolution�re am 11. 11. 1918 v�llig analoge 
Festlegungen. Eine mit „Warnung“ �berschriebene Festlegung des Arbeiter- und Soldatenrates von 
Perleberg (gez. durch Liebke und Kallmann) begann mit den Worten: „Das Ansammeln und das 
unn�tige Umherstehen auf Stra�en und Pl�tzen wird hiermit strengstens untersagt …“. In einem 
weiteren „Verbot“ vom selben Tage untersagten Liebke und Kallmann namens des Perleberger Ar-
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Auf Grund des starken Verkehrsaufkommens in Berlin ordnete der diesbez�glich 
sehr modern denkende Polizeipr�sident von Jagow an, in der Friedrichstra�e im 
Abschnitt von Unter den Linden bis zur Behrenstra�e die weltweit erste Einbahn-
stra�e f�r Automobile einzurichten. 1913 lie� Polizeipr�sident v. Jagow in Berlin 
aus Gr�nden der Verletzungsgefahr Damen das Tragen von Hutnadeln in �ffentli-
chen Verkehrsmitteln untersagen, nachdem er bereits vorher den Damen aus prak-
tischen Erw�gungen das Tragen gro�er H�te in den Theaterlogen verboten hatte. 
Im Jahr 1910 lie� Traugott v. Jagow au�erdem durch den deutschen Jiu-Jitsu-
Meister Ernst Rahn (1885–1970) innerhalb der Berliner Schutzmannschaften die 
Nahkampfkunst Jiu-Jitsu demonstrieren, nachdem zuvor brutale Einbrecher in Ber-
lin einen Polizisten schwer verletzt hatten. Unter Polizeipr�sident von Jagow wur-
de die Berliner Schutzmannschaft im Jahr 1911 gleichfalls mit der neuen „Dreyse-
Repetierpistole“ ausgestattet, wobei f�r alle Polizeibeamten auf den Milit�rschie�-
st�nden in der Berliner Hasenheide �bungsschie�en stattfanden.21

Einen gelinden Skandal im pr�den deutschen Kaiserreich verursachte im Jahr 1911 
das Publikwerden einer Aff�re, welche der ledige Polizeipr�sident von Jagow in 
Berlin mit der Ehefrau des dortigen einflu�reichen j�dischen Verlegers Paul Cassi-
rer gehabt haben soll,22 mit der ebenso bekannten wie ber�hmten Schauspielerin 

beiter- und Soldatenrates zudem „jedwede Vergn�gungen, insbesondere das Tanzen in allen Loka-
len …“. Revolution�re k�nnen manchmal sehr humorlos sein. Beide Verf�gungen sind abgedruckt 
im „Kreisblatt f�r die Westprignitz“ vom Montag, dem 11. 11. 1918.

21 Siehe das Schreiben des Polizeipr�sidenten von Jagow an den preu�ischen Innen- und den preu�i-
schen Finanzminister vom 29. 11. 1911. Bei einem �bungsschie�en von Polizeibeamten am 25. 4. 
1911 kam n�mlich ein auf dem benachbarten Exerzierplatz befindlicher Unteroffizier Vorpahl von 
der 1. Eskadron des Garde-K�rassierregiments zu Schaden, welcher durch eine etwas zu weit flie-
gende Pistolenkugel eines nicht mehr feststellbaren Polizeibeamten am Ges�� verletzt wurde, was 
einen mehrt�tigen Dienstausfall des Betroffenen verursachte (GStA HA I Rep. 77 tit. 422 Nr. 21).

22 In ihren Memoiren: Meine ersten 90 Jahre – Erinnerungen. Berlin 1980 widmet Tilla Durieux der 
Jagow-Aff�re zwar mehrere, in recht nebul�ser Sprache gehaltene Seiten (S. 161–168), bestreitet 
aber strikt eine Liebesaff�re mit Traugott von Jagow. Vielmehr habe sie nur auf dringenden 
Wunsch von Max Reinhardt w�hrend einer Kost�mprobe des Theaterst�ckes „Die Hose“ von Carl 
Sternheim den pers�nlich als Theaterzensor anwesenden und sehr gef�rchteten Polizeipr�sidenten 
v. Jagow becircen und so von den heiklen Stellen jenes St�ckes ablenken sollen. Das w�re ihr an-
geblich so gut gelungen, dass der entflammte v. Jagow nicht nur die Auff�hrung des St�ckes ge-
nehmigte, sondern ihr sogar heimlich ein handschriftliches Billet zukommen lie�, in welchem er 
um die Erneuerung der pers�nlichen F�hlungnahme mit der Schauspielerin zu einem bestimmten 
Termin bat. Dieses handschriftliche Billet w�re dann leider ihrem sehr eifers�chtigen Gatten Paul 
Cassirer in die H�nde gefallen, welcher die Angelegenheit durch den damals ber�hmten Literatur-
kritiker Alfred Kerr in der Zeitschrift „Pan“ publikmachen lie�. Aber die Ausf�hrungen von Tilla 
Durieux in ihren einige Jahrzehnte sp�ter verfa�ten Memoiren und die damaligen Ausf�hrungen 
Kerrs vom Jahr 1911 passen nicht so ganz zusammen. Au�erdem hatte die gerade erst seit 1910 in 
zweiter Ehe mit Paul Cassirer verheiratete Schauspielerin bereits kurze Zeit nach der sogenannten 
„Jagow-Aff�re“ w�hrend eines Gastspiels in St. Petersburg ein Techtelmechtel mit dem Botschafts-
rat Hellmut Freiherr v. Lucius. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass im Jahr 1911 tats�chlich 
eine kurzzeitige Liebesbeziehung zwischen Tilla Durieux und Traugott von Jagow bestand.
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Tilla Durieux.23 Besonders pikant dabei war, dass v. Jagow noch kurz vorher den 
Ehegatten Paul Cassirer wegen der Verbreitung von pornographischer Literatur 
von Amts wegen verklagt hatte, weil dieser am 16. Januar 1911 in der Zeitschrift 
„Pan“ einige Ausz�ge aus dem Jugendtagebuch des franz�sischen Schriftstellers 
Gustave Flaubert (1821–1880) ver�ffentlicht hatte.
Als sich nach Kriegsbeginn 1914 in Berlin die „Deutsche Gesellschaft 1914“ be-
gr�ndete, um �ber die Klassen- und Parteischranken hinweg den innerdeutschen 
Dialog im Sinne des „Geistes von 1914“ zu pflegen, verweigerte sich der damalige 
Berliner Polizeipr�sident v. Jagow. Er wollte als konsequenter und konservativer 
Monarchist trotz des offiziell herrschenden „Burgfriedens“ nicht mit den Sozial-
demokraten verkehren, solange sie nicht „bedingungslos das Kaiser- und K�nig-
tum“ anerkannten.24 Aus genau demselben Grunde war Traugott von Jagow in sei-
ner Funktion als Polizeipr�sident ma�geblich bem�ht, den am 1. Mai 1916 nach 
der regierungs- und kriegsfeindlichen Maidemonstration verhafteten Sozialisten-
f�hrer und damaligen preu�ischen Soldaten Karl Liebknecht, der vorerst nur we-
gen „Ungehorsams“ von der Kommandantur Berlin arretiert wurde, nunmehr we-
gen „Landes- und Kriegsverrats“ dem Gericht zur Aburteilung zu �bergeben.25

Vom 2. Juni 1916 bis November 1918 bekleidete v. Jagow schlie�lich, allerdings 
nur rein nominell, die Funktion als Regierungspr�sident des Regierungsbezirks 
Breslau, weil er jene Dienststellung in Breslau wegen seiner Einberufung zum 
Heeresdienst (sein letzter milit�rischer Dienstgrad war Major der Reserve a. D.)26

nie wirklich antrat und die ganze Zeit von seinem Amtsvorg�nger v. Tschammer 
vertreten werden mu�te. Der streng konservativ gestimmte Beamte v. Jagow lie� 

23 Die Schauspielerin mit dem K�nstlernamen „Tilla Durieux“ (1880–1971) war eigentlich eine aus 
Wien geb�rtige �sterreicherin und hie� Ottilie Godeffroy. In Berlin war sie von 1902 bis 1911 am 
Deutschen Theater und von 1911 bis 1914 am Lessingtheater t�tig. Als sie sich von Paul Cassirer 
schlie�lich 1926 scheiden lie�, beging dieser noch vor dem Inkrafttreten der Scheidung Selbstmord. 

24 Siehe Bernd S�semann: Theodor Wolff – ein Leben mit der Zeitung. M�nchen 2000, S. 158–160.
25 Siehe Heinz Wohlgemuth: Karl Liebknecht – Eine Biographie. Berlin 1973, S. 328–343. Karl Lieb-

knecht hatte die pers�nlichen Konsequenzen seiner Verhaftung am 1. Mai 1916, nachdem er die 
Rufe „Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!“ �ffentlich ausgebracht hatte, ganz ein-
deutig untersch�tzt. W�hrend der im Milit�rdienst stehende Liebknecht nur eine kurzzeitige Arre-
tierung erwartete, wurde er nach einer ersten gerichtlichen Verurteilung in der anschlie�enden Be-
rufungsverhandlung am 23. 8. 1916 zu 4 Jahren und 1 Monat Zuchthaus, zur Entfernung aus dem 
Heer und zum Verlust der b�rgerlichen Ehrenrechte f�r die Dauer von 6 Jahren verurteilt.

26 In dem umfangreichen und viele wertvolle Dokumente enthaltenden Buch von Erwin K�nnemann / 
Gerhard Schulze (Hrsg.): Der Kapp-L�ttwitz-Ludendorff-Putsch. Dokumente. M�nchen 2002 wird 
auf S. 47 Traugott von Jagow im Oktober 1919 irrt�mlich als Hauptmann sowie als Ia (1. General-
stabsoffizier) des VI. Reservekorps im Baltikum bezeichnet. Abgesehen davon, dass Traugott von 
Jagow bereits vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs den Dienstgrad eines Majors d. R. besa�, h�tte 
man sogar einem preu�ischen Regierungspr�sidenten niemals die Dienststellung des f�r die opera-
tive F�hrung des betreffenden Armeekorps verantwortlichen Generalstabsoffiziers anvertraut, da 
f�r solche Stellen prinzipiell nur voll ausgebildete und milit�risch sehr erfahrene Generalst�bler, 
aber keine Reserveoffiziere in Frage kamen.
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sich nach Kriegsende aus �bersteigertem Patriotismus dazu hinrei�en, in der kurz-
lebigen Regierung des Putschisten und vormaligen ostpreu�ischen Landschaftsdi-
rektors Wolfgang Kapp von 13. bis 17. M�rz 1920 den Posten als Innenminister 
einzunehmen.27 Wolfgang Kapp �u�erte sich w�hrend und nach dem Putschver-
such mehrfach sehr anerkennend �ber die F�higkeiten des von ihm pers�nlich sehr 
gesch�tzten, w�hrend des Ersten Weltkriegs als politisch „Alldeutscher“28 hervor-
getretenen v. Jagow.29 Traugott von Jagow hingegen zeigte sich nach dem Schei-
tern des Putsches sehr entt�uscht dar�ber, dass ausgerechnet Kapp und General von 
L�ttwitz ins Ausland flohen und ihn allein die Suppe ausl�ffeln lie�en. Zeitweise 
rechnete er damit, wegen Hochverrats erschossen zu werden, betonte aber in einer 
ausf�hrlichen pers�nlichen Rechtfertigung, welche unmittelbar nach dem Putsch 
und seiner eigenen Inhaftierung am 26. M�rz 1920 in der „Neuen Preu�ischen Zei-
tung“ erschien, dass ihm der eigene Tod gleichg�ltig sei.30 Ungeachtet dessen wur-
de er nach Niederschlagung des Kapp-Putsches wegen Hochverrats angeklagt, aber 
am 26. M�rz 1921 nach Erlegung einer Kaution von 500.000 Mark von der weite-

27 In dem grundlegenden DDR-Werk von Dieter Dreetz / Klaus Gessner / Heinz Sperling: Bewaffnete 
K�mpfe in Deutschland 1918–1923, Berlin 1988, wird Traugott von Jagow f�lschlich auf S. 209 als 
Justizminister der Kapp-L�ttwitz-Regierung bezeichnet.

28 Siehe K�nnemann / Schulze (wie Anm. 26) S. 203, gest�tzt auf einen Artikel in der „Brandenbur-
ger Zeitung“ vom 15. 3. 1920.

29 W�hrend des Kapp-Putsches, als Wolfgang Kapp am 14. 3. 1920 in Berlin versuchte, seine Putschi-
sten-Regierung durch Eintritt von Vertretern der Deutschen Volkspartei (DVP) aufzuwerten, �u�er-
te er �ber v. Jagow: „Was aber die Person von Jagow anbetrifft, so mu� ich an der Spitze des Mini-
steriums des Innern einen Mann haben, der im Gefahrfalle [sic!] energisch und r�cksichtslos durch-
zugreifen versteht.“ (K�nnemann / Schulze wie Anm. 26, S. 192). Wolfgang Kapp, der sich nach 
seiner urspr�nglichen Flucht ins Ausland sp�ter den deutschen Beh�rden stellte, aber in der Unter-
suchungshaft noch vor dem Urteilsspruch an einer Augenoperation verstarb, schrieb im Entwurf 
seiner Verteidigungsrede vor dem Reichsgericht in Leipzig ca. 1922 �ber von Jagow ebenfalls die 
sehr anerkennenden Worte: „Mit allen diesen von selbstlosester Vaterlandsliebe beseelten deut-
schen M�nnern f�hle ich mich in Treue und Dankbarkeit unl�slich verbunden … mit dem mutigen, 
vom alten preu�ischen Schneid erf�llten Jagow …“ (K�nnemann / Schulze wie Anm. 26, S. 588).

30 Vollst�ndig abgedruckt bei K�nnemann / Schulze (wie Anm. 26), S. 412–414. In einem Brief an 
Kapp vom 28. 1. 1921 beschuldigte der inhaftierte v. Jagow den damals im Ausland befindlichen 
Wolfgang Kapp, am 17. M�rz 1920 v�llig den Kopf verloren und seine Sache im Stich gelassen zu 
haben. Er forderte ihn deshalb auf, ihm n�here Aufkl�rung angesichts dieser schwerwiegenden 
Vorw�rfe zu geben. Letztendlich bewogen Kapp wohl diese ihm gemachten Vorw�rfe und die bei 
ihm auftauchenden Gewissensskrupel, sich den deutschen Beh�rden zu stellen (K�nnemann / 
Schulze: a. a. O. S. 534). Traugott v. Jagows Einsch�tzung der Person von Kapp deckt sich �bri-
gens v�llig mit der des namhaften Sozialdemokraten Friedrich Stampfer (1874–1957), welcher �ber 
den in Berlin selbst erlebten Kapp-Putsch in seinen Memoiren schrieb: „Ein Mann mit eisernen 
Nerven war nun Wolfgang Kapp ganz und gar nicht. Er war ein nerv�ser Zappelphillip, der sich 
kopflos in das Abenteuer gest�rzt hatte und es ebenso kopflos beendete. […] W�ren er und seine 
Leute aus anderem Holz geschnitzt gewesen, so h�tte das Unternehmen keinen so kl�glichen Aus-
gang genommen.“ (Friedrich Stampfer: Erfahrungen und Erkenntnisse – Aufzeichnungen aus mei-
nem Leben. K�ln 1957, S. 246).
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ren Untersuchungshaft verschont.31 Das Reichsgericht in Leipzig billigte ihm am 
21. Dezember 1921 wegen seiner „selbstlosen Vaterlandsliebe“ mildernde Um-
st�nde zu und verurteilte ihn aus diesem Grunde nur wegen Beihilfe zum Hochver-
rat zur gesetzliche Mindeststrafe von 5 Jahren Festungshaft,32 welche er in der 
pommerschen Festungshaftanstalt Gollnow verb��te. Vorher hatte er insgesamt f�r 
sieben Monate beim Schwiegersohn des sp�teren Reichspr�sidenten Paul v. Hin-
denburg, Hans-Joachim von Brockhusen-Justin (1869–1928) auf dessen Gut Gro�-
Justin in Pommern Unterkunft gefunden.33 Schon am 13. Dezember 1924 wurde 
Traugott von Jagow, welcher als einziger der f�hrenden Putschisten zu einer Frei-
heitsstrafe verurteilt worden war, vom neuen Reichspr�sidenten v. Hindenburg be-
gnadigt34 und nach drei Jahren Strafverb��ung vorzeitig entlassen.
Nach seiner Haftentlassung infolge der erw�hnten Amnestie Ende 1924 beabsich-
tigte Traugott v. Jagow eine Wiederaufnahme seines Verfahrens vor dem Reichs-
gericht in Leipzig, weil er angeblich an keinem „milit�rischen Staatsstreich“ teil-
genommen habe, sondern vielmehr nur unter der Voraussetzung in die Regierung 
Kapp eingetreten sei, dieser Regierung zu einem „Koalitionsministerium“ zu ver-
helfen.35 Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten wandte sich Traugott v. 
Jagow schlie�lich am 8. April 1933 in einem mit den Worten „Mit Hitlerheil“ un-
terzeichneten Brief an den neuen nationalsozialistischen preu�ischen Justizminister 
Kerrl, um eine R�ckzahlung der �bersch�sse seiner einstmals eingezahlten Kosten 
f�r seine Festungshaft zu erreichen. Er habe n�mlich f�r jeden Hafttag 1,80 Mark 
Haftkosten einzahlen m�ssen und dies, neben den betr�chtlichen Kosten seines 

31 Gem�� Tilla Durieux (wie Anm. 22, S. 168), die das weitere Ergehen von Traugott v. Jagow an-
scheinend genau verfolgte, sa� er w�hrend seiner Untersuchungshaft 1920/21 in Leipzig ein, wo 
sich das f�r alle F�lle von Hochverrat zust�ndige Reichsgericht befand. Als seinen Verteidiger 
w�hlte sich v. Jagow ausgerechnet jenen jungen Berliner Rechtsanwalt Fritz Gr�nspach, welcher 
im Jahr 1911 erfolgreich Paul Cassirer gegen den vom damaligen Berliner Polizeipr�sidenten v. Ja-
gow erhobenen Vorwurf der Verbreitung pornographischer Schriften verteidigte. Der bereits 1924 
verstorbene Fritz Gr�nspach war ein so erfolgreicher Proze�anwalt, dass ihm sogar der prominente 
Verleger der „Weltb�hne“ Siegfried Jacobsohn, obwohl er von Gr�nspach im Auftrag des Publizi-
sten Stefan Gro�mann erfolgreich wegen Beleidigung in den Jahren 1920/21 verklagt wurde, ihm 
widerwillig seinen Respekt bezeugte (Siegfried Jacobson: Briefe an Kurt Tucholsky 1915–1926. 
Hrsg. von Richard von Soldenhoff. Reinbek bei Hamburg 1997, S. 97–98, 108, 191, 312, 508).

32 Es existiert hierzu das Buch von Karl Brammer: Verfassungsgrundlagen und Hochverrat. Nach ste-
nographischen Berichten und amtlichen Urkunden des Jagow-Prozesses. Berlin 1922.

33 Wolfram Pyta: Hindenburg – Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler. M�nchen 2009, S. 451.
34 Man sollte diesen Hindenburgschen Gnadenbeweis f�r einen Kapp-Putschisten in seiner politischen 

Bedeutung trotzdem nicht �berbewerten, denn auch Kommunisten wie Max H�lz oder Spione wie 
der bereits erw�hnte Gustav W�lkerling oder der f�r Frankreich spionierende d�nische Hauptmann 
Harry Lembourn wurden von Hindenburg in seiner Funktion als Reichspr�sident begnadigt. Siehe 
zum Prozedere der Begnadigung von Lembourn den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Die Spiona-
geaff�re Harry Lembourn und deren Auswirkungen auf die deutsch-d�nischen Beziehungen 1928–
1932. In: J�rgen W. Schmidt (Hrsg.): Geheimdienste, Milit�r und Politik in Deutschland. 2. Aufla-
ge, Ludwigsfelde 2009, S. 247–267, besonders S. 261–266.

35 Vgl. K�nnemann/Schulze (wie Anm. 26), S. 571–572 und S. 572 Anm. 1.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

19

Prozesses, h�tte sein ganzes pers�nliches Verm�gen verschlungen. Doch nun, so 
frohlockte v. Jagow: „Jetzt ist schwarz-rot-gold [sic!] endlich und endg�ltig erle-
digt. Das neue Regiment kann wenigstens diesen Teil des mir widerfahrenen Un-
rechts wieder gut machen.“ Allerdings erlebte Traugott v. Jagow gerade mit die-
sem Ansinnen eine bittere Entt�uschung. Am 19. Juni 1933 teilten n�mlich der Pr�-
sident des Reichsgerichts und der Oberreichsanwalt dem preu�ischen Justizmini-
ster Kerrl mit, dass Traugott von Jagow nicht nur keine �bersch�sse seiner Haft-
kosten zur�ckzufordern habe, sondern eigentlich sogar noch 4.368 Mark Haftko-
sten einzahlen m�sse. Au�erdem hatte v. Jagow in den Jahren vor 1933 erhebliche 
Pensionseinbu�en hinnehmen m�ssen, weil ihm ab dem Jahr 1922 die Auszahlung 
seiner Pension gesperrt worden war. Das Reichsgericht in Leipzig entschied erst 
am 23. M�rz 1928 unter Au�erkraftsetzung fr�herer Urteile der Jahre 1926 und 
1927, dass von Jagow die Pension ab dem 1. Januar 1922 auszuzahlen w�re. Auch 
bez�glich des seit dem Putsch vom M�rz 1920 anh�ngigen Disziplinarverfahrens 
gegen den preu�ischen Beamten a. D. von Jagow wurde das Verfahren erst im Ja-
nuar 1930 auf Anweisung des preu�ischen Disziplinarhofs eingestellt.36

Nach seiner Haftentlassung aus der Festung Gollnow war Traugott von Jagow 
zwar weiterhin politisch sehr aktiv, doch diesmal mehr verdeckt, und bet�tigte sich 
nun im Sinne der Wiedererrichtung der Monarchie in Deutschland. Gemeinsam mit 
dem bereits erw�hnten Schwiegersohn von Reichspr�sident Hindenburg, Hans-
Joachim von Brockhusen, wirkte er in dessen „Bund der Aufrechten“ mit, welcher 
sich als die Speerspitze der deutschen Monarchisten verstand. Als schlie�lich die 
erste Amtszeit von Reichspr�sident Paul von Hindenburg abzulaufen begann, war 
Traugott von Jagow im Herbst 1930 einer der aktivsten Werber und Propagandi-
sten f�r eine Kandidatur des Herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg (1949 bis 
1951 erster Pr�sident des Deutschen Olympischen Komitees, hochbetagt 96-j�hrig 
1969 verstorben), wobei mit dessen Wahl zum Reichspr�sidenten die Restauration 
der Monarchie in Deutschland eingeleitet werden sollte.37 Diesen Bem�hungen im 
Hintergrund blieb bekanntlich der Erfolg versagt. Doch sogar politische Feinde be-
zeichneten Traugott v. Jagow, der ohne Zweifel eine ganz markante Pers�nlichkeit 
darstellte, selbst nach dem Kapp-Putsch noch als den „alten Kavalier“.38

Im Jahre 1933 war Regierungspr�sident a. D. von Jagow Mitglied des elit�ren 
„Deutschen Herrenklubs“ in Berlin. Bis zu seinem Tode lebte v. Jagow in Berlin in 
einer Wohnung am L�tzowplatz. W�hrend des „Dritten Reiches“ trug man Trau-
gott von Jagow seine Vergangenheit als Kapp-Putschist nat�rlich nicht mehr poli-

36 Siehe zu den erw�hnten finanziellen und disziplinarrechtlichen Querelen K�nnemann / Schulze 
(wie Anm. 26), S. 598 nebst den einschl�gigen Anmerkungen auf derselben Seite.

37 Siehe Pyta (wie Anm. 33), S. 623–625.
38 So beispielsweise der Zentrumspolitiker und erste Ministerpr�sident des Landes Nordrhein-West-

falen Rudolph Amelunxen in seinen nach 1945 niedergeschriebenen Erinnerungen, zitiert bei Heinz 
K�hn: Widerstand und Emigration. Die Jahre 1928–1945. Hamburg 1980, S. 24.
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tisch nach, und er ver�ffentlichte als Privatdruck f�r die „Corpszeitung der G�ttin-
ger Sachsen“ im Jahr 1937 eine kleine Druckschrift „Verr�ckte Welt. Pers�nliches 
aus und nach der Kapperhebung.“39 Er verstarb am 15. Juni 1941 in Berlin, wurde 
aber ungeachtet dessen in seiner Geburtsstadt Perleberg beigesetzt. Traugott von 
Jagow war zeitlebens nie verheiratet und bekleidete die W�rde eines Rechtsritters 
des Johanniterordens. Sein j�ngerer Bruder Walther Julius v. Jagow (1867–1928) 
diente als Berufsoffizier im Kaiserlichen Heer (bei Kriegsausbruch 1914 Major 
und stellv. Kommandeur des Rheinischen Dragoner-Regiments Nr. 5 in Hofgeis-
mar) und sp�ter in der Reichswehr (ausgeschieden 1927 als General der Kavallerie 
a. D., nachdem er vorher die 1. Kavalleriedivision in Ostpreu�en befehligt hatte). 
Als Regierungs-Assessor verwaltete Dr. Traugott v. Jagow kommissarisch ab April 
1895 das durch die Pensionierung seines Vaters frei werdende Landratsamt West-
prignitz. Schon vorher, am 12. M�rz 1895, bezeichnete ihn der Potsdamer Regie-
rungspr�sident Hue de Grais dem preu�ischen Innenminister gegen�ber aus per-
s�nlicher Kenntnis als sehr geeignet, das Landratsamt Westprignitz in Nachfolge 
seines Vaters zu �bernehmen: „Als Regierungsreferendar war er bei der hiesigen 
Regierung besch�ftigt und ich halte ihn nach seiner Pers�nlichkeit wie nach seinen 
gesch�ftlichen Leistungen f�r die Stellung als sehr geeignet. Er zeichnet sich durch 
gro�e Zuverl�ssigkeit aus, besitzt auch die seinem Vater abgehende Tatkraft. Die 
Landr�the des Kreises Rathenow, wo er als Referendar besch�ftigt war und Neu-
ruppin, wo er jetzt als Assessor th�tig ist, haben sich mir gegen�ber wiederholt auf 
das G�nstigste �ber seine Leistungen, wie �ber sein pers�nliches Auftreten ge�u-
�ert und ich zweifle nicht, dass auch der Kreistag des Kreises Westprignitz sich f�r 
ihn aussprechen wird, wenngleich in diesem (Kreise) einige – weniger geeignete –
Bewerber sein werden. Jedenfalls haben sich die berufensten und hervorragendsten 
Vertreter des Kreises, wie die beiden Kreisdeputierten Erbj�germeister von Jagow 
auf R�hst�dt und Graf von Willamowitz40 auf Gadow, sowie ferner der Reichstags-
abgeordnete Generallieutenant von Podbielski41 auf Dalmin42 [sic!] schon jetzt f�r 
die Berufung des von Jagow ausgesprochen.“

39 Dieser seltene Privatdruck war mir leider nicht zug�nglich, wird aber bei Pyta (wie Anm. 33), S. 
978 Anm. 39 ausdr�cklich erw�hnt. Wie man aus dem Titel ersehen kann, scheute Traugott von Ja-
gow den Begriff „Putsch“ und bevorzugte den Begriff „Erhebung“.

40 Bei den beiden Kreisdeputierten handelte es sich um nahe Verwandte des k�nftigen Landrats Trau-
gott von Jagow von v�terlicher bzw. m�tterlicher Seite!

41 Viktor von Podbielski (1844–1916), ein Vetter des sp�teren preu�ischen Kriegsministers Erich v. 
Falkenhayn, galt wegen seines kordialen, humorvollen Charakters als gro�es Original sowie als be-
sonderer G�nstling Kaiser Wilhelms II. und war von 1897 bis 1901 Staatssekret�r (Reichsminister) 
des Reichspostamtes und von 1901 bis 1907 preu�ischer Landwirtschaftsminister, wobei er sich 
durch bedeutendes Organisationstalent und Reformfreude auszeichnete. Von 1893 bis 1897 vertrat 
er als Reichstagsabgeordneter der Deutschkonservativen Partei den Wahlkreis Westprignitz (siehe 
den Beitrag zur Person Podbielskis von Reinhold Zilch in der Neuen Deutschen Biographie Bd. 20, 
Berlin 2001, S. 555–556). Podbielskis Mutter war �brigens eine geborene von Jagow.
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Allerdings galt es zus�tzlich noch die Quertreibereien der Gr�fin Marie v. Mir-
bach-Lorquitten zu �berwinden, welche die freigewordene Landratsstelle im Kreis 
Westprignitz von ihrem damaligen Aufenthaltsort Wiesbaden aus brieflich am 11. 
April 1895 beim preu�ischen Innenminister v. K�ller f�r ihren Sohn aus erster Ehe, 
Otto von Bonin-Ponitz, beanspruchte. Dieser war n�mlich in Ponitz in der Prignitz 
ans�ssig geworden, hatte zuvor einige Semester in Bonn studiert und in derselben 
Stadt auch zwei Jahre als Leutnant im dortigen Husarenregiment43 gedient. Danach 
absolvierte er einen Kurs in „Tarant“44 und bewirtschafte nun seine G�ter in der 
Prignitz. Gr�fin Mirbach verga� nicht zu beteuern, dass ihr Sohn haupts�chlich 
deshalb nach Ponitz gezogen sei, um „dereinst den Landrathsposten in der West-
Prignitz Kreis Perleberg zu erhalten“. Mit Minister v. K�llers Amtsvorg�nger, dem 
Grafen Eulenburg, war sie angeblich seinerzeit �bereingekommen, man werde 
nach dem Abgange des alten Landrats v. Jagow ihren Sohn als neuen Landrat in 
Vorschlag bringen. Landrat v. Jagow wurde deshalb angeblich bewogen, ihrem 
Sohne eine Amtsvorsteherstelle zu �bertragen, damit er sich besser auf das Land-
ratsamt vorbereiten k�nne und die n�tigen Kenntnisse erwerbe. Auch wenn es jetzt 
ganz nat�rlich erscheine, dass der Sohn des abgegangenen Landrats v. Jagow auf 
seinen Vater folge, so k�nne er doch auf Grund „seiner absolvierten Examinas“ 
auch in jedem anderen preu�ischen Kreise Landrat werden, w�hrend ihr Sohn nur 
Landrat im Kreis Westprignitz sein kann, weil er dort ans�ssig ist. Zudem habe sie 
von ihren Bekannten geh�rt, dass der junge v. Jagow nur sehr wenig Chancen in 
der Westprignitz habe, zum Landrat gew�hlt zu werden, obwohl er zweifellos sehr 
gescheit sei. Er verf�ge n�mlich �ber ein zu schroffes, zu selbstbewu�tes Wesen. 
Au�erdem gebe es noch einen dritten Bewerber auf das Landratsamt, einen gewis-
sen Herrn v. Winterfeldt-Carwe, welcher allerdings �berhaupt keine Chancen habe. 
Zwar w�re ihr Sohn noch etwas unbekannt in seiner neuen Heimat, doch habe er 
einen ruhigen, praktischen Charakter, w�re au�erdem unter der guten Aufsicht sei-
nes Stiefvaters Graf Mirbach erzogen worden. Zuletzt bedeutete die Gr�fin dem 
Innenminister, ihr derzeit im ostpreu�ischen Lorquitten befindlicher Ehemann Graf 
Mirbach werde notwendigenfalls den Innenminister pers�nlich in der Landratssa-
che aufsuchen. Auch w�re ihr erster Ehemann, 1870 vor Paris gefallen, seinerzeit 
ein Studiengenosse des Ministers v. K�ller und wie dieser bei den Heidelberger 
„Saxo-Borussen“ aktiv gewesen. Wenn es Minister v. K�ller deshalb ihr erlaube, 
werde sich Gr�fin Mirbach gleichfalls mit ihrem Sohne dem Minister pers�nlich 
vorstellen. Doch der ob dieses seltsamen Briefes sicherlich tief erstaunte Minister 
v. K�ller mu�te die Gr�fin bez�glich ihres Protektionskindes bitter entt�uschen. 

42 Das Rittergut Dallmin geh�rte bis 1799 der Familie von Winterfeld, danach den v. Jagow und den 
v. Podbielski (Handbuch der Historischen St�tten Deutschlands. Bd. 10: Berlin-Brandenburg. Hrsg. 
von Gerd Heinrich. 2., verbesserte und erweiterte Auflage, Stuttgart 1985, S. 160).

43 Es handelte sich um das 1. (Rheinische) Husaren-Regiment K�nig Wilhelm I. Nr. 7.
44 Gemeint ist die ber�hmte Forstakademie in Tharandt.
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Wie er ihr schon am 19. April 1895 schriftlich mitteilte, k�nne er ihrer Bitte leider 
nicht nachkommen, weil die Besetzung des Landratsamtes Westprignitz schon an-
derweitig verf�gt worden sei. Letzteres traf zwar nicht zu, doch das brauchte Gr�-
fin Mirbach nicht unbedingt zu wissen.
Am 24. Juni 1895 berichtete der Potsdamer Regierungspr�sident Robert Hue de 
Grais Innenminister v. K�ller, der Regierungsassessor v. Jagow habe w�hrend sei-
ner Vertretung in Perleberg den an einen Landrat „zu stellenden Anforderungen in 
vollem Ma�e entsprochen und alle Erwartungen erf�llt“. Insbesondere bei der 
„ausgedehnten Elb�berschwemmung“ habe v. Jagow, wie sich der Regierungspr�-
sident wiederholt pers�nlich �berzeugen konnte, „mit gr��ter Umsicht und That-
kraft“ gehandelt. Er zweifele deshalb nicht, dass der Westprignitzer Kreistag Trau-
gott v. Jagow als k�nftigen Landrat vorschlagen werde. Der Innenminister wies auf 
Grund dieses Berichtes den Potsdamer Regierungspr�sidenten am 2. Juli 1895 an, 
den Westprignitzer Kreistag zur Wahl des neuen Landrats schreiten zu lassen. Ge-
m�� der preu�ischen Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 machte der Kreistag 
der Westprignitz am 24. Juli 1895 von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch, und die 
28 anwesenden Kreistagsmitglieder schlugen am selben Tage den kommissari-
schen Landratsamtsverwalter Traugott v. Jagow f�r die Neubesetzung der freien 
Landratsstelle vor. Kurz darauf wurde Regierungsassessor v. Jagow zu einer 42-
t�gigen milit�rischen Dienstleistung als Reserveoffizier einberufen, so dass der 
Regierungs-Referendar Dr. Schr�ppfer45 f�r diesen Zeitraum gegen eine Di�ten-
zahlung von 6 Mark pro Tag in Perleberg als kommissarischer Landrat walten 
mu�te.46 In seinem Jagdhaus Rominten in Ostpreu�en unterzeichnete unterdessen 
der preu�ische K�nig und deutsche Kaiser Wilhelm II. am 3. Oktober 1895 auf 
Vorschlag des preu�ischen Innenministers die amtliche Bestallungsurkunde f�r den 
neuen Landrat. F�r sein Amt erhielt Traugott von Jagow ein j�hrliches Gehalt von 
3.600 Mark zzgl. des gesetzlichen Wohngeldzuschusses.47 Als eine seiner ersten 
Amtshandlungen erbat der frischgebackene Landrat v. Jagow am 20. November 
1895 sogleich die Zuweisung eines Regierungsassessors zu seiner Unterst�tzung 
wegen der zahllosen Amtspflichten. Der Regierungsassessor Dr. Schr�pffer, wel-
cher im Rahmen seiner Ausbildung noch bis zum 8. Dezember zu seiner Unterst�t-
zung in Perleberg weile, werde ihm dann n�mlich ersatzlos abgezogen. 

45 Dr. Gustav August Heinrich Emil Schroepffer bekleidete von 1906 bis 1919 das Amt als Landrat 
des Kreises Oschersleben in der Provinz Sachsen. Er ist ein Beweis daf�r, dass man im Regie-
rungsbezirk Potsdam auch als nichtadeliger Beamter erfolgreich dienstlich avancieren konnte.

46 Schreiben des Innenministeriums an den Potsdamer Regierungspr�sidenten vom 13. 8. 1895.
47 Die H�he des Wohngeldzuschusses ist in der Bestallungsurkunde nicht angegeben, d�rfte aber zwi-

schen 400 und 500 Mark j�hrlich gelegen haben. Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass ein Landrat am 
Hauptort des von ihm verwalteten Kreises eine Dienstwohnung beziehen mu�te, falls im Land-
ratsamt kein Wohnraum f�r ihn vorhanden war. Au�erdem hatten die Landr�te allj�hrlich gewisse, 
kostenaufwendige Repr�sentationspflichten zu erf�llen.
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Doch so einfach ging das im stets sparsamen Preu�en nicht. Der Oberpr�sident der 
Provinz Brandenburg, Staatsminister a. D. von Achenbach war am 23. November 
1895 auf Grund der „jugendlichen Kraft des Antragstellers“, seiner bewiesenen 
Begabung und auch wegen der Bevorzugung, schon in einem so fr�hen Alter (30 
Jahre !) bereits Landrat zu sein, der Meinung, es m�sse in Perleberg ohne Hilfsar-
beiter gehen. Zudem m�sse es auch im Interesse der weiteren dienstlichen Ent-
wicklung von Traugott v. Jagow liegen, sich pers�nlich in alle Fachgebiete des 
Landratsamtes einzuarbeiten. Dieser Auffassung schlo� man sich im preu�ischen 
Innenministerium vollkommen an. Jedoch regte man am 22. Dezember 1895 beim 
Potsdamer Regierungspr�sidenten zumindest an, wenigstens einen der dort zur 
Ausbildung befindlichen Regierungsrefendare48 dem Westprignitzer Landrat zu 
seiner Unterst�tzung zeitweise zuzuteilen.
Am 14. Dezember 1895 w�hlte man in Perlerberg den neuen Landrat Traugott v. 
Jagow zum „Kreis-Feuersociet�tsdirektor“, und v. Jagow nahm die Wahl an. Der 
Potsdamer Regierungspr�sident erbat deswegen am 11. Januar 1896 vom Innenmi-
nister dessen Genehmigung dieser Nebenbesch�ftigung, zumal mit dem Amt ein 
j�hrliches Gehalt von 1.200 Mark, also ein volles Drittel des Landratsgehalts, ver-
bunden war. Die Genehmigung wurde am 22. Januar 1896 erteilt. Am 23. Dezem-
ber 1896 erhielt Landrat v. Jagow schlie�lich einen Gehilfen zugeteilt, n�mlich den 
Regierungsassessor v. Borcke49 aus Naumburg. Borcke ging dem Landrat von Ja-
gow bis zum 14. Dezember 1899 zur Hand, bis er zur weiteren dienstlichen Ver-
wendung zur Regierung Marienwerder versetzt wurde. In Perleberg ersetzte ihn ab 
dem 19. Dezember 1899 der Regierungsassessor von Le Coq. Landrat v. Jagow 
versuchte zwar, die Versetzung v. Borckes r�ckg�ngig zu machen, zumal dieser 

48 Der wesentliche Unterschied zwischen einem Regierungsreferendar und einem Regierungsassessor 
bestand darin, dass es sich beim Referendar um einen noch jungen Beamtenanw�rter in der Ausbil-
dung handelte, dessen pers�nliche Qualifikation nur ein dreij�hriges Universit�tsstudium der 
Rechts- und Staatswissenschaften und die bestandene, damals f�r nicht allzu schwierig gehaltene 1. 
Juristische Staatspr�fung („Referendarpr�fung“) umfasste. Er mu�te bei seiner T�tigkeit noch an-
geleitet werden und war zu selbst�ndigem Handeln weder berechtigt noch geeignet. Ein Regie-
rungsassessor hingegen hatte seine Ausbildung zum h�heren Verwaltungsbeamten bereits abge-
schlossen und die viel gef�rchtetere und auch wesentlich kompliziertere 2. („gro�e“) Staatspr�fung 
abgelegt. Er war deshalb wesentlich besser zur Unterst�tzung des Landrats geeignet als ein Refe-
rendar, brauchte aber trotzdem als noch sehr junger Beamter die Aufsicht und auch eine gewisse 
Unterst�tzung durch den Landrat bei seinem dienstlichen Handeln. Zu den Problemen beim juristi-
schen Studium und bei der vorbereitenden Ausbildung von h�heren Beamten f�r den Gerichts- und 
Verwaltungsdienst und der zeitgen�ssischen Kritik daran siehe das diesbez�glich sehr interessante 
Buch von Uwe Wilhelm: Das Deutsche Kaiserreich und seine Justiz. Justizkritik – politische Straf-
rechtsprechung – Justizpolitik. Berlin 2010 (Historische Forschungen; 93), zu welchem eine umfas-
sende Rezension von mir in einem der n�chsten Hefte der Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preu�ischen Geschichte – Neue Folge erscheinen wird.

49 Wahrscheinlich R�diger Georg Claus v. Borcke, von 1904 bis 1920 Landrat des Kreises Lieben-
werda. Es k�me allerdings auch der im Jahr 1903 kommissarisch als Landr�tlicher Hilfsbeamter in 
Wilhelmshaven t�tige Freiherr v. Borcke in Frage, doch ist das weniger wahrscheinlich.
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gerade erst kurz vorher zum Kommissar f�r die Bildung der Wittenberge-Cumlose-
ner Entw�sserungsgenossenschaft bestellt wurde. Doch der damalige preu�ische 
Innenminister Freiherr v. Rheinbaben bewilligte zur Kl�rung dieser Angelegenheit 
nur einen Aufschub von 6 Wochen bei der Versetzung v. Borckes nach Marien-
werder. Am 20. Dezember 1901 ersuchte der Potsdamer Regierungspr�sident er-
neut um die Genehmigung des Innenministers, weil Landrat v. Jagow f�r den Zeit-
raum vom 1. Januar 1902 bis zum 31. Dezember 1907 wiederholt zum Kreisfeuer-
societ�tsdirektor mit einem j�hrlichen Gehalt von 1.200 Mark gew�hlt worden war. 
Die Genehmigung erfolgte am 8. Januar 1902. Regierungsassessor von Le Coq 
versetzte man am 19. M�rz 1903 aus Perleberg zum Landratsamt Niederbarnim, 
um dort gleichfalls dem Landrat als Gehilfe zur Hand zu gehen. Ihn ersetzte in Per-
leberg der Regierungsassessor von der Decken. Dieser scheint jedoch ein sehr bil-
dungsbeflissener Beamter gewesen zu sein, denn er ersuchte von Perleberg aus den 
preu�ischen Innenminister sogleich um einen dreimonatigen Urlaub zwecks einer 
Studienreise nach Russland, welche ihm am 30. Juli 1903 tats�chlich genehmigt 
wurde. Schon am 27. November 1903 versetzte man den Regierungsassessor von 
der Decken zur Regierung M�nster, wo er die bislang vom Regierungsrat Dr. 
Weddige innegehabte Stelle �bernahm. Am 4. Januar 1904 bat deshalb der neue 
Potsdamer Regierungspr�sident v. d. Schulenburg beim Innenminister um die Zu-
weisung von einigen Regierungsassessoren, weil die Landr�te der Kreise „Perle-
berg50 und Belzig“ eines Gehilfen im Range eines Regierungsassessors bed�rftig 
w�ren. Da jetzt gerade die Gesch�fte der Steuerveranlagung und der Rekrutenaus-
hebung bevorst�nden, w�re ein Unterst�tzungsbed�rfnis bei beiden Landr�ten 
nicht zu �bersehen. Gleichzeitig fiele in diese Zeit auch die Ausarbeitung des neu-
en Kreisetats und die Vorbereitung der Sitzung des „Fr�hjahrs-Kreistags“, wo der 
Landrat bei den Verhandlungen pers�nlich anwesend sein m�sse, w�hrend in die-
ser Zeit gleichzeitig „in der Kreisverwaltung etwas geschafft werden soll“. Innen-
minister v. Hammerstein antwortete Schulenburg am 11. Januar 1904, dass man 
das Bed�rfnis nach Regierungsassessoren in Perleberg und Belzig wohl kenne, 
aber mangels geeigneter Pers�nlichkeiten bislang dem Bed�rfnis nicht Rechnung 
tragen k�nne.
Dessen ungeachtet verfasste Landrat Traugott von Jagow am 21. Januar 1904 ein 
mehrseitiges, an Regierungspr�sident v. d. Schulenburg und zugleich an den In-
nenminister v. Hammerstein gerichtetes Schreiben, in welchem er sehr nachdr�ck-
lich um die „�berweisung eines Regierungsassessors als H�lfsarbeiter“ bat. Er ver-
wies darauf, dass sowohl seinem Amtsvorg�nger vom 2. Oktober 1893 bis Ende 
M�rz 1895 ein Regierungsassessor zur Seite gestanden habe, genauso wie ihm vom 

50 Amtlich korrekt w�re zwar die Bezeichnung „Westprignitz“ gewesen, doch im Schriftwechsel der 
Beh�rden wurde das „Landratsamt Westprignitz“ zunehmend auch als „Landratsamt Perleberg“ be-
zeichnet.
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2. Januar 1897 bis Ende M�rz 1903. Ab dem 1. M�rz 1903 ermangelte es ihm, mit 
Ausnahme einiger Monate, als Herr von der Decken bei ihm weilte, jedoch eines 
solchen. Heute habe er bereits den doppelten Gesch�ftsverkehr in seinem Land-
ratsamt erreicht im Vergleich zu demjenigen, als man am 2. Oktober 1893 erstmals 
f�r Perleberg die Zuteilung eines Hilfsarbeiters f�r notwendig erachtete. Bislang 
habe er sein Amt inklusive Schriftwechsel ohne wesentliche Vernachl�ssigung ver-
sehen k�nnen. Ab heute jedoch l�gen ihm s�mtliche schriftliche Steuererkl�rungen 
vor und er w�re jetzt vor die Alternative gestellt, entweder den Au�en- und Perso-
nenbetrieb oder aber den B�robetrieb zu vernachl�ssigen. Da t�glich ca. 150 zu be-
arbeitende Schriftst�cke eingingen, w�ren, wenn er auch nur 2 Tage im Kreis au-
�erhalb des B�ros verbringen w�rde, am dritten Tage schon 450 Schriftst�cke zu 
bearbeiten! Zwar w�rde er die Vernachl�ssigung des B�robetriebs als das kleinere 
�bel ansehen. Trotzdem w�re er froh, nicht vor die Wahl einer solchen Alternative 
gestellt zu werden. Zudem halte er die Zuteilung eines Hilfsarbeiters auch deshalb 
f�r erforderlich, weil er eigentlich zu Beginn der Tagung des Brandenburger Pro-
vinziallandtages einen l�ngeren Erholungsurlaub antreten wollte, „dessen ich nach 
so langer doppelter T�tigkeit gesundheitlich ben�tige“. Sehr selbstbewu�t erbat 
Traugott von Jagow beim Innenminister abschlie�end die M�glichkeit eines per-
s�nlichen Vortrags �ber die Notwendigkeit einer Hilfsarbeiterstelle, zu welchem er 
den 26. Januar 1904 vorschlug. An diesem Tage k�nne er von Perleberg aus mit 
dem ersten Zug um 11.26 Uhr in Berlin eintreffen.
Ob es zu dem pers�nlichen Vortrag beim Innenminister kam, geht aus den Akten 
nicht hervor. Doch wurde dem Landrat v. Jagow schlie�lich am 23. Februar 1904 
der Regierungsassessor Dr. jur. Kutscher51 zugeteilt, dem bereits am 24. Juni 1904 
der Regierungsassessor Graf v. Reventlow52 nachfolgte, weil Dr. Kutscher durch 
eine Verf�gung des Innenministers vom 7. Juli 1904 seinen Dienst als neuer Hilfs-
arbeiter beim Landrat des Kreises Schlawe im Regierungsbezirk K�slin in Pom-
mern antreten mu�te. Im Herbst 1906 endete schlie�lich die Amtst�tigkeit des 
Landrats Traugott v. Jagow im heimatlichen Kreis Westprignitz. Durch eine Ver-
f�gung des damals neuen preu�ischen Innenministers und sp�teren Reichskanzlers 
Theobald v. Bethmann-Hollweg wurde Traugott von Jagow zum Oberregierungsrat 
ernannt (wobei er aller Wahrscheinlichkeit nach den Rang eines Regierungsrates 
�bersprang) und am 5. Oktober 1906 zur weiteren Dienstaus�bung der Regierung 
Potsdam �berwiesen.

51 Dr. Wilhelm Kutscher bekleidete von 1908 bis 1914 das Amt des Landrats von Lauenburg in 
Pommern, war von 1919 bis 1922 Regierungspr�sident des Regierungsbezirkes Hildesheim und 
von 1932 bis 1933 Oberpr�sident der Provinz Ostpreu�en.

52 Vermutlich handelt es sich um Graf Detlev von Reventlow, welcher von 1910 bis 1920 Landrat des 
Kreises Guben war.
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3. Hans-Joachim von Graevenitz (1874–1938), Landrat von 1906 bis 1917

Hans-Joachim Heinrich von Graevenitz53 wurde am 27. Juli 1874 auf dem Famili-
engut Schilde in der Prignitz geboren. Sein Vater war der Erbtruchse� der Kurmark 
und Besitzer des Rittergutes Schilde Heinrich Alexander Leopold v. Graevenitz, 
welcher seit dem 18. September 1873 mit Berta geb. von Ammon verheiratet war. 
Die Hochzeit beider fand in Bonn statt, der Heimatstadt der Mutter. Sein drei Jahre 
j�ngerer Bruder Hartwig sollte Hans-Joachim v. Graevenitz sp�ter im Amte des 
Landrates im Kreis Westprignitz folgen, da Hans-Joachim im Laufe des Ersten 
Weltkrieges, ganz �hnlich wie sein Schwager Gottlieb v. Jagow eine sehr steile, 
doch zugleich recht kurze Karriere im Reichsdienst durchlief. Bis zum 14. Lebens-
jahr erhielt der Junge Privatunterricht und besuchte danach die Klosterschule Ro�-
leben, wo er im Herbst 1893 das Abitur bestand. Anschlie�end studierte er, unter-
brochen durch ein Jahr Auszeit wegen einer Lungenerkrankung, die vorgeschrie-
benen 6 Semester Rechts- und Staatswissenschaften in Lausanne, G�ttingen und 
Marburg. Nach dem bestandenen Referendarexamen am 20. November 1897 in 
Kassel hielt sich der angehende Kammergerichtsreferendar zu seiner Ausbildung 
an den Gerichten bzw. der Staatsanwaltschaft in Perleberg und Halle auf. Am 1. 
Februar 1900 ernannte man ihn nach seinem Wechsel in den Verwaltungsdienst 
nunmehr zum Regierungsreferendar bei der Regierung Merseburg. Am 7. Februar 
1903 bestand Graevenitz die Zweite Staatspr�fung, nachdem sein Vorbereitungs-
dienst f�r die Beamtenlaufbahn am 1. M�rz 1902 geendet hatte. Den im M�rz 1903 
zum Regierungsassessor Ernannten teilte man zuerst der Regierung Minden zu, wo 
er als Hilfsarbeiter am Landratsamt Minden t�tig war. Weil jedoch der Mindener 
Landrat Georg Freiherr von Ledebur wegen seiner Abgeordnetent�tigkeit den 
Gro�teil der Zeit fehlte, verwaltete Graevenitz das Landratsamt in Minden ziem-
lich selbst�ndig. Wegen seiner erw�hnten Lungenerkrankung konnte Graevenitz, 
wie er in seinem Lebenslauf vom 27. April 1907 ausdr�cklich betonte, „leider“ 
nicht seinen Milit�rdienst leisten. Ab 1904 besch�ftigte man den Regierungsasses-
sor Hans-Joachim v. Graevenitz f�r zwei Jahre im preu�ischen Finanzministerium. 
Zum Zeitpunkt seiner Berufung in das heimatliche Landratsamt Westprignitz war 
er immer noch im preu�ischen Finanzministerium in Berlin t�tig, wo er in der 
Etats- und Kassenabteilung Verwendung fand. Zum 1. Oktober 1906 wurde er 
kommissarisch zum Landrat des Kreises Westprignitz berufen, 1907 als Landrat 
amtlich bestallt und bekleidete dieses Amt rein nominell sogar bis ins Jahr 1917 
hinein. Doch wurde er schon im M�rz 1915 als Referent in die damals neu gebilde-

53 Zu den Lebensdaten von Hans-Joachim von Graevenitz und seinem ihm im Amt folgenden Bruder 
Hartwig von Graevenitz siehe auch das Genealogische Handbuch der adeligen H�user: Adelige 
H�user A Bd. VI, Limburg a. d. Lahn 1962, S. 166 ff.
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te Reichsgetreidestelle54 in Berlin delegiert, welche unter Leitung des vormaligen 
Unterstaatssekret�rs im preu�ischen Finanzministerium Georg Michaelis stand, der 
m�glicherweise Hans-Joachim v. Graevenitz aus dessen fr�herer Dienstzeit im 
preu�ischen Finanzministerium pers�nlich kannte. Michaelis bekleidete zus�tzlich 
ab Februar 1917 bis Juli 1917 die (neu geschaffene) Funktion eines preu�ischen 
„Staatskommissars f�r Volksern�hrung“. Als Georg Michaelis schlie�lich v�llig 
�berraschend55 am 14. Juli 1917 auf Vorschlag General Ludendorffs zum deut-
schen Reichskanzler und zum preu�ischen Ministerpr�sidenten berufen wurde, 
nahm er seinen von ihm sehr gesch�tzten Unterstellten56 Hans-Joachim v. Graeve-
nitz im August 1917 mit in das neue Amt. Dieser stieg vom preu�ischen Landrat 
ohne jede Zwischenstufe sogleich zum Kaiserlichen Unterstaatssekret�r und Chef 
der Reichskanzlei unter Reichskanzler Michaelis auf, und zugleich wurde damit 
das Landratsamt des Kreises Westprignitz frei. Kurzzeitig spielte Unterstaatssekre-
t�r v. Graevenitz dadurch eine gewisse Rolle in der hohen Politik.57 Als Reichs-
kanzler Michaelis jedoch zerm�rbt von vielerlei innenpolitischen Querelen schon 
am 31. Oktober 1917 wieder demissionierte, wurde Hans-Joachim v. Graevenitz 
zun�chst „zur Disposition“ gestellt und �bernahm danach von 1918 bis 1919 die 
Leitung der Reichsgetreidestelle. Dabei scheint gegen Mitte 1918 v. Graevenitz 
zeitweise in der Ukraine als Leiter der dortigen deutschen „Aufsichtsbeh�rde“ auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen Beaufsichtigung und insbesondere auf dem Gebiet 

54 �ber Graevenitz wird in der Literatur zwar �bereinstimmend geschrieben, dass er von 1915 bis 
1917 in der Reichsgetreidestelle in Berlin t�tig war. Aus der Akte GStA HA I Rep. 77 Nr. 5415 er-
gibt sich jedoch ganz eindeutig, dass er von 1915 bis 1917 in Berlin die „Reichsstelle f�r Speisefet-
te“ leitete.

55 Auf die politischen und pers�nlichen Intrigen und Querelen, die der Berufung und Abberufung von 
Michaelis vorangingen, geht relativ ausf�hrlich der Chef des Geheimen Zivilkabinetts (der k�nigli-
chen und kaiserlichen Personalverwaltung) Rudolf von Valentini in seinen postum erschienenen Er-
innerungen „Kaiser und Kabinettschef – Nach eigenen Aufzeichnungen und dem Briefwechsel des 
Wirklichen Geheimen Rats Rudolf von Valentini dargestellt von Bernhard Schwertfeger“, Olden-
burg 1931, auf den Seiten 151 bis 205 ein.

56 Der aus dem schlesischen Haynau geb�rtige und in Bad Saarow verstorbene Georg Michaelis 
(1857–1936) schreibt in seinen Erinnerungen „F�r Staat und Volk“ (Berlin 1922) �ber Graevenitz 
auf S. 383: „In dieser Auffassung best�rkte mich mein treuer Mitarbeiter, der Unterstaatssekret�r v. 
Graevenitz. Ich hatte ihn, weil mich volles Vertrauen mit ihm verband, bei meiner Ernennung zum 
Reichskanzler vom Staatssekretariat f�r Volksern�hrung, wo er mein Mitarbeiter war, mit in die 
Reichskanzlei genommen und hatte von Anfang an die Absicht, ihn zu ihrem Chef zu machen.“ 
Vorher hatte der Landrat v. Graevenitz gemeinsam mit dem preu�ischen Landrat Dr. Kleiner aus 
dem Kreis Lebus und dem s�chsischen Amtshauptmann (Landrat) Wach aus Pirna zu Michaelis’ 
engsten Mitarbeitern in der Reichsgetreidestelle geh�rt. Michaelis bescheinigte Graevenitz, Wach 
und Dr. Kleiner hierbei, „mit gro�em Verst�ndnis und Schneid“ bei der Getreideverwaltung gear-
beitet zu haben (ebenda S. 281–282).

57 Siehe hierzu Max Prinz von Baden: Erinnerungen und Dokumente. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1928 
S. 144.
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der Lebensmittelbewirtschaftung t�tig geworden zu sein.58 Anschlie�end schied v. 
Graevenitz aus dem Dienst aus und lie� sich pensionieren. Seit dem 26. August 
1910 war er mit Magda geb. v. Jagow, Tochter des Erbj�germeisters der Kurmark 
G�nter von Jagow59 auf R�hst�dt, verheiratet. Magda v. Jagow war am 26. August 
1890 geboren worden, und die Hochzeit fand folglich genau an ihrem 20. Geburts-
tag im Schlo� R�hst�dt statt. Hans-Joachim v. Graevenitz verstarb am 27. Novem-
ber 1938 auf dem anderen Graevenitzschen60 Familiengut Quetz (Kr. Bitterfeld). 
Graevenitz war Rechtsritter des Johanniterordens. Sein einziger, 1911 geborener 
Sohn Hellmuth verstarb 1947 im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald.
Es kam Hans-Joachim v. Graevenitz bestimmt nicht ungelegen, wenn es nicht so-
gar sein ganz pers�nlicher Wunsch war, Landrat im heimatlichen Kreis Westprig-
nitz zu werden. Doch bat er, wie aus einem Brief von Finanzminister v. Rheinba-
ben an Innenminister v. Bethmann-Hollweg vom 25. September 1906 hervorgeht, 
trotzdem ersteren m�ndlich darum, ungeachtet seiner zum 1. Oktober 1906 erfolg-
ten Berufung als kommissarischer Landrat des Kreises Westprignitz noch bis zum 
1. November 1906 ins Finanzministerium beurlaubt zu bleiben, um hier seine lau-
fenden Arbeiten abzuschlie�en und zugleich seinen Nachfolger ins Amt einzuf�h-
ren. Entsprechend der gleichlautenden Bitten des Finanzministers und des Regie-
rungsassessors v. Graevenitz forderte ihn der preu�ische Innenminister deshalb erst 
am 28. Oktober 1906 auf, sich zum Dienstantritt nebst pers�nlicher Unterweisung 
beim Potsdamer Regierungspr�sidenten zu melden. F�r die Zeit seiner amtlichen 
Vertretung erhielt Hans-Joachim v. Graevenitz t�glich 6 Mark Di�ten, w�hrend 

58 Der Hamburger Osteuropahistoriker Prof. Dr. Frank Golczewski schreibt dar�ber in seinem grund-
legenden Werk: Deutsche und Ukrainer 1914–1939. Paderborn, M�nchen, Wien, Z�rich 2010 auf 
S. 306 �ber die Situation in der Ukraine Mitte 1918: „Die deutsche Partizipation an der ukraini-
schen Politik wurde kaum verh�llt. Die Gesetze der Het’man-Regierung wurden mit deutscher Be-
teiligung ausgearbeitet, im Juni 1918 verstetigte sich die Wirtschaftsdelegation zu einer Wirt-
schaftsstelle und mit dem Ukrainischen Nahrungsmittelrat unter dem Perleberger Landrat Hartwig 
von Graevenitz installierte sich eine Aufsichtsbeh�rde.“ Golczewski unterliegt hier anscheinend ei-
ner Personenverwechslung, denn nichts deutet anhand der von mir eingesehenen Akten darauf hin, 
dass Hartwig v. Graevenitz, der 1918 tats�chlich Landrat des Kreises Westprignitz war, zur selben 
Zeit im amtlichen Auftrag und im Interesse des Reiches in der Ukraine weilte. Vielmehr d�rfte es 
sich bei dem erw�hnten deutschen Beh�rdenleiter in der Ukraine um seinen unmittelbaren Amts-
vorg�nger und zugleich �lteren Bruder Hans-Joachim v. Graevenitz gehandelt haben, der sowohl 
von seiner dienstlichen Karriere wie von seiner fachlichen Qualifikation her viel besser f�r jene 
heikle au�enpolitische und wirtschaftliche Mission geeignet war. Sollte indes Hartwig v. Graeve-
nitz tats�chlich damals in der Ukraine f�r das deutsche Reich t�tig gewesen sein, so kann es sich 
nur um einen ganz kurzzeitigen Einsatz gehandelt haben.

59 Der kurm�rkische Erbj�germeister G�nter v. Jagow (1847–1928) auf R�hst�dt war der Sohn des 
Erbj�germeisters Carl v. Jagow (1818–1888) auf R�hst�dt.

60 Hans-Joachim von Graevenitz war im Jahr 1929 Besitzer des 455 ha gro�en, bei Bitterfeld gelege-
nen Rittergutes Quetz nebst dem dazugeh�rigen Vorwerk Spickendorf, w�hrend sein j�ngerer Bru-
der und Amtsnachfolger Hartwig von Graevenitz zur selben Zeit das 567 ha gro�e Rittergut Schilde 
bei Perleberg besa�.
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zum Vergleich damals ein Tapetendrucker ca. 4,20 Mark t�glichen Arbeitslohn er-
hielt. Im Januar 1907 wurde der bislang in Perleberg befindliche Regierungsasses-
sor Graf Reventlow ins Oberpr�sidium der Provinz Schleswig-Holstein versetzt, 
wo er die bisherige Stelle des Regierungsrates Hassel einnahm. Am 15. Februar 
1907 forderte das Innenministerium den Potsdamer Regierungspr�sidenten auf, 
nunmehr an die offizielle Neubesetzung des Landratsamtes Westprignitz zu gehen. 
Regierungspr�sident v. d. Schulenburg gab am 11. M�rz 1907 vorerst nur an, dass 
Regierungsassessor v. Graevenitz nach �bergabe seiner Gesch�fte im Finanzmini-
sterium und pers�nlicher Meldung bei ihm am 5. November 1906 die Landratsge-
sch�fte im Kreis Westprignitz �bernommen habe. Die zwischenliegende Zeit vom 
1. bis 4. November 1906 habe er pers�nlich Graevenitz wegen einer Erkrankung 
beurlaubt. Erst am 2. Mai 1907 konnte Regierungspr�sident v. d. Schulenburg dem 
Innenminister berichten, dass Regierungsassessor v. Graevenitz bei der kommissa-
rischen Verwaltung des Landratsamtes Westprignitz „die an ihn gestellten Anfor-
derungen voll erf�llt hat“. Der Kreistag habe ihn am 27. April 1907 als neuen 
Landrat vorgeschlagen, und v. Graevenitz habe sein Einverst�ndnis zur Wahl er-
kl�rt. Der Regierungsassessor v. Graevenitz sei als Mitbesitzer des Rittergutes 
Schilde im Kreis Westprignitz beg�tert.
Am 10. Mai 1907 fragte der Geheime Rechnungsrat Zorll namens des Innenmini-
steriums an, wie lange denn eigentlich der Herr v. Graevenitz Mitbesitzer des Rit-
tergutes Schilde w�re, denn er m�sse es bekanntlich wegen seiner Wahl zum Land-
rat durch den Kreistag schon mindestens ein Jahr besitzen. Rechnungsrat M�nch 
vom Regierungspr�sidium Potsdam antwortete ihm am 11. Mai 1907, wie lange v. 
Graevenitz im Mitbesitz des betreffenden Ritterguts Schilde w�re, ginge aus den in 
Potsdam vorliegenden Unterlagen nicht hervor. Doch w�re er zuverl�ssig schon 
seit dem Jahr 1905 Besitzer einer Eigent�merstelle61 im Kreis, womit die ange-
sprochene Wahlbedingung62 erf�llt sei.
Im Preu�ischen Staatsministerium gab es Ende Mai 1907 w�hrend des Umlaufs der 
Personalsache v. Graevenitz noch eine kleine Unklarheit dar�ber, ob man v. Grae-
venitz mehr allgemein „zum Landrat“ oder ganz speziell „zum Landrat des Kreises 
Westprignitz“ ernennen m�sse, was der Geheime Regierungsrat v. Schwerin dahin-
gehend kl�rte, dass es nunmehr egal sei, wie der Titel ausfalle. Also legte man dem 
Kaiser und K�nig Wilhelm II. am 29. Mai 1907 in Berlin die Bestallung f�r den 
„Landrat von Graevenitz“ vor, welche Wilhelm II. am 3. Juni 1907 unterzeichnete. 
In dem f�r den Kaiser bestimmten und der zu unterzeichnenden Bestallungsurkun-

61 Eine telefonische Anfrage beim Kreissekret�r in Perleberg mit nachfolgender schriftlicher Antwort 
desselben vom 2. 5. 1907 ergab, dass Hans-Joachim v. Graevenitz gem�� den Katasteramtsunterla-
gen seit 1905 der gerichtlich eingetragene Mitbesitzer einer Eigent�merstelle, umfassend 1,3 ha mit 
Geb�uden im Gemeindebezirk Schilde war (Bd. II Blatt 57 des Grundbuchs).

62 Der Kreistag hatte n�mlich gem�� der Kreisordnung von 1873 nur dann das Vorschlagsrecht f�r 
den Landrat, wenn er ihn aus den Reihen der im Kreis Beg�terten ausw�hlte.
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de beigef�gten Bestallungsvorschlag vom 29. Mai 1907 charakterisierte man v. 
Graevenitz als gesch�ftsgewandten, mit guten Kenntnissen ausgestatteten, zuver-
l�ssigen Beamten, der mit den Verh�ltnissen in seinem Kreis seit Jugend an ver-
traut w�re. Das amtliche Gehalt f�r Hans-Joachim v. Graevenitz betrug wie bei 
seinem Amtsvorg�nger 3.600 Mark zzgl. des gesetzlichen Wohngeldzuschusses. 
Am 9. Oktober 1907 richtete der neue Landrat des Kreises Westprignitz in Analo-
gie zu seinem Vorg�nger ein Gesuch an den preu�ischen Innenminister, nunmehr 
war das Friedrich v. Moltke, in welchem er darauf hinwies, sein Amtsvorg�nger 
habe fast durchgehend einen Regierungsassessor als Hilfsarbeiter zugeordnet be-
kommen. Er habe jetzt 11 Monate lang die Gesch�fte allein gef�hrt, deren Umfang 
keineswegs geringer geworden sei. Doch nun w�re er durch „Termine infolge 
Chausseebauten sowie durch ein Eisenbahnprojekt derartig in Anspruch genom-
men, dass mir f�r den Bureaudienst nicht die n�tige Zeit bleibt“. Regierungspr�si-
dent v. d. Schulenburg bef�rwortete mit dem Vermerk „dringend“ die Bitte des 
ihm unterstellten Landrats. Am 27. Dezember 1907 wurde Landrat v. Graevenitz 
daraufhin zu seiner Unterst�tzung der Regierungsassessor von Oesterreich bis auf 
weiteres zugeordnet. Als man schlie�lich v. Oesterreich am 29. Oktober 1909 zur 
weiteren Besch�ftigung zur „Ansiedlungskommission63 in Posen“ versetzte, ersetz-
te ihn ab 10. November 1909 der Regierungsassessor Wackerzapp,64 bis auch die-
ser am 27. Dezember 1910 als Hilfsarbeiter zum Landrat des Kreises Winsen an 
der Luhe im Regierungsbezirk L�neburg versetzt wurde.
Da v. Graevenitz nach Meinung des Potsdamer Regierungspr�sidenten au�erstande 
war, den B�ro- und den Au�endienst gleichzeitig vorzunehmen und zur ohnehin 
m�hevollen T�tigkeit bei der Steuerveranlagung in diesem Jahr auch noch die Ver-
anlagungen zur Staatseinkommensteuer und zur Erzeugungssteuer hinzu traten, 
forderte der Regierungspr�sident am 6. Januar 1911 einen neuen Regierungsasses-
sor f�r den Kreis Westprignitz beim Innenminister an. Am 8. Februar 1911 versetz-
te man deswegen den Regierungsassessor Freiherr von Droste-H�lshoff65 aus M�n-
ster nach Perleberg. Am 26. Dezember 1911 gestattete man von amtlicher Seite 
dem Landrat v. Graevenitz, in den Aufsichtsrat der Landgesellschaft „Eigene 
Scholle G.m.b.H.“ in Frankfurt (Oder) einzutreten. Am 9. November 1912 erbat er 
beim Potsdamer Regierungspr�sidenten Rudolf von der Schulenburg die Genehmi-

63 Jene Ansiedlungskommission in Posen sollte durch Kauf von Gutsland aus der Hand von polni-
schen Besitzern und die darauffolgende Parzellierung und Neuansiedlung von Bauern deutscher 
Nationalit�t f�r eine Germanisierung jener Provinz sorgen, welche zum gr��eren Teil von Polen, 
zum kleineren Teil von Deutschen bewohnt war. Die T�tigkeit jener „Ansiedlungskommission“ 
wurde von polnischen Nationalisten aus verst�ndlichen Gr�nden ausgesprochen heftig bek�mpft.

64 Oskar Wackerzapp, 1918 vertretungsweise Landrat des Kreises Lublinitz in Schlesien, anschlie-
�end von 1919 bis 1932 Landrat des Kreises Falkenberg, war im Jahr 1933 auftragsweise Oberb�r-
germeister von Beuthen.

65 Wahrscheinlich Clemens Max Meinolfus Hubertus Maria Stanislaus Freiherr von Droste-H�lshoff, 
von 1918 bis 1933 Landrat des Kreises H�xter.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

31

gung, in den Aufsichtsrat der Prignitzer Eisenbahngesellschaft eintreten zu d�rfen. 
Zur Erkl�rung gab er an, dass sein Kreis bei dem Besitz von 200.000 Mark an 
Stammaktien ein erhebliches Interesse am Betrieb der Prignitzer Eisenbahn habe. 
Deshalb w�re er am 5. September 1912 in den Aufsichtsrat gew�hlt worden. Wei-
terhin stellte Landrat v. Graevenitz klar: „Auf eine mir als Aufsichtsratsmitglied 
zustehende Tantieme habe ich im voraus f�r mich und insoweit etwa der Preu�i-
sche Staat einen Anspruch darauf erheben sollte, verzichtet. Die Gesch�fte eines 
Mitgliedes des Aufsichtsrates, dessen (der)zeitiger gesch�ftsf�hrender Vorsitzen-
der der Direktor Doerfel von der Stadtfeuersoziet�t der Provinz Brandenburg ist, 
sind nicht derart umfangreich, dass dadurch meine Amtsf�hrung irgendwie beein-
tr�chtigt werden k�nnte.“ Am 23. November 1912 erhielt Landrat v. Graevenitz die 
erbetene Genehmigung, allerdings unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs. 
Als Regierungsassessor Freiherr v. Droste-H�lshoff schlie�lich zur weiteren Ver-
wendung dem Oberpr�sidium der heimatlichen Provinz Westfalen in M�nster 
�berwiesen wurde, versetzte man an seiner Stelle am 16. April 1913 den Regie-
rungsassessor Freiherrn v. Schmidtfeld nach Perleberg. Am 13. Mai 1913 wurde 
schlie�lich auch der Regierungsassessor Dr. Spiritus66 „zur Hilfeleistung in den 
landr�tlichen Gesch�ften“ von seiner bisherigen Wirkungsst�tte in D�sseldorf nach 
Perleberg versetzt. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 wurde der Landrat 
v. Graevenitz gem�� einer Verf�gung vom 15. M�rz 1915 „dem Herrn Finanzmi-
nister zur Besch�ftigung bei der Reichskommission zur Ausf�hrung der Bundes-
ratsverordnung vom 23. Januar 1915 … zur Verf�gung gestellt“. Ab sofort war 
Landrat v. Graevenitz in Berlin mit der damals beginnenden Lebensmittelkontin-
gentierung in Deutschland besch�ftigt.
Urspr�nglich sollte die Besch�ftigung des Westprignitzer Landrates in Berlin ge-
m�� einem Schreiben des Innenministers vom 15. Juli 1915 an den Potsdamer Re-
gierungspr�sidenten nur auf den Zeitraum bis Oktober 1915 begrenzt sein. Der 
Landrat erkl�rte deswegen ausdr�cklich, seine Vertretung im Landratsamt durch 
einen speziell dazu bestimmten Regierungsassessor w�re nicht n�tig, weil er w�-
chentlich zweimal von Berlin nach Perleberg fahren und dann seinen Amtsgesch�f-
ten weiterhin nachgehen werde. Zudem waren in einer Zeit, als fast alle tauglichen 
M�nner im Heeresdienst standen, Verwaltungsbeamte nicht mehr so ohne weiteres 
verf�gbar. Als der Regierungspr�sident Anfang November 1915 schlie�lich trotz-
dem auf Ersatz f�r den Landkreis Westprignitz dr�ngte – der Landrat war n�mlich 
immer noch in Berlin besch�ftigt – konnte ihm der Innenminister keinen „h�heren 
Beamten der allgemeinen Verwaltung“ zur Verf�gung stellen. Innenminister v. 
Dallwitz schlug deshalb am 22. November 1915 vor, der Kreis Westprignitz m�ge 
sich einen „juristischen Hilfsarbeiter f�r den Kreisausschu� auf Kosten des Krei-

66 Dr. Paul Spiritus, in den Jahren 1919 bis 1920 Landrat des Kreises Westprignitz. Siehe zu ihm den 
Abschnitt 5 dieses Aufsatzes.
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ses“ nehmen. Der Innenminister seinerseits wolle sodann bef�rworten, die anfal-
lenden Kosten des Kreises „auf Kriegsfonds“ zu �bernehmen. Schlie�lich fand 
man eine halbwegs praktikable L�sung in der Person eines bereits pensionierten 
Beamten, des Geheimen Regierungsrates und Landrates a. D. Rafael John Perfecto 
Antonio v. Uslar (damals wohnhaft in Bad Soden in der Villa „Renner“) als Ersatz 
f�r den derzeit als Vorsitzender der „Reichsfettstelle“67 eingesetzten Landrat v. 
Graevenitz. Landrat a. D. von Uslar hatte zuvor von 1895 bis 1913 den Kreis 
Apenrade im Regierungsbezirk Schleswig verwaltet, anschlie�end in den Kriegs-
jahren 1915 und 1916 den Landrat Dr. Hentzen im Kreis Lennep (Regierungsbe-
zirk D�sseldorf) vertreten und wollte nun gegen eine monatliche Verg�tung von 
300 Mark dasselbe im Kreis Westprignitz tun. 
Doch diese L�sung vom September 1916 war nicht von allzu langer Dauer. Am 19. 
Juli 1917 mu�te n�mlich in gleichlautenden Schreiben an den preu�ischen Innen-
minister, den Oberpr�sidenten der Provinz Brandenburg und den Regierungspr�si-
denten in Potsdam Hans-Joachim v. Graevenitz um seine R�ckversetzung aus Ber-
lin in seinen Kreis Westprignitz ersuchen. Zur Begr�ndung gab er Mi�st�nde im 
Kreis Westprignitz an, welche nur er selbst als Landrat und zugleich als Kenner 
und Vertrauter der Bev�lkerung seines Kreises kl�ren k�nne. Er schrieb: „Mit mei-
ner Vertretung in der Verwaltung des Kreises Westprignitz ist f�r die Kriegszeit, in 
der mir die Leitung der Reichsstelle f�r Speisefette in Berlin �bertragen ist, der 
Geheime Regierungsrat von Uslar beauftragt worden. Nachdem inzwischen unsere 
gesamten Ern�hrungsverh�ltnisse viel schwieriger geworden sind, sodass eine noch 
gr�ndlichere Erfassung s�mtlicher Lebensmittel und zu diesem Zwecke eine enge 
F�hlung mit den Verh�ltnissen des Kreises genau vertrauten Pers�nlichkeiten er-
forderlich ist, nachdem ferner drei der bew�hrtesten Kreisausschuss-Mitglieder er-
krankt sind, sehe ich mich gen�tigt, die Verwaltung meines Kreises wieder zu 
�bernehmen, da sie unter diesen in sachlicher und pers�nlicher Hinsicht sehr er-
schwerten Verh�ltnissen f�r meinen derzeitigen Vertreter, den Geheimen Regie-
rungsrat von Uslar, welcher in einem Lebensalter von Mitte der sechziger Jahre 
steht, in ausreichender Weise nicht fortgef�hrt werden kann. Meiner Bitte, mich f�r 
eine Zeit ganz und sp�ter teilweise zwecks Uebernahme der Verwaltung des Krei-
ses von der Leitung der Reichsstelle f�r Speisefette zu entbinden, ist von dem 
Herrn Pr�sidenten des Kriegsern�hrungsamtes und dem Herrn Preussischen Staats-
kommissar f�r Volksern�hrung unter der Bedingung stattgegeben, dass ein in der 
preu�ischen Verwaltung erfahrener Beamter mit meiner Vertretung in den laufen-
den Gesch�ften beauftragt und von mir gr�ndlich eingearbeitet wird.“

67 So steht es im Durchschlag des Schreibens des preu�ischen Innenministers an den Landrat a. D. 
von Uslar vom 14. 9. 1916, in welchem die Aufforderung ausgesprochen wird, nach Meldung beim 
Regierungspr�sidenten in Potsdam schnellstm�glich nach Perleberg �berzusiedeln und dort die 
Landratsgesch�fte zu �bernehmen. Die Reisekosten nach Perleberg wurden v. Uslar erstattet.
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Als ein f�r diese L�sung geeigneter Beamter war Graevenitz der Regierungsrat von 
Rheden bezeichnet worden. Jedoch war v. Rheden fr�her Reserveoffizier des Dra-
goner-Regiments 18 (Friedensgarnison Parchim) gewesen, dann als Oberleutnant 
der Landwehrkavallerie ins Feld ger�ckt und im Stab der 51. Reservedivision ver-
wendet worden. Als v. Rheden nicht mehr kriegsverwendungsf�hig war, versetzte 
man ihn in die Heimat zur stellvertretenden IX. Infanterie-Brigade in Frankfurt 
(Oder). Landrat Graevenitz bat nun darum, beim Stellvertretenden Korpskomman-
do68 des III. Armeekorps die Freigabe jenes Regierungsrates v. Rheden69 vom wei-
teren Milit�rdienst zu erwirken, damit er nach dessen Einarbeitung in seinen Land-
kreis zur�ckkehren k�nne. Doch dazu kam es nicht, weil Landrat Hans-Joachim v. 
Graevenitz zu seiner gewi� sehr gro�en �berraschung durch einen Kaiserlichen 
Erla� vom 11. August 1917 zum Unterstaatssekret�r in der Reichskanzlei ernannt 
wurde. Nun mu�te schleunigst ein v�llig neuer Kandidat f�r das Landratsamt ge-
funden werden. Dieser Kandidat fand sich in der Person des j�ngeren Bruders von 
Landrat Hans-Joachim v. Graevenitz, des Regierungsrates Hartwig v. Graevenitz, 
welcher zu dieser Zeit den Landrat des Kreises L�bben, Dr. Edgar Loehrs, vertrat. 
Im Gegenzug bekleidete der vom Milit�rdienst erfolgreich „losgeeiste“, weiter 
oben bereits erw�hnte Regierungsrat Erich von Rheden (bzw. Reden) nunmehr das 
Landsratsamt L�bben von 1917 bis 1933.

4. Dr. Hartwig von Graevenitz (1877–1945), Landrat von 1917 bis 1919

Hartwig Otto Hermann von Graevenitz70 wurde am 28. Mai 1877 in Schilde als 
Sohn des dortigen Rittergutsbesitzers Heinrich von Graevenitz (1842–1927) und 
dessen Ehefrau Bertha geb. von Ammon (1844–1929) geboren. Trotz dieser Ab-
kunft von einem Rittergutsbesitzer gab es sp�ter in seiner Personalakte den ver-
wunderlichen Eintrag „ohne eigenes Verm�gen“. In Analogie zu seinem �lteren 
Bruder wird er seinen ersten Schulunterricht als h�uslichen Privatunterricht erhal-
ten haben. Von Ostern 1891 bis Ostern 1896 besuchte er gleich seinem �lteren 
Bruder die Klosterschule Ro�leben, wo er gleichfalls das Abitur erwarb. Ab Ostern 
1896 bis Ende des Sommersemesters 1896 studierte Hartwig von Graevenitz 
Rechtswissenschaften, zuerst in Freiburg i. Br., danach das Wintersemester 
1896/97 und das Sommersemester 1897 in Leipzig, das Wintersemester 1897/98 
und Sommersemester 1898 in G�ttingen und von Herbst 1898 bis zu seinem Ex-

68 Die bei Kriegsausbruch neu geschaffenen, aus reaktivierten Offizieren a. D. bestehenden „Stellver-
tretenden Korpskommandos“ an den Standorten der fr�heren Korpskommandos erf�llten deren 
Aufgaben, vor allem bei der Ersatzgestellung f�r das Feldheer, anstelle der eigentlichen Korpsst�-
be, welche nach der Mobilmachung 1914 als Kommandostellen ins Feld ger�ckt waren.

69 Andernorts wird dieser am 9. 5. 1880 in Posen geborene Beamte auch „von Reden“ geschrieben.
70 F�r ihn existiert die Personalakte GStA HA I Rep. 77 Personalakten Nr. 856 „Hartwig von Graeve-

nitz“ des preu�ischen Innenministeriums.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

34

amen in Halle.71 Die 1. Juristische Staatspr�fung bestand er, nach einem recht pein-
lichen Durchfaller am 16. Dezember 1899, schlie�lich am 27. April 1901 in 
Naumburg mit dem Pr�dikat „ausreichend“ und wurde am 28. Mai 1901 f�r den 
Staatsdienst als Gerichtsreferendar vereidigt. Graevenitz leistete gleich seinem �l-
teren Bruder keinerlei Milit�rdienst, was bei den h�heren preu�ischen Beamten 
keineswegs so ungew�hnlich war, wie man gemeinhin anzunehmen pflegt.72 Grae-
venitz wurde seinerzeit als „dienstuntauglich“ ausgemustert. Die n�chsten Besch�f-
tigungsstationen seiner Beamtenausbildung waren: 28. 5. 1901 bis 20. 5. 1902 
Amtsgericht Perleberg, 21. 5. 1902 bis 9. 4. 1903 Landgericht I in Berlin, 10. 4. 
1903 bis 6. 6. 1903 Staatsanwaltschaft am Landgericht I in Berlin, 16. 6. 1903 bis 
30. 8. 1905 Regierung Potsdam (unterbrochen durch zwei Zuordnungen vom 25.
11. 1903 bis 28. 2. 1904 zum Oberb�rgermeister von Wiesbaden und vom 29. 2. 
1904 bis 31. 8. 1904 zu den Landr�ten der Kreise Zauch-Belzig bzw. Westprig-
nitz.73

Am 16. Juni 1903 ernannte man in Potsdam Hartwig von Graevenitz nach seinem 
Wechsel in den allgemeinen Verwaltungsdienst zum Regierungs-Referendar, wor-
auf am 30. Juni 1906 die Ernennung zum Regierungs-Assessor folgte. Die f�r den 
Rang eines Regierungs-Assessors notwendige „Gro�e Staatspr�fung“ hatte er n�m-
lich am gleichen Tage mit dem Pr�dikat „ausreichend“ bestanden. Am 1. August 
1906 wurde er dem Landrat des Kreises Ruhrort Dr. von W�lfing im Regierungs-
bezirk D�sseldorf „zur Hilfeleistung“ zugeteilt. Dieser Verwendung folgte am 1. 
Oktober 1908 eine neue Verwendung als „Hilfsarbeiter“ im preu�ischen Kultusmi-
nisterium in Berlin. In jene Berliner Zeit, er wohnte damals in Charlottenburg, fiel 
auch die juristische Promotion74 am 20. Januar 1909 an der Juristischen Fakult�t 
der Universit�t Leipzig. Besonders bemerkenswert ist, dass sein Rigorosum bereits 
8 Jahre (!) vorher, n�mlich am 27. April 1901 stattfand. Offenkundig gab es bei 
Hartwig von Graevenitz also betr�chtliche Schwierigkeiten bei der Anfertigung 
seiner Dissertation, und der Regierungsassessor fand erst w�hrend seiner T�tigkeit 
am Kultusministerium die n�tige Mu�e zu deren Niederschrift. Am 24. April 1910 

71 Bei der Anzeige seiner juristischen Dissertation in dem Jahresverzeichnis der an den deutschen 
Universit�ten erschienenen Schriften Bd. XXIV, Berlin 1910 wird auf S. 418 erw�hnt, dass er auf-
einanderfolgend 1 Semester in Freiburg, 2 Semester in Leipzig, 2 Semester in G�ttingen und 3 
Semester in Halle studierte.

72 Siehe Schmidt (wie Anm. 19), S. 17 Anm. 44, S. 42/43 Anm. 86 sowie S. 51/52 Anm. 133 und 
Anm. 134.

73 In Perleberg fand Graevenitz beim dortigen Rentmeister Gumpricht Verwendung, wie aus dessen 
dienstlicher Einsch�tzung f�r den jungen Regierungs-Referendar in der oben erw�hnten Personal-
akte hervorgeht.

74 Gem�� dem Jahresverzeichnis der an den deutschen Universit�ten erschienenen Schriften Bd. 
XXIV, Berlin 1910, S. 418 promovierte Hartwig v. Graevenitz zum Thema „Das Verordnungsrecht 
des Bundesrates“. Im Druck erschien diese 56 Seiten (und zus�tzlich VIII Seiten Einleitung) um-
fassende Dissertation im Verlag Noske (Borna, Leipzig) 1909.
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wurde der junge Verwaltungsbeamte schlie�lich von der Regierung in Frankfurt 
(Oder) �bernommen. Anf�nglich in der dortigen Schulabteilung besch�ftigt, wurde 
ihm kurz darauf die Verwaltung der „Fischereisachen, der landwirtschaftlichen und 
gewerblichen Genossenschaftssachen und der Kassensachen“ �bertragen. Au�er-
dem fungierte v. Graevenitz im Nebenamt noch als „Stellvertreter des Regierungs-
pr�sidenten“ Friedrich von Schwerin im Bezirksausschu�, war aber nicht berech-
tigt, hierbei den Vorsitz zu �bernehmen. Ab dem 15. Januar 1915 mu�te Regie-
rungs-Assessor v. Graevenitz f�r mehr als zwei Jahre den Landrat des Kreises 
L�bben, Dr. Edgar Loehrs, vertreten, welcher eine zeitweilige Verwendung bei der 
Zivilverwaltung „im besetzten Russisch-Polen“ erhalten hatte. Am 19. Januar 1915 
wurde er mit Wirkung vom 13. Januar 1915 nachtr�glich zum Regierungsrat er-
nannt, und am 21. Januar 1918 erhielt er schlie�lich seine Bestallung als k�nigli-
cher Landrat des Kreises Westprignitz ab dem 1. Februar 1918,75 nachdem er den 
Kreis Westprignitz auf Anweisung des preu�ischen Ministers des Innern in Nach-
folge seines �lteren Bruders Hans-Joachim v. Graevenitz bereits seit dem 20. Au-
gust 1917 kommissarisch verwaltet hatte. Durch den „Perleberger Arbeiter- und 
Soldatenrat“, welcher unter Leitung des ebenso skurrilen wie anr�chigen Perleber-
ger Stadtsekret�rs Liebke stand, wurde Landrat von Graevenitz als sogenannter 
„K�nig der Westprignitz“ in der Nacht vom 8. zum 9. November 1918 entmachtet 
und auch sp�terhin nicht wieder zugelassen. Dessen ungeachtet verlor der resolute 
Landrat v. Graevenitz nicht das Vertrauen einiger preu�ischer Sozialdemokraten in 
nunmehr leitender Stellung in der neuen Regierung, wie er auch sp�terhin eine be-
merkenswerte pers�nliche N�he zu einem der f�hrenden preu�ischen Sozialdemo-
kraten aufwies. Am 29. April 1919, also 5 Monate nach der Novemberrevolution 
von 1918 und dem Sturz der Monarchie in Deutschland, wurde dem Landrat v. 
Graevenitz seitens des Sozialdemokraten Otto Braun vorgeschlagen, f�r einige 
Monate vertretungsweise eine Oberregierungsratsstelle bei der Regierung in 
Bromberg zu �bernehmen, was ein Zeichen daf�r ist, dass Landrat v. Graevenitz 
nicht gerade als ein schlechter Verwaltungsbeamter galt und vielleicht sogar an-
deutete, dass man ihn f�r einen den neuen, nunmehr sozialdemokratisch dominier-
ten Staatsgewalten innerlich wohlgesonnenen Beamten hielt. Doch zerschlug sich 
die Angelegenheit schnell, weil der Regierungsbezirk Bromberg zu dieser Zeit an-
fing, schnell und gewaltsam in polnische H�nde �berzugehen.76 Der preu�ische 
Minister Otto Braun (SPD) versicherte Landrat Graevenitz ungeachtet dessen am 
2. Mai 1919 schriftlich, dass er ihn weiterhin im Auge behalten wolle. Aber wie 
Landrat v. Graevenitz dem Personalsachbearbeiter Ministerialrat Karl Schellen im 
preu�ischen Innenministerium am 8. August 1919 in einem Brief aus „Schilde bei 
Weisen“ in der Westprignitz versicherte, habe der „Staatsdienst z. Z. so wenig ver-

75 Die Jahreszahl 1917 bei Hubatsch (wie Anm. 3), S. 111 mu� also entsprechend korrigiert werden.
76 Siehe hierzu Schmidt (wie Anm. 19), S. 15 Anm. 35.
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lockendes, da� ich vorziehe meinen Abschied einzureichen“. Schon am 5. Septem-
ber 1919 wurde der erst 42-j�hrige Westprignitzer Landrat v. Graevenitz auf Grund 
dieses Briefes und seines am 9. August 1919 folgenden, offiziellen Pensionie-
rungsgesuches mit Wirkung vom 30. September 1919 und einem Ruhegehalt von 
4.257 Mark j�hrlich pensioniert.
Am 13. Oktober 1932 erregte der Landrat a. D. Hartwig von Graevenitz den Un-
willen der damaligen Machthaber in Preu�en, weil er am selben Tage in der „Vos-
sischen Zeitung“ einen Leserbrief folgenden Inhalts an den infolge des sogenann-
ten „Preu�enschlags“ im Juli 1932 durch den deutschen Reichskanzler Franz v. 
Papen gewaltsam abgesetzten, sozialdemokratischen preu�ischen Ministerpr�si-
denten Otto Braun publizieren lie�:

„Schilde bei Wittenberge, 11. Oktober
An den Herrn Ministerpr�sidenten77 B r a u n, Berlin 

Herr Ministerpr�sident !

Es gibt noch einen anderen Adel in Preu�en als den, der durch die Regierung Pa-
pen und Herrn Gottheiner78 in Leipzig repr�sentiert wird.
Dieser Adel kennt den Dank, den er Ihnen, Herr Ministerpr�sident, schuldet, und 
ich bitte um die Erlaubnis Dolmetsch dieses Adels sein zu d�rfen.
Ich versichere Sie als einstiger k�niglicher Landrat meines tiefen Dankes, meines 
uneingeschr�nkten Vertrauens und habe die Ehre zu sein, Ihr sehr ergebener
v. Graevenitz k�niglich preu�ischer Landrat a. D.“

Dieser Leserbrief mit der darin enthaltenen Ehrenerkl�rung f�r Otto Braun nebst 
der heftigen Kritik an Reichskanzler v. Papen wurde unverz�glich zur Kenntnis 
von Reichskommissar Franz Bracht gebracht und anschlie�end sogar der eigentlich 

77 Otto Braun war bekanntlich gewaltsam von der Reichsregierung als preu�ischer Ministerpr�sident 
abgesetzt worden. Preu�en wurde daraufhin durch den fr�heren Oberb�rgermeister von Essen, Dr. 
Franz Bracht, als Reichskommissar kommissarisch verwaltet. Schon durch seine Anrede Otto 
Brauns mit dem fr�heren Titel „Ministerpr�sident“ dokumentierte v. Graevenitz, dass er die Hand-
lungen der Reichsregierung unter Reichskanzler Franz v. Papen als unrechtm��ig und damit un-
wirksam betrachtete. Siehe hierzu auch den Aufsatz von Joachim Lilla: Der Reichskommissar f�r 
das Land Preussen 1932 bis 1933. In: Forschungen zur brandenburgischen und preu�ischen Ge-
schichte N. F. 19 (2009) H. 1, S. 91–118.

78 Gemeint ist der Ministerialrat Georg Gottheiner, welcher im Proze� vor dem Reichsgericht in Leip-
zig die Interessen des Reiches gegen�ber der abgesetzten preu�ischen Regierung vertrat. Pikant ist 
dabei, dass der vormalige Landrat Gottheiner gerade wegen der Zweifel an seiner Verfassungstreue 
im Jahre 1930 aus dem preu�ischen Staatsdienst entlassen wurde, siehe hierzu Hagen Schulze: Otto 
Braun oder Preu�ens demokratische Sendung. Frankfurt/M., Berlin, Wien 1977, S. 761 und das 
Typoskript der in der Privatbibliothek des Verfassers befindlichen Dissertation von Gerd Schwerin: 
Wilhelm Frhr. v. Gayl, der Innenminister im Kabinett Papen 1932. N�rnberg 1972, S. 122.
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schon abgeschlossenen Personalakte von Landrat a. D. von Graevenitz einverleibt. 
Nach Machtantritt der Nationalsozialisten in Deutschland, am 16. August 1933, 
f�llte Hartwig v. Graevenitz zwar auf Grundlage des „Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933“ einen entsprechenden Fragebo-
gen aus. Das preu�ische Innenministerium entschied aber am 16. September 1933, 
bez�glich des damals 56-j�hrigen Landrates a. D. v. Graevenitz nichts weiter zu 
unternehmen. Offensichtlich wirkte jener in die Personalakte aufgenommene Soli-
darit�tsbrief mit Ministerpr�sident Otto Braun nach, so dass man sich im Dritten 
Reich entschlo�, den ehemaligen Landrat des Kreises Westprignitz nicht mehr als 
Beamten zu verwenden. Seit dem 15. August 1923 war Hartwig v. Graevenitz im 
�brigen mit Margarete Freiin v. Feilitzsch verheiratet. Er verstarb in Hamburg am 
3. November 1945.
Als kommissarischer Landrat in Perleberg in Nachfolge seines Bruders seit dem 
16. August 1917 im Einsatz, bew�hrte sich Regierungsrat v. Graevenitz, der schon 
�fters bei den verschiedensten preu�ischen Landrats�mtern als Hilfsarbeiter bzw. 
Vertreter des jeweiligen Landrats im Einsatz gewesen war, so gut, dass der Pots-
damer Regierungspr�sident Dr. Adolf v. Massenbach bereits zweieinhalb Monate 
sp�ter, am 8. November 1917 in einem „Bef�higungsbericht“, bestimmt f�r das 
preu�ische Innenministerium, ihn als „durchaus bew�hrt“ einsch�tzen konnte. 
Kaum kommissarisch im Landratsamt befindlich, wollte Hartwig v. Graevenitz 
verst�ndlicherweise jetzt das Amt des Westprignitzer Landrates hauptamtlich, als 
ordentlich bestallter Landrat �bernehmen. Sein „gro�er“ Bruder, der so unverhofft 
zu Macht und Einflu� in Berlin gekommen war, griff ihm hierbei hilfreich unter 
die Arme. Am 2. Dezember 1917 schrieb Unterstaatssekret�r a. D. Hans-Joachim 
v. Graevenitz aus Wiesbaden, wo man ihn gerade „greulich geschunden“ habe und 
von wo aus er gleich wieder f�r 2 Tage verreisen m�sse, einen Privatbrief an einen 
guten Bekannten im preu�ischen Innenministerium, den Geheimen Regierungsrat 
Dr. Kutscher von der Personalabteilung. Graevenitz wunderte sich in seinem (mit 
Bleistift geschriebenen!) Brief an Dr. Kutscher sehr dar�ber, dass zum 20. Dezem-
ber 1917 zwar der Kreistag des Westprignitz einberufen sei, wie ihm sein j�ngerer 
Bruder mitteile, aber noch keine „Anfrage zur Praesentation“ eines neuen Landrats 
an den Kreistag vorliege und fragte hoffnungsvoll: „Lie�e sich das nicht vielleicht 
noch machen?“ Erl�uternd f�gte er hinzu, dass auch sein j�ngerer Bruder gleich 
ihm im Kreise „angesessen“ sei und jeden Mann dort gut kennen w�rde. Noch wei-
tere 3 bis 4 Monate zu warten, w�rde daher nichts bringen und die Kenntnisse sei-
nes Bruders �ber den Kreis nicht mehr wesentlich bef�rdern. Er pers�nlich w�re 
deshalb dankbar, wenn man „die Anfrage noch alsbald hinausjagen w�rde“. Und 
schon am darauffolgenden 4. Dezember 1917 ging unverz�glich seitens des Innen-
ministers die Aufforderung an den Potsdamer Regierungspr�sidenten v. Massen-
bach heraus, den Kreistag der Westprignitz „baldgef�lligst“ zur Pr�sentation eines 



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

38

neuen Landrates aufzufordern. Am 28. Dezember 1917 konnte Regierungspr�si-
dent v. Massenbach berichten, der am 20. Dezember ordnungsgem�� versammelte 
Kreistag des Kreises Westprignitz habe gem�� dem Protokoll einstimmig be-
schlossen, „den Regierungsrat v. Graevenitz f�r die Wiederbesetzung des erledig-
ten Landratsamts in Vorschlag zu bringen“. Erkl�rend f�gte der Regierungspr�si-
dent hinzu, Graevenitz w�re seit mehr als 10 Jahren Besitzer eines im Grundbuch 
Schilde Bd. II Bl. 57 eingetragenen Grundst�cks, folglich im Kreise angesessen. 
Graevenitz sei nicht Soldat79 und erscheine „in jeder Beziehung f�r das Landrats-
amt geeignet“. Der Oberpr�sident der Provinz Brandenburg, Friedrich Wilhelm v. 
Loebell, hatte ebenfalls keine Einwendungen, und auch das preu�ische Staatsmini-
sterium stimmte dem Ernennungsvorschlag im Umlaufverfahren zu.
Kaiser und K�nig Wilhelm II. unterzeichnete folglich im „Gro�en Hauptquartier“ 
am 21. Januar 1918 die Bestallungsurkunde f�r Hartwig v. Graevenitz, der damit 
zu den letzten Landr�ten geh�rte, welche Wilhelm II. in seiner Eigenschaft als 
preu�ischer K�nig ernannte. Beginnend mit dem 1. Februar 1918 wurde dem neu-
en Westprignitzer Landrat ein j�hrliches Gehalt von 4.200 Mark zzgl. des gesetzli-
chen Wohngeldzuschusses zugestanden.
Jedoch bereits im April 1918 erz�rnte der frischgebackene Westprignitzer Landrat 
v. Graevenitz den „Herrn Staatskommissar f�r Volksern�hrung“80 auf Grund seiner 
Handlungsweise bei der Kartoffelausfuhr aus seinem Kreis derart, dass der neue 
preu�ische Innenminister Prof. Dr. Bill (eigentlich Wilhelm) Drews den Potsdamer 
Regierungspr�sidenten anwies, dem Landrat v. Graevenitz seine „ernste Mi�billi-
gung“ auszusprechen, auch wenn er von einer weiteren Verfolgung jener Angele-
genheit absehen wolle. Der erz�rnte Staatskommissar f�r Volksern�hrung werde 
jedenfalls den Landrat v. Graevenitz „auf Grund dieses Vorkommnisses nicht mehr 
als Kreisrevisor heranziehen“.81

79 Diese Bemerkung war insoweit wichtig, weil man damit klarstellte, dass der frisch bestallte Landrat 
nicht gleich wieder f�r l�ngere Zeit im Heeresdienst verschwinden konnte oder mu�te.

80 Neuer „Reichskommissar f�r Volksern�hrung“ und zugleich Staatssekret�r des Kriegsern�hrungs-
amtes wurde Ende 1917 der vormalige Oberpr�sident der Provinz Posen Wilhelm v. Waldow, der 
zwar als sehr bef�higter Verwaltungsbeamter, aber zugleich auch als unnahbare, kalte „Exzellenz“ 
galt. Siehe zu seiner Person Schmidt (wie Anm. 19), S. 47–48 und Ferdinand Hoff: Am Abgrund 
vor�ber! Die Volksern�hrung im Kriege. Eine kritische Studie. Berlin 1919, S. 153 ff.

81 Durchschlag eines Schreibens des preu�ischen Innenministers Drews an den Potsdamer Regie-
rungspr�sidenten vom 12. 6. 1918, enthalten in der eingangs erw�hnten Personalakte des Landrats 
Hartwig v. Graevenitz. �ber die konkreten Umst�nde des erw�hnten „Vorfalls“ geht aus dem 
Schreiben leider nichts hervor, doch d�rfte v. Graevenitz angesichts der schlechten Ern�hrungssi-
tuation in Deutschland entweder der Ablieferung an den Staat unterliegende Kartoffeln in seinem 
Kreis zur�ckgehalten haben oder aber der Ablieferung unterliegende Kartoffeln illegal gegen drin-
gend ben�tigte andere Lebensmittel bzw. Industriewaren f�r seinen Kreis eingetauscht haben. So 
verfuhren damals, der Not, nicht dem Gesetz gehorchend, nicht wenige preu�ische Landr�te, wel-
che der Verantwortung f�r die ihnen anvertrauten Menschen in ihrem Kreis nachkommen wollten.
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Weiteres, noch viel gr��eres Ungemach sollte f�r die Person des neuen, augen-
scheinlich sehr entschlu�kr�ftigen und zugleich sehr durchsetzungsstarken Land-
rats des Kreises Westprignitz im November 1918 folgen. Am 9. November 1918 
ging gem�� einer Aktennotiz im preu�ischen Innenministerium die telefonische 
Mitteilung des Potsdamer Regierungspr�sidenten ein, in den Kreisen Ost- und 
Westprignitz habe sich ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet. Jener Rat �bernahm 
sogleich die Milit�r- und Zivilverwaltung und hatte den Landrat von Graevenitz 
und den B�rgermeister Pohl aus Perleberg ihres Amtes enthoben.82 Dieser seltsa-
men, revolutionsbedingten Amtsenthebung von B�rgermeister und Landrat in Per-
leberg waren im Sp�tsommer / Fr�hherbst 1918 reichlich merkw�rdige Querelen 
innerhalb der Stadtverwaltung Perleberg vorausgegangen, die letztlich deutsch-
landweit politische Wellen bis hin zur Person des damaligen Reichsvizekanzlers 
schlagen sollten, sich zu einer ganz handfesten innenpolitischen Aff�re auswuch-
sen und au�erdem erhebliche Sp�tfolgen in den Tagen der Novemberrevolution f�r 
Landrat v. Graevenitz hatten.
Gem�� einem schriftlichen Bericht des st�dtischen Polizeiinspektors Kanzlivius 
aus Wittenberge an das „Oberkommando in den Marken“ in Berlin vom 31. Au-
gust 1918, welchen der Erste B�rgermeister der Stadt Wittenberge pers�nlich ge-
genzeichnete, kam n�mlich am 28. August 1918 der Stadtkassenrendant Mohr aus 
Perleberg zu einer Versammlung nach Wittenberge. Hier erz�hlte Mohr dem Wit-
tenberger Stadthauptkassenrendanten Horlbog, den beiden Magistratsassistenten 
Ploese und Alter sowie den drei anwesenden Kassengehilfinnen nahezu Unglaubli-
ches: Der Perleberger Stadtsekret�r Liebke,83 einer der F�hrer der Fortschrittlichen 
Volkspartei,84 w�re telegraphisch zu einer wichtigen Besprechung nach Berlin ge-

82 Diese Mitteilung erwies sich nur teilweise als zutreffend. Zwar war Landrat v. Graevenitz tats�ch-
lich seines Amtes vom Perleberger Arbeiter- und Soldatenrat enthoben worden, jedoch �bernahm 
B�rgermeister Pohl unter Beibehaltung seiner Amtsgesch�fte als B�rgermeister von Perleberg so-
gleich die Dienstgesch�fte als neuer Landratsamtsverwalter von revolution�ren Gnaden. Hier deutet 
viel auf eine Kungelei des damals allm�chtigen Perleberger „Revolutionsf�hrers“ und Stadtsekre-
t�rs Liebke und seines dienstlichen Vorgesetzten, des B�rgermeisters Pohl hin.

83 Karl Wilhelm Liebke wurde am 14. M�rz 1879 in Eppendorf (Kr. Gelsenkirchen) geboren, war also 
damals 39 Jahre alt. Liebke war ein sogenannter „Milit�ranw�rter“, also als zivilversorgungsbe-
rechtigter, langj�hrig gedienter Unteroffizier in das Amt als st�dtischer Beamter getreten, wie das 
bei unteren Beamtenstellen im Deutschen Reich allgemein �blich war.

84 Die liberale „Fortschrittliche Volkspartei“ entstand 1910 aus dem Zusammenschlu� dreier linksli-
beraler Parteien (Freisinnige Volkspartei, S�ddeutsche Volkspartei, Freisinnige Vereinigung), de-
ren 1. Stellvertreter des Parteivorsitzenden Carl Funck der 1906 geadelte Friedrich von Payer wur-
de. Bei den Reichstagswahlen von 1912 errang die Partei bei einem Stimmenanteil von 12,3 % ins-
gesamt 42 Reichstagsmandate. W�hrend des Ersten Weltkriegs trat die Partei f�r einen baldigen, 
ehrenvollen und dauerhaften Frieden ein und lehnte jegliche Annexionen ab. Im November 1918 
zersetzte sich die Partei und ging zu gro�en Teilen in der neugeschaffenen „Deutschen Demokrati-
schen Partei“ (DDP) auf, siehe den Beitrag „Fortschrittliche Volkspartei 1910–1918“ in dem von 
Dieter Fricke herausgegebenen Lexikon zur Parteiengeschichte. Die b�rgerlichen und kleinb�rger-
lichen Parteien und Verb�nde in Deutschland (1789–1945). Bd. 2, Leipzig 1984, S. 599–609.
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rufen worden. Der Sohn des damaligen Reichsvizekanzlers von Payer85 habe an 
Liebke einen Brief geschrieben. Darin stand, „die Lage im Westen sei unhaltbar“, 
der Au�enminister v. Hintze w�re f�r einen vollst�ndigen Verzichtfrieden und die 
Stellung von Reichskanzler Graf Hertling ersch�ttert. Bis zum 1. Januar 1919 w�r-
den die Amerikaner 2 Millionen Soldaten an der Front haben. Die politischen Ver-
h�ltnisse in Spanien w�ren zweifelhaft.86 Mohr behauptete, den betreffenden Brief 
selbst gelesen zu haben.
Da die Verbreitung solcher Ger�chte in angespannter Zeit dem Wittenberger Poli-
zeiinspektor87 untragbar schien, weil sie gro�e Unruhe in der Bev�lkerung hervor-
riefen, hielt er sich verpflichtet, amtlich Meldung dar�ber zu machen. Der Perle-
berger B�rgermeister Pohl nahm daraufhin am 6. September 1918 eine dienstliche 
Befragung seines Stadtsekret�rs Liebke vor. Liebke bestritt nicht, sich so sinnge-
m�� gegen�ber dem Stadtkassenrendanten Mohr ge�u�ert zu haben. Seine �u�e-
rungen bezogen sich auf Informationen, die er in seiner Eigenschaft als „Vorsit-
zender und Parteif�hrer der Fortschrittlichen Volkspartei der Prignitz“ erhalten hat-
te. Weitere Angaben dar�ber, von wem er diese Angaben erhielt und auch den n�-
heren Inhalt der Informationen verweigerte Liebke „im Interesse meiner Partei“. 
Mohr sei jedoch gleichfalls Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei und Liebke 
habe ihm jene Informationen vertraulich gegeben und bedauere jetzt, welchen Ge-
brauch Mohr davon gemacht habe. Es habe nicht in Liebkes Absicht gelegen, be-
unruhigende Ger�chte in die Bev�lkerung zu tragen.
Dieser Bericht des Perleberger B�rgermeisters ging ausweislich der Akten des In-
nenministeriums am 8. September 1918 beim „Oberkommando in den Marken“ 
ein, welches damals infolge des bei Kriegsbeginn 1914 ausgerufenen Belagerungs-
zustandes f�r das ganze Deutsche Reich die oberste politische wie milit�rische 
Gewalt in der Provinz Brandenburg innehatte. Damit best�tigten sich die Bef�rch-
tungen h�chster preu�ischer Milit�rs, dass gerade jene „Zivilisten“ wie der Reichs-
vizekanzler v. Payer, dem man die Durchhaltepropaganda anvertraut hatte, selber 
die �belsten „Flaumacher“ darstellten. Der Sohn des Vizekanzlers von Payer, 
Rechtsanwalt Payer88 (wohnhaft Stuttgart, Stafflenbergstra�e 44), bestritt schrift-
lich am 17. September 1918 auf amtlichen Vorhalt in nachfolgendem Schriftst�ck 
alle gemachten �u�erungen des Perleberger Stadtsekret�rs Liebke: „Nach Einsicht 

85 Gemeint ist Friedrich von Payer (1847–1931), ein Rechtsanwalt und Notar aus Stuttgart, der am 12. 
11. 1917 zum Stellvertreter von Reichskanzler Georg Graf Hertling berufen wurde. Payer unter-
stand h�chst pikanterweise seit Fr�hjahr 1918 die neugeschaffene „Zentrale f�r den Heimatdienst“, 
welche im Inland Durchhaltepropaganda f�r einen siegreichen Frieden machen sollte. Infolge der 
Novemberrevolution mu�te v. Payer am 9. 11. 1918 von seinem Amt zur�cktreten. Sein erw�hnter 
Sohn Fritz Payer (1877–1971) war gleichfalls Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei und diente 
seinem Vater damals als Privatsekret�r.

86 Mit anderen Worten: Ein Eintritt Spaniens in den Krieg gegen Deutschland war m�glich.
87 Als „Polizei-Inspektor“ war Kanzlivius der Chef der Wittenberger Kommunalen Polizei.
88 Friedrich v. Payer hatte den pers�nlichen Adel erhalten, so dass sein Sohn nicht adelig war.
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der Akten m�chte ich feststellen, dass ich weder an Liebke noch irgend Jemand 
anders zu irgend einer Zeit einen Brief geschrieben oder m�ndlich mitgeteilt habe, 
dass die Lage im Westen unhaltbar, der Minister des Aeussern von Hintze f�r voll-
st�ndigen Verzichtfrieden und die Stellung des Reichskanzlers von Hertling er-
sch�ttert sei, dass bis zum 1. Januar 1919 zwei Millionen Amerikaner an der Front 
seien und dass das Verh�ltnis mit Spanien zweifelhaft sei.
Ich kann dieses ganze Vorbringen, wenn nicht vielleicht eine Personenverwechse-
lung vorliegen sollte, nur als Phantasie bezeichnen.
Meine Beziehungen zu Herrn Liebke beschr�nken sich meines Wissen darauf, dass 
er Namens (sic!) der Fortschrittlichen Volkspartei einmal meinem Vater ein Tele-
gramm mit einem Gl�ckwunsch oder �hnlichen Inhalts gesandt hat, worauf ich ihm 
im Auftrag meines Vaters gedankt habe.
Ich erm�chtige Herrn Liebke ausdr�cklich, den angeblich von mir herr�hrenden 
Brief vorzulegen. gez. Payer“
Selbst Reichsvizekanzler v. Payer sah sich gen�tigt, sich in einem Brief mit seinem 
amtlichen Briefkopf vom 21. September 1918 an das „Oberkommando in den Mar-
ken, Berlin Viktoriastra�e 10“, ausdr�cklich gegen�ber den Vorw�rfen von Stadt-
sekret�r Liebke zu rechtfertigen: „Euerer Excellenz beehre ich mich die Schrift-
st�cke, betreffend Aeusserungen des Stadtsekret�rs Liebke in Perleberg, zur�ckzu-
geben, indem ich mir folgendes anzuf�gen gestatte:
Ich habe meinen Sohn, der sich als Privatsekret�r bei mir aufh�lt, zu einer Aeusse-
rung �ber die Behauptungen des Herrn Liebke veranlasst und schliesse sie an. Au-
sserdem habe ich Anlass genommen, den F�hrer der Fortschrittlichen Volkspartei 
Herrn Abgeordneten Fischbeck gelegentlich �ber die Angelegenheit zu h�ren. Ihm 
ist nichts davon bekannt, dass Herr Liebke zu einer wichtigen parlamentarischen 
Besprechung nach Berlin berufen worden sei, er kann sich nicht erkl�ren, von wem 
Herr Liebke die behaupteten Informationen erhalten haben soll.89 Den Auffassun-
gen der Parteileitung w�rden sie widersprechen. gez. Payer“
Das „Oberkommando in den Marken“ lie� �ber das Stellvertretende Generalkom-
mando des III. (Brandenburgischen) Armeekorps in Berlin am 28. September 1918 
zus�tzliche Nachforschungen �ber den milit�rischen Hintergrund des 39-j�hrigen 
Perleberger Stadtsekret�rs Liebke machen, wohl weil dieser milit�risch ausgebilde-
te und gesunde Mann im besten Mannesalter nicht an der Front war. Diese Nach-
forschungen ergaben, dass Karl Wilhelm Liebke als Sergeant im deutschen Heer, 
zuletzt „bis 1908 bei der Gesandtschaftswache in Peking (China)“ gedient hatte. 
Wegen einer Reklamation des Magistrates von Perleberg war er bis zum 31. De-
zember 1918 als „gv.“ (garnisonsverwendungsf�hig) vom Waffendienst zur�ckge-
stellt worden. 

89 Gar so unzutreffend waren n�mlich Liebkes politische Informationen nicht!
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Diese aufregenden Ereignisse um den Perleberger Stadtsekret�r d�rften auch dem 
neuen Landrat v. Graevenitz, der genug anderes zu tun hatte, dem aber auch die 
Dienstaufsicht �ber die Stadtverwaltung Perleberg oblag, mannigfache M�hen und 
�rgernisse verursacht haben. Den Stadtsekret�r Liebke rettete vor ernsthaften per-
s�nlichen und strafrechtlichen Konsequenzen wohl nur der f�r ihn gerade rechtzei-
tig kommende Ausbruch der Novemberrevolution in Deutschland. Jetzt konnte er 
seinerseits �ber Landrat v. Graevenitz triumphieren. Soviel zur Vorgeschichte je-
ner Absetzung der beiden Perleberger Amtspersonen am 9. November 1918.
Das preu�ische Innenministerium unter dem am 14. November 1918 eingesetzten 
Innenminister Rudolf Breitscheid (SPD) verf�gte am selben Tage per „Staatstele-
gramm“ die Weisung an den „Arbeiter- und Soldatenrat“90 zu Belzig, Templin und 
Perleberg, jegliche Behinderung der Amtsf�hrung der dortigen Landr�te zu unter-
lassen und sie bei ihrer Amtst�tigkeit vielmehr zu unterst�tzen. Damit war zumin-
dest der Perleberger „Arbeiter- und Soldatenrat“, dessen Pr�sident ausgerechnet 
Stadtsekret�r Liebke war, keineswegs einverstanden. Man telegrafierte am 15. No-
vember 1918 aus Perleberg nach Berlin, dass man die entsprechende Weisung zwar 
erhalten habe, doch sei vor einer neuerlichen Amts�bernahme des Landrates eine 
eingehende „pers�nliche“ Aussprache erforderlich. Es l�gen schwerwiegende 
Gr�nde gegen den neuerlichen Amtsantritt des Landrats vor. Besonders bei den
Bauern sei man wegen der Lebensmittelablieferungen sehr erbittert, so dass man 
damit nur Unruhe bef�rdere und der Aufrechterhaltung der Ordnung keineswegs 
diene. Liebke bat um einen konkreten Termin zur pers�nlichen Aussprache im In-
nenministerium und schlug als neuen „Landratsamtsverwalter“ sogleich den Perle-
berger B�rgermeister Pohl vor, der gleich Landrat v. Graevenitz ein Jurist sei. Pohl 
w�re ein t�chtiger und zugleich ein mit demokratischen Denkweisen vertrauter 
Mann. Es bleibt hier die Frage offen, ob B�rgermeister Pohl schon vor dem No-
vember 1918 ein solcher Patentdemokrat gewesen war, wie sein fr�herer Unter-
stellter Liebke dem neuen Innenminister versicherte, oder jetzt nur in der Stunde 
der Gefahr sein M�ntelchen nach dem Wind hing und sich in Anerkenntnis der 
neuen politischen Situation den demokratischen Ansichten �ffnete.91

90 In Perleberg lag seit 1899 in einem ger�umigen neuen Kasernement das Kurm�rkische Feldartille-
rie-Regiment Nr. 39 in Garnison, dessen Ersatzabteilung jetzt vom Perleberger „Soldatenrat“ ver-
treten wurde.

91 Die neue Perleberger st�dtische Kinderf�rsorgerin Fr�ulein Charlotte F. schrieb ihrer Mutter am 17. 
11. 1919 aus Perleberg �ber den dortigen B�rgermeister Pohl: „B�rgermeister und Stadtv�ter sind 
Demokraten im idealsten Sinne, sozial kolossal interessiert, und es ist eine Freude mit ihnen zu ar-
beiten.“ (Ursula Lange: Briefe an Miepsel – Eine junge Schlesierin jenseits von Schlesien 1915–
1926. Husum 2004, S. 45). Die aus Schlesien geb�rtige junge, ausgebildete F�rsorgeschwester 
Charlotte F. wanderte beim �bergang der deutschen Stadt Bromberg an Polen im Jahre 1919 ge-
zwungenerma�en aus der Provinz Posen aus und fand in Perleberg eine neue berufliche Wirkungs-
st�tte. �ber die sozialen, hygienischen und sonstigen Zust�nde in Perleberg gibt das Buch von Ur-
sula Lange, Tochter jener Charlotte F., eine Reihe von interessanten Informationen.
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Liebke wurde daraufhin vom Innenministerium am gleichen 15. November 1918 
telegrafisch beschieden, wegen der Landratsamtssache am Montag, dem 18. No-
vember 1918 um 12 Uhr vormittags in Berlin vorbeizukommen. Liebke telegrafier-
te fr�h morgens am 18. November 1918 ins Innenministerium, dass er heute wegen 
der Landratsamtssache Perleberg herkommen werde. F�r den morgigen Tag seien 
die Vertreter der Landwirtschaft nach Perleberg einberufen, um diese Frage noch-
mals zu verhandeln. Die gestrige Versammlung der „grossen Beamten-Vereini-
gung“ habe sich schon einhellig f�r die Beibehaltung von B�rgermeister Pohl als 
Landrat ausgesprochen, ebenso auch einstimmig die Bauernr�te.
Ein jenem Telegramm vom 18. November vorangegangenes Telegramm des Pr�si-
denten des „Arbeiter- und Soldatenrates Prignitz-Perleberg“ Liebke vom 16. No-
vember 1918 an das Innenministerium gibt n�heren Aufschlu� �ber die Umst�nde 
und den Ablauf der „Revolution“ in Perleberg, wenn man dabei nur nicht vergi�t, 
dass Liebke hier ganz eindeutig die von ihm gew�nschten Akzente mit jener 
h�chstwahrscheinlich nicht ganz objektiven Schilderung setzte. So habe der von 
ihm, Liebke, gef�hrte Arbeiter- und Soldatenrat schon am ersten Revolutionstage, 
dem 8. November (!) 1918, beschlossen, den „K�nig der Westprignitz Landrat v. 
Graevenitz seines Amtes zu entheben“. Die Stimmung in Stadt und Land w�re 
n�mlich derart gegen diesen „Selbstherrscher“ eingenommen gewesen, dass der 
Arbeiter- und Soldatenrat sonst nicht h�tte f�r Ruhe und Ordnung in Stadt und 
Land garantieren k�nnen. Der „allseitig beliebte B�rgermeister Pohl“ aus Perleberg 
w�re deshalb unter Zur�ckstellung aller Bedenken auf Beschluss des Arbeiter- und 
Bauernrates der Posten als „Landratsamtsverweser“ �bertragen worden und habe 
dieses Amt bislang „zur gr��ten Zufriedenheit“ der Stadt- und Landbev�lkerung 
bekleidet. Doch nun bestehe die Gefahr, dass gem�� den Beschl�ssen der Regie-
rung „der seines Thrones entsetzte Landrat der Bev�lkerung wiederaufgezwungen 
werden muss“. Der Perleberger Arbeiter- und Soldatenrat habe deshalb beschlos-
sen, eine derartige Anordnung nicht auszuf�hren. Sollte die „provisorische Regie-
rung“ trotzdem entgegengesetzter Meinung sein, so k�nnte sich der Arbeiter- und 
Soldatenrat eventuell mit der Auffassung anfreunden, eine dritte, von der Regie-
rung bestimmte Person als neuen Landratsamtsverwalter zu akzeptieren. Diese 
mu� jedoch „eine Pers�nlichkeit sein, die unbedingt auf dem Boden der neuen Re-
gierung steht“. Eine pers�nliche Lagebeurteilung gab in einem l�ngeren Schrei-
ben92 vom 18. November 1918 an den „Volksbeauftragten Herrn Paul Hirsch“93

92 Das Schreiben ist mit Maschine auf dem amtlichen Papier des Landratsamtes geschrieben, wobei 
im gedruckten Briefkopf bei der Aufschrift „Der K�nigliche Landrat des Kreises Westprignitz“ das 
Wort „K�nigliche“ sauber mit Tinte durchgestrichen ist. Dies ist ein deutliches Zeichen der ange-
brochenen „neuen“ Zeit.

93 Paul Hirsch (1868–1960), ein aus Prenzlau geb�rtiger sozialdemokratischer Politiker, der ab dem 
14. 11. 1918 zusammen mit Rudolf Breitscheid das preu�ische Innenministerium verwaltete und 
zugleich vom 14. 11. 1918 bis 29. 3. 1920 preu�ischer Ministerpr�sident war.
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der damals amtierende Landratsamtsverwalter Pohl. Gem�� Pohl hatte der Perle-
berger Stadtsekret�r Liebke als Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates in der 
Nacht vom 8. zum 9. November 1911 den Landrat v. Graevenitz seines Amtes ent-
hoben. „Auf Verlangen“ des Arbeiter- und Soldatenrates habe er, Pohl, „bis zur 
Neuregelung der Besetzung des Postens im Interesse einer ordnungsgem�ssigen [!] 
Fortf�hrung der Gesch�fte die Vertretung des Landrats“ �bernommen. Pohl beton-
te: „Wenn ich mich entschlossen habe, dem Verlangen des A.-u.-S.-Rates nachzu-
kommen und das Amt vorl�ufig zu verwalten, so ist es nur geschehen, um Ruhe 
und Ordnung aufrechtzuerhalten und der Allgemeinheit damit einen Dienst zu lei-
sten …“. Da mittlerweile schon zweimal seine Unterschrift im Briefwechsel mit 
der Regierung als „rechtsung�ltig“ beanstandet worden sei, so k�nne er das Amt 
nur fortf�hren, wenn er durch seine vorgesetzte Beh�rde gedeckt werde. Pohl bat 
Paul Hirsch deshalb schnellstm�glich, weil er nicht sein Amt als B�rgermeister 
von Perleberg parallel zur Amtsf�hrung als Landrat ausf�llen k�nne, eine Rege-
lung der Besetzung des Landratsamtes herbeizuf�hren, hielt jedoch ebenfalls „eine 
R�ckkehr des Herrn Landrates von Graevenitz in sein Amt … zur Zeit f�r ausge-
schlossen, wenn nicht aufs Neue Unruhen hervorgerufen werden sollen“.
Auch der Potsdamer Regierungspr�sident v. Massenbach bat das preu�ische Innen-
ministerium am 21. November 1918 schriftlich, schnell eine Kl�rung der unhaltba-
ren Situation um die Besetzung des Landratsamts im Kreis Westprignitz herbeizu-
f�hren. Drastisch schrieb Massenbach �ber die Situation in Perleberg, wo man in 
anarchischer Unabh�ngigkeit von der vorgesetzten Verwaltungsbeh�rde lebte: „ … 
Ich bitte Vorsorge zu treffen, dass der in Perleberg gebildete Arbeiter- und Solda-
ten-Rat, der v�llig unter dem Einflu� des offenbar geistig nicht normalen Stadtse-
kret�rs Liebke steht, sich den von der Kontrollstelle [gemeint ist hiermit wohl die 
Potsdamer Regierung, an deren Spitze Massenbach stand] erlassenen Anweisungen 
f�gt. Anderenfalls ist mit einer geordneten Verwaltung und Aufrechterhaltung der 
Lebensmittellieferungen94 aus dem Kreise Westprignitz auf die Dauer nicht mehr 
zu rechnen. Der in dem beifolgenden Kreisblatt ver�ffentlichte, an die Reichsregie-
rung gerichtete Aufruf beweist, dass der Perleberger Arbeiter- und Soldaten-Rat 
glaubt, bis auf weiteres unabh�ngig von jeder Kontrollstelle zu sein. Ich f�rchte, 
dass einer seiner n�chsten Schritte das Verbot der Ausfuhr von Lebensmitteln aus 
der Prignitz sein wird. Das w�re besonders f�r die Milchversorgung von Berlin 
verh�ngnisvoll. Eine Verhandlung von hier aus halte ich f�r aussichtslos.“

94 Am 9. 11. 1918 wurde auf dem Bahnhof zu Putlitz eine gr��ere Menge Wurst, Schinken und Speck 
beschlagnahmt, welche nach Berlin verschoben werden sollte. Der in Putlitz in der dortigen Wil-
helmstra�e wohnhafte Viehh�ndler und Schl�chter Otto Schumacher betrieb hier schon eine ge-
raume Zeit eine „geheime Wurstfabrik“. Das von Schumacher zur Herstellung jener „delikaten Wa-
re“ verwendete Pferde- und in geringerem Umfange auch Schweinefleisch stammte allerdings von 
den sehr unappetitlichen Kadavern, welche bei den �rtlichen Abdeckereien eingeliefert wurden. 
(Aus der Rubrik „Aus Stadt, Kreis, Provinz“ im Kreisblatt f�r die Westprignitz vom 11. 11. 1918).
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Aus dem von ihm erw�hnten Perleberger „Kreisblatt“95 �bermittelte Regierungs-
pr�sident Massenbach in Abschrift nach Berlin zwei undatierte „Beschl�sse“ des 
Perleberger Arbeiter- und Soldatenrates. Im ersten, von Liebke allein unterzeichne-
ten Beschluss, verk�ndete er die �bernahme der Regierungsgewalt �ber die Prig-
nitz durch den Perleberger Arbeiter- und Soldatenrat, bis eine gew�hlte National-
versammlung anderes beschlie�en werde. Sollten dem neuen Landratsamtsverwal-
ter Pohl weiterhin Schwierigkeiten bei seiner Amtsf�hrung gemacht werden, so 
werde man Landrat v. Graevenitz „vor unser Standgericht stellen“. Der zweite 
„Beschluss“ war au�er Liebke, welcher an erster Stelle zeichnete, auch von den 
Perleberger Arbeiter- und Soldatenr�ten Kiesow, Neumann, Gebert, Kelpin, Kall-
mann, Plettner, Riebisch, Strauch und Reinick unterschrieben.96 Darin teilte man 
der Potsdamer „Regierung und dem Ministerium des Innern“ mit, „dass der Land-
ratsposten nie mehr von dem Junker Graevenitz besetzt werden darf, dass dem 
B�rgermeister Pohl das gr��te Vertrauen als Landrat seitens der ganzen Westprig-
nitz entgegengebracht wird.“ Pohl d�rfe deshalb seinen Posten, den er Kraft der 
Gewalt des Arbeiter- und Bauernrates erhalten habe, nicht eher verlassen, bis er 
„von einem dem Arbeiter- und Soldatenrate genehmen, t�chtigen und auf demo-
kratischen Boden stehenden Verwaltungsbeamten besetzt wird“.
In Berlin ging man im Innenministerium angesichts der ungeordneten Zust�nde in 
Perleberg sehr pragmatisch an die L�sung des Problems. Per „Staatsdepesche“ be-
auftragte man noch am selben 21. November 1918 den Perleberger B�rgermeister 
Pohl, bis auf weiteres ganz offiziell die Vertretung des „beurlaubten Landrats“ zu 
�bernehmen. Man werde ihm daf�r monatlich 200 Mark zahlen. Der Regierungs-
pr�sident in Potsdam erhielt dieselbe Information, verbunden mit der Erkl�rung: 

95 Gemeint ist das „Kreisblatt f�r die Westprignitz“ vom 12. 11. 1918, welches unter dem auf der 
Titelseite verk�ndeten Motto „Freiheit und Vaterland“ nunmehr als „Amtliches Organ des Arbeiter-
und Soldatenrates der Prignitz f�r die Kreise West- und Ostprignitz“ erschien. In einer „An die 
Reichsregierung in Berlin“ betitelten Verf�gung des „Vollzugsausschusses des Arbeiter- und Sol-
datenrates der Prignitz“, unterzeichnet von Liebke und Plettner, wurde festgestellt, dass die �rtliche 
Regierungsgewalt in die H�nde des Arbeiter- und Soldatenrates �bergegangen ist. Zudem wurde 
dekretiert: „Es mu� den Arbeiter- und Soldatenr�ten unter allen Umst�nden �berlassen bleiben, Be-
amte oder Angestellte, die als Volksfeinde bekannt sind, im Interesse der �ffentlichen Ordnung ab-
zusetzen.“

96 Gem�� dem „Aufruf des Arbeiter- und Soldaten-Rates zu Perleberg“ vom 9. 11. 1918, ver�ffent-
licht im „Kreisblatt f�r die Westprignitz“ vom 9. 11. 1918, geh�rten dem dortigen „Arbeiterrat“ an: 
B�rgermeister und Landratsamtsverwalter Pohl, Stadtsekret�r Liebke, Tischler Kelpin, Landwirt 
Neumann, Eisenbahnverkehrskontrolleur Raspe, Eisenbahnbetriebssekret�r Rethfeld, Kaufmann 
Nolte, Magazinaufseher Rothe, Plantagenbesitzer Kiesow und Schlosser- und Mechanikermeister 
Schmidt. Das Arbeiterelement war also im sogenannten „Arbeiterrat“ kaum enthalten, und viel tref-
fender h�tte man ihn „Perleberger B�rger- und Beamtenrat“ nennen m�ssen. Dem Perleberger „Sol-
datenrat“ geh�rten an: Kallmann, Moczynski, R�hlke, Laux, D�rner, Weidner, Sydow, Simon, 
Giersch, Plettner, Dybczynski, Stark, Golke, Lechner, Reinick, Harmebauer. Au�er Landrat v. 
Graevenitz wurde gem�� Abschnitt „m“ des erw�hnten Aufrufs auch der anscheinend sehr unbe-
liebte Perleberger „Garnisonspfarrer“ mit sofortiger Wirkung abgel�st.
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„Da nach den hier gef�hrten Verhandlungen mit dem Arbeiter- und Soldatenrat in 
Perleberg auf ein Zusammenarbeiten des Landrats von Graevenitz daselbst mit die-
sem nicht gerechnet werden kann, ist von Graevenitz bis auf weiteres zu beurlau-
ben. Mit seiner Vertretung haben wir bis auf weiteres den B�rgermeister Pohl in 
Perleberg drahtlich beauftragt ...“
Das beruhigte die angespannte Situation in Perleberg allerdings nur bedingt, da der 
Anf�hrer des dortigen Arbeiter- und Soldatenrates Liebke weiterhin gegen den be-
urlaubten Landrat v. Graevenitz w�hlte. Am 24. November 1918 ging bei der in 
der Berliner Prinz-Albrechtstra�e 5 untergebrachten „Auskunftsstelle f�r Soldaten-
r�te“ ein weiteres Liebke-Telegramm aus Perleberg ein, dessen Inhalt ein dortiger 
Herr M�ller-Neuhaus in Erkenntnis der brisanten Situation sofort an das preu�i-
sche Innenministerium weitergab. Unter Berufung auf das von der neuen Regie-
rung erteilte Kontrollrecht der Arbeiter- und Soldatenr�te f�r die T�tigkeit von Re-
gierungspr�sidenten und Landr�ten verk�ndete der immer radikaler sich geb�rden-
de Liebke nun, gegebenenfalls offenen Widerstand mit der Waffe brechen zu wol-
len. Gleichzeitig w�nschte er nun pl�tzlich von der Regierung einen anderen Land-
ratsamtskandidaten als seinen bisherigen Favoriten Pohl gestellt zu erhalten.97 Am 
28. November richtete der Perleberger Arbeiter- und Soldatenrat (gezeichnet durch 
Liebke, Kallmann, Plettner, Strauch, Riebisch und Reinecke) ein l�ngeres, scharf-
macherisches und ankl�gerisches Telegramm an den „Vollzugsrat der Arbeiter-
und Soldatenr�te in Berlin“. Demgem�� hatte man den bisherigen Prignitzer Land-
rat von Graevenitz „seines Thrones entsetzt“,98 der sich sofort zu seinem „Besch�t-
zer“ Regierungspr�sident von Massenbach begeben habe und welcher ihn jetzt 
wieder in sein Amt einsetzen wolle. Doch dem werde man sich mit allen Mitteln, 
notfalls mittels „milit�rischer Gewalt“ widersetzen. Leider erweise sich hierbei der 
Potsdamer Arbeiter- und Soldatenrat als sehr lasch und setze nicht die Prignitzer 
Intentionen um, indem er seinerseits den Potsdamer Regierungspr�sidenten v. Mas-
senbach aus dem Amt entferne. Auch wolle der Potsdamer Arbeiter- und Soldaten-
rat nicht den „Junker Gr�venitz …verhaften und ihn alsbald dem Standgericht des 
Arbeiter- und Soldatenrates der Priegnitz [sic!], Sitz Perleberg zur Aburteilung zu-
f�hren“.
Nachdem sich die Gem�ter in Perleberg wieder etwas abgek�hlt hatten, wobei der 
sich w�hrend der Novemberrevolution als blutr�nstiger „Revoluzzer“ geb�rdende 
Stadtsekret�r Liebke erstaunlicherweise weiterhin in seinem st�dtischen Amt ver-
blieb und sogar in den neuen Westprignitzer Kreistag gew�hlt wurde, schlug der 
Potsdamer Regierungspr�sident v. Massenbach am 27. Januar 1919 als neuen, 

97 Pohl amtierte gem�� seiner im „Kreisblatt f�r die Westprignitz“ im November 1918 abgedruckten 
Verf�gungen und Erlasse sehr sachlich und ist deswegen keinesfalls als politischer Scharfmacher 
und Demagoge zu betrachten. M�glicherweise �berwarf sich der genau in dieser Richtung agieren-
de Liebke deshalb sp�ter mit ihm.

98 Deutlich ist hier Liebkes Diktion zu sp�ren, der gern derartiges formulierte.
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einstweiligen Landratsamtsverwalter f�r den Kreis Westprignitz den Regierungsas-
sessor Dr. Spiritus vor, welcher bereits fr�her als Hilfskraft des Landrates im Kreis 
t�tig gewesen war und begr�ndete seinen Vorschlag wie folgt: „Die Vereinigung 
der st�dtischen Verwaltung und der Kreisverwaltung in der Hand des B�rgermei-
sters Pohl noch weiter fortbestehen zu lassen, liegt m.(eines) E.(rachtens) jetzt kei-
ne Veranlassung vor, nachdem in der Person des Regierungsassessor Spiritus ein 
Beamter zur Verf�gung steht, der sich zum Vertreter des beurlaubten Landrats von 
Graevenitz vollkommen eignet, mit den Verh�ltnissen im Kreis vertraut ist und ge-
gen den m.(eines) W.(issens) auch bei dem Arbeiter- und Soldatenrat keine Beden-
ken vorliegen. Spiritus dem bisherigen Landratsamtsverwalter Pohl als Hilfsarbei-
ter zu unterstellen, erscheint mir nicht ang�ngig, da sich daraus f�r ersteren 
Schwierigkeiten ergeben w�rden, die seine T�tigkeit in einer den Interessen des 
Kreises nachteiligen Weise beeinflussen m��ten.“
Regierungsassessor Dr. Spiritus war erst jetzt verf�gbar, da er sich vorher noch in 
Heeresdiensten befand und wegen einer schweren Verwundung im Lazarett lag. Er 
sollte f�r ein Tagegeld von 6 Mark f�r die ersten 6 Wochen und anschlie�end von 
4,50 Mark f�r die nachfolgende Zeit besch�ftigt werden. Bekanntlich schied der 
vormalige, beurlaubte Westprignitzer Landrat v. Graevenitz mit Wirkung vom 5. 
September 1919 aus dem Staatsdienst aus. Dr. Spiritus wurde nun sein, vorerst nur 
kommissarischer, sp�ter dann hauptamtlicher Vertreter, aber auch nur f�r eine rela-
tiv kurze Zeitspanne.

5. Dr. Paul Spiritus (1885–nach dem 6.6.1948), Landrat von 1919 bis 1920

Friedrich August Paul Spiritus kam am 30. Dezember 1885 in K�ln als Sohn des 
damaligen Gerichtsassessors und sp�teren, sehr verdienten Oberb�rgermeisters der 
Stadt Bonn der Jahre 1891 bis 1918 Wilhelm Spiritus und seiner Ehefrau Paula 
geb. Mayer zur Welt. Er war gleich seiner sp�teren Ehefrau katholischer Konfessi-
on und besuchte ab Ostern 1892 in Bonn die Vorschule, ab Ostern 1895 das st�dti-
sche Gymnasium Bonn. Am 2. M�rz 1904 bestand Paul Spiritus an jenem Gymna-
sium das Abitur. Anschlie�end studierte der junge Mann Rechtswissenschaften in 
Cambridge (1 Semester), T�bingen (2 Semester) und Bonn (3 Semester) und be-
stand am 18. Juli 1907 die erste juristische Staatspr�fung vor der Pr�fungskommis-
sion des Oberlandesgerichts K�ln. Am 31. Juli 1907 erfolgte seine Vereidigung. 
Nach der am gleichen Tage erfolgten Ernennung zum Referendar wurde er dem 
Amtsgericht K�nigswinter zu einem neunmonatigen Vorbereitungsdienst �berwie-
sen. Dieser Vorbereitungsdienst wurde durch den Milit�rdienst unterbrochen, wel-
chen Spiritus als Einj�hrig-Freiwilliger beim 2. Westf�lischen Husarenregiment 
Nr. 11 (Standort Krefeld) leistete. Nach Beendigung des Milit�rdienstes setzte er 
den Vorbereitungsdienst am Amtsgericht Sinzig fort. Dann erfolgte auf eigenen 



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

48

Wunsch der Wechsel vom Justizdienst in den allgemeinen Verwaltungsdienst. Spi-
ritus wurde nunmehr am 30. Juli 1909 vom D�sseldorfer Regierungspr�sidenten 
zum Regierungsreferendar ernannt und im Regierungsbezirk D�sseldorf mit dem 
Vorbereitungsdienst in der Verwaltung besch�ftigt, wozu man ihn dem Landrat des 
Kreises Moers �berwies. Am 2. M�rz 1910 wurde Paul Spiritus von der juristi-
schen Fakult�t der Universit�t Heidelberg zum Dr. jur. promoviert.99 Am 12. April 
1913 bestand er die zweite, „gro�e“ Staatspr�fung und wurde am selben Tage zum 
Regierungsassessor ernannt. Man versetzte ihn anschlie�end am 13. Mai 1913 zum 
Landrat des Westprignitz als Hilfsarbeiter. Von Perleberg aus zog Paul Spiritus als 
Offizier in den Krieg. Er befand sich die gesamte Kriegszeit an der Front, mit Aus-
nahme eines halben Jahres, als er krankheitshalber Garnisonsdienst leistete. An der 
Front erwarb der junge Offizier das Eiserne Kreuz II. und I. Klasse. Im Oktober 
1918 wurde er schwer verwundet und befand sich bis Ende Januar 1919 im Laza-
rett. Erst ab Februar 1919 stand er wieder f�r den Verwaltungsdienst zur Verf�-
gung. Vom 1. bis 15. M�rz 1919 verwaltete er das Amt des beurlaubten Landrats 
von Belzig, bis er ab dem 16. M�rz 1919 zur vertretungsweisen Verwaltung des 
Landratsamtes nach Perleberg versetzt wurde. Ab 28. Juli 1919 verwaltete Dr. Paul 
Spiritus das Landratsamt Perleberg kommissarisch, bis er am 26. Oktober zum 
Landrat des Kreises amtlich ernannt wurde. Nach dem Kapp-L�ttwitz-Putsch im 
M�rz 1920 verlor er sein Landratsamt schuldlos infolge politischer Intrigen. Doch 
auch nach dem Jahr 1920 stand Dr. Paul Spiritus weiterhin in preu�ischen Staats-
diensten als Regierungsrat, Oberregierungsrat und zuletzt als Regierungsdirektor 
und wohnte um 1931 in D�sseldorf-Oberkassel, Columbusstra�e 56.100 Seine wei-
tere dienstliche Karriere war durch h�ufige Versetzungen und den ebenso h�ufigen 
Wechsel der von ihm zu verwaltenden Sachgebiete gekennzeichnet. Seine Hauptt�-
tigkeit ging jedoch gegen Ende seiner Laufbahn in Richtung Sozialpolitik und So-
zialgerichtsbarkeit. Ab 1922 l�sst sich Spiritus als Regierungsrat in der Pr�sidialab-
teilung des westf�lischen Regierungsbezirks Arnsberg nachweisen, wo er ab ca. 
1925 zugleich als „Staatskommissar“ bei der Arnsberger Handwerkskammer ein-

99 Der damalige Regierungsreferendar Paul Spiritus promovierte in Heidelberg am 11. 6. 1910 mit ei-
ner juristischen Dissertation zum Thema „Inwieweit muss sich die Zivilbev�lkerung verm�gens-
rechtliche Beschr�nkungen zugunsten der Milit�rgewalt im Frieden gefallen lassen? (Nach dem in 
Preu�en geltenden Recht)“. Das Rigorosum bestand Paul Spiritus am 3. 3. 1910. Die Dissertation 
erschien beim Bonner Verlag Carl Georgi 1910 und umfa�te 50 Seiten (Jahres-Nachweisung der an 
den Deutschen Universit�ten erschienenen Schriften Bd. XXV, Berlin 1911, S. 335). Der eine 
Druckseite umfassende Lebensabriss von Paul Spiritus ist am Ende der Dissertation beigef�gt. Ein 
Exemplar der Dissertation mit der Signatur Fi 1280-1910,25 befindet sich in der Staatsbibliothek 
Preu�ischer Kulturbesitz in Berlin.

100 Die Auskunft betreffend die Wohnanschrift von Paul Spiritus im Jahr 1931 verdanke ich freundli-
cherweise einem Brief der Praktikantin Hanisch vom Stadtarchiv Bonn vom 28. 9. 2010, welche 
meine diesbez�gliche Anfrage vom 21. 9. 2010 zum Verbleib von Paul Spiritus beantwortete. Die 
Angaben sind der Personalakte seines Vaters Wilhelm Spiritus entnommen; weitere Informationen 
sind im Stadtarchiv Bonn nicht verf�gbar.
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gesetzt ist.101 Trotz seiner f�r 1931 angegebenen privaten D�sseldorfer Wohn-
adresse wirkte Dr. Spiritus von 1929 bis ca. 1931 als Regierungsrat in der III. Ab-
teilung (Abteilung f�r direkte Steuern, Dom�nen und Forsten) der Regierung Stet-
tin und war in Stettin gleichfalls als Stellvertreter des Regierungspr�sidenten im 
dortigen Bezirksausschu� t�tig.102 Im Jahr 1934 hingegen taucht er, nun als Ober-
regierungsrat und leitender Mitarbeiter in der f�r innere Angelegenheiten zust�ndi-
gen I. Abteilung (Allgemeine Abteilung), bei der Regierung Wiesbaden auf, wel-
che zur Provinz Hessen-Nassau geh�rte.103 Im Jahr 1935 bekleidete Dr. Spiritus be-
reits den Rang als Regierungsdirektor und war als Abteilungsdirigent (Abteilungs-
leiter) der II. Abteilung (Abteilung f�r Kirchen und Schulen) in der Regierung 
M�nster in der Provinz Westfalen t�tig.104 In M�nster wechselte Dr. Spiritus 1936 
wiederum seine Funktion und war nunmehr als Regierungsdirektor f�r das Ober-
versicherungsamt und das Versorgungsgericht zust�ndig, als dessen Direktor er 
zugleich fungierte.105 Im Jahr 1939 taucht Regierungsdirektor Dr. Spiritus in genau 
denselben Funktionen, welche er im Regierungsbezirk M�nster innehatte, nunmehr 
im Regierungsbezirk Kassel der Provinz Hessen-Nassau auf.106 �ber die weitere 
berufliche T�tigkeit des 1939 bereits 54 Jahre alten h�heren Verwaltungsbeamten 
und Reserveoffiziers a. D. w�hrend des Zweiten Weltkriegs ist nichts bekannt, 
ebenso nicht sein Sterbedatum107 und sein Sterbeort.
Spiritus war mit Luise geb. Graffweg, Tochter des Fabrikbesitzers Carl Graffweg 
und dessen Ehefrau Louise geb. van der Straaten, verheiratet.108 Louise Karoline 

101 Staatshandbuch (wie Anm. 3) 1922, S. 424, Staatshandbuch 1925, S. 687 und 691, Staatshandbuch 
1926, S. 726 und 730, Staatshandbuch 1927, S. 791 und 795, Staatshandbuch 1928, S. 811 und 815.

102 Staatshandbuch 1929, S. 471–472, Staatshandbuch 1930, S. 481 und Staatshandbuch 1931, S. 485.
103 Staatshandbuch 1934, S. 763.
104 Staatshandbuch 1935, S. 669.
105 Staatshandbuch 1936, S. 563 und 565.
106 Staatshandbuch 1939, S. 580–581.
107 Meine schriftliche Anfrage vom 5. 10. 2010 bez�glich Todesdatum und Todesort von Paul Spiritus 

beim Geburtsstandesamt K�ln blieb leider v�llig ergebnislos, da man (briefliche Antwort des Stan-
desamtes K�ln vom 12. 10. 2010) mit der �nderung des Personenstandsgesetzes vom 1. 1. 2009 im 
Januar 2009 die entsprechenden Register an das Historische Archiv der Stadt K�ln abgab, wo sie 
kurz darauf beim Einsturz des Archivgeb�udes am 3. 3. 2009 vernichtet wurden. Ich danke recht 
herzlich Herrn Dr. Rolf Steinberg vom Landesarchiv NRW in 50321 Br�hl, der sich sehr viel M�he 
bei der Beantwortung meiner gleichlautenden Anfrage an das Landesarchiv NRW gab. Wenngleich 
nach dem Verlust der standesamtlichen Unterlagen im Stadtarchiv K�ln genaueres leider auch im 
Landesarchiv NRW nicht mehr ermittelt werden konnte, so gab Herr Dr. Steinberg mir mit seinem 
ausf�hrlichen Brief vom 18. 11. 2010 doch wertvolle Hinweise zur Eingrenzung des Todesdatums 
und zur Bestimmung des vermutlichen Todesorts sowie zu seinen famili�ren Verh�ltnissen.

108 In der mir in Kopie vorliegenden Heiratsurkunde wird der Beruf des Brautvaters leicht abweichend 
von den Angaben von Dr. Paul Spiritus in den amtlichen Akten als „Kaufmann“ und nicht als „Fa-
brikbesitzer“ angegeben, w�hrend die Brautmutter als geborene „van der Straeten“ und nicht als 
„van der Straaten“ erw�hnt ist. Gem�� der Heiratsurkunde wohnte der Br�utigam zum Zeitpunkt 
der Eheschlie�ung in der B�ckerstra�e 8 in Perleberg. Als Trauzeugen jener Ehe dienten die beiden 
Brautv�ter, Oberb�rgermeister Spiritus und Kaufmann Graffweg, damals 55 bzw. 59 Jahre alt.
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Eugenie Henriette Graffweg wurde in D�sseldorf-Eller am 25. M�rz 1893 geboren, 
und vor ihrem Geburtsstandesamt in D�sseldorf-Eller fand am 2. August 1913 
auch ihre Eheschlie�ung statt. Der Ehe entsprangen vier Kinder, zwei S�hne und 
zwei T�chter, von denen der j�ngere Sohn gem�� dem „Totenzettel“109 w�hrend 
des Zweiten Weltkriegs fiel. Luise Spiritus verstarb am 6. Juni 1948 in Kassel. Da 
auf ihrem Totenzettel ihr Ehemann als „Ww.“ (Witwer) vermerkt ist, war Dr. Paul 
Spiritus folglich nach dem 6. Juni 1948 noch am Leben und ist erst sp�ter verstor-
ben, m�glicherweise gleichfalls in Kassel.
Assessor Dr. Spiritus wohnte mit seiner Familie in der Stadt Perleberg und war 
nach seiner v�lligen Ausheilung auch bereit – so beteuerte er dem Personalreferen-
ten110 des Innenministeriums auf Anfrage – die vertretungsweise Verwaltung des 
Landratsamtes in Perleberg zu �bernehmen. Doch wollte er jenes Amt nicht als 
Gehilfe des amtierenden Landratsamtsverwalters Pohl �bernehmen. Pohl sei n�m-
lich „v�llig isoliert im Kreise u. ein bei ihm arbeitender Assessor w�rde sich un-
m�glich machen“. Pohl habe ihm angeblich sogar erkl�rt, er w�re froh, wenn er bei 
Spiritus zum stellvertretenden Landrat bestellt w�rde. Aber die Glaubhaftigkeit je-
ner Aussage zweifelte der Berliner Personalreferent an, denn B�rgermeister Pohl 
h�nge nach wie vor eng mit dem Stadtsekret�r Liebke zusammen und werde Spiri-
tus dann nur Schwierigkeiten bereiten. Auch beim Potsdamer Regierungspr�sidium 
w�re man der Meinung, dass ein Wirksamwerden von Spiritus als Hilfsarbeiter bei 
Pohl „unm�glich“ sei. Da zurzeit gewisse Ver�nderungen beim Perleberger Solda-
tenrat infolge der Wahlen stattf�nden, hoffe man, einen reibungslosen �bergang 
von Pohl zu Spiritus in Gang zu setzen. Da die Wunde von Spiritus noch nicht voll 
ausgeheilt sei, k�nne sich jener auch gut vorstellen, seinen Dienstantritt einige
Wochen sp�ter stattfinden zu lassen.
Gem�� einem kurzen Bericht des Potsdamer Regierungspr�sidenten v. Massenbach 
vom 15. Februar 1919 verzichtete der bisherige Landratsamtsverwalter Pohl auf 
jene 200 Mark monatliche Entsch�digung, welche man ihm durch Erla� vom 24. 
November 1918 f�r die Zeit seiner Amtsaus�bung zu zahlen beabsichtigte. Trotz-
dem musste B�rgermeister Pohl am 8. M�rz 1919 das Innenministerium in Berlin 
telegrafisch auf den Umstand hinweisen, dass die landr�tlichen Gesch�fte an Um-
fang immer mehr zun�hmen und er nicht gut zwei �mter zur selben Zeit verwalten 
k�nne. Er bat dringend um die Neuregelung der Vertretung des Landrats im Kreis 
Westprignitz. Der Potsdamer Regierungspr�sident zog daraufhin den Regierungs-
assessor Spiritus, den er nach dessen Ausheilung erst einmal zur Vertretung des 

109 Herbert M. Schleicher (Bearbeiter): 80.000 Totenzettel aus Rheinischen Sammlungen. Alphabe-
tisch geordnet und genalogisch ausgewertet von Herbert M. Schleicher. Bd. IV: Pr–Va. K�ln 1989, 
S. 579 (Ver�ffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft f�r Familienkunde; N. F. 44). Ich dan-
ke Herrn Dr. Steinberg (Br�hl) f�r diesen Hinweis.

110 Undatierte l�ngere Aktennotiz von ca. Ende Januar 1919 in der Akte zu den Landr�ten des Kreises 
Westprignitz.
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gleichfalls beurlaubten Landrats Bernhard v. Tschirschky-Boegendorff nach Belzig 
geschickt hatte, mit Wirkung vom 14. M�rz 1919 von dort ab und beorderte ihn 
nun nach Perleberg. Am 16. M�rz 1919 sollte nun Dr. Spiritus seinen Dienst als 
Landratsamtsverwalter des Kreises Westprignitz beginnen.
Bereits am 23. Mai 1919 meldete sich ein gewisser Otto Schulz, Vorstand des 
Kreisvereins der Sozialdemokratischen Partei f�r die Westprignitz und wohnhaft in 
Wittenberge, schriftlich beim preu�ischen Innenministerium, wo bekanntlich da-
mals seine Parteifreunde an der Spitze sa�en, wegen der immer noch offenen An-
gelegenheit betreffend der Ernennung eines neuen Landrates. In seinem mehrseiti-
gen Brief an das Innenministerium stellte er fest, dass seit dem 9. November 1918 
das Landratsamt des Kreises Westprignitz nicht mehr besetzt w�re. Der derzeitige 
Landrat v. Graevenitz wurde bei Ausbruch der Revolution abgesetzt, weil nicht al-
lein die Arbeiterschaft, sondern auch das gesamte B�rgertum mit seiner Amtsf�h-
rung nicht einverstanden war. Seit dieser Zeit wird das Landratsamt durch Vertre-
ter verwaltet, was nicht nur unertr�glich ist, sondern auch nicht im Sinne der neuen 
Regierung sein d�rfte. Hier erscheine die alsbaldige Ernennung eines fortdauern-
den Landrates, der einen festen Willen besitzt und zugleich das Vertrauen des 
gr��ten Teils der Bev�lkerung genie�t, als unbedingt erforderlich. Dann w�rde das 
manchmal auftauchende Mi�trauen gegen die T�tigkeit des „Vollzugsausschusses 
der Arbeiterr�te“ erl�schen, wobei dahingestellt sei, ob dieses Mi�trauen begr�ndet 
ist oder nicht. Die sozialdemokratische Partei in der Westprignitz, welche sowohl 
bei den Wahlen zur Deutschen Nationalversammlung in Weimar wie bei den Wah-
len zum Preu�ischen Abgeordnetenhaus und auch bei den bislang stattgefundenen 
Gemeindewahlen jeweils mehr als 45 % aller Stimmen auf sich vereinte, „hat gro-
�es Interesse an geordneten Zust�nden“. Die stattgefundenen Wahlen zum Kreistag 
k�nnten als „Willensausdruck der W�hler“ allerdings nicht angesehen werden, weil 
die Gutsbesitzer, Amts- und Gemeindevorsteher auf jede Weise die Wahl deutsch-
nationaler Kandidaten durchzudr�cken suchten. Deshalb hat der Kreistag auch eine 
v�llig andere Zusammensetzung als die anderen, vorher angesprochenen Wahlen 
vermuten lie�en. Einem solchen (konservativen) Kreistage k�nne man keineswegs 
das Recht zur Wahl des neuen Landrats zugestehen. Dann n�mlich w�rde ein Ver-
treter der Deutschnationalen Volkspartei das Landratsamt besetzen. Dies w�rde 
gro�en Unfrieden gerade zwischen den St�dten und der Landbev�lkerung schaffen, 
und schon gew�nnen dabei die Unabh�ngigen Sozialdemokraten und besonders die 
Kommunisten kr�ftig an Boden. Die letzte Kreisvertreterversammlung der SPD 
habe deshalb die schnelle Ernennung eines Landrats durch die Regierung gefor-
dert.111

111 Wenn die Regierung n�mlich einfach den neuen Landrat ernannte, dann konnte der „reaktion�re“ 
Kreistag keinen „reaktion�ren“ Kandidaten gem�� der immer noch g�ltigen Kreisordnung von 
1873 zur Ernennung vorschlagen.
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Als Kandidaten schlug man damals sogleich den Sozialdemokraten und zugleich 
auch Mitglied der verfassunggebenden Preu�ischen Landesversammlung Wilhelm 
Siering vor. Siering w�re mit den Verh�ltnissen im Kreis Westprignitz bekannt, er-
freue sich beim B�rgertum gro�er Beliebtheit sowie allgemeiner, gro�er Achtung 
und Wertsch�tzung. Seine Vertrautheit mit den �rtlichen Zust�nden und sein auf-
richtiges Wesen trage ihm selbst bei politischen Gegnern Achtung und Anerken-
nung ein. Im Zusammenhang mit diesem Personalvorschlag hoffe die Westprignit-
zer Sozialdemokratie auf eine schnelle Entscheidung in der leidigen Landratsfrage. 
Ungeachtet dieser sehr deutlichen Einflu�nahme112 von Seiten sozialdemokrati-
scher Parteifreunde wies das damals unter Leitung von Wolfgang Heine (SPD) ste-
hende preu�ische Innenministerium den Potsdamer Regierungspr�sidenten v. Mas-
senbach am 23. Juli 1919 an, das von Dr. Spiritus bislang nur vertretungsweise ge-
f�hrte Landratsamt in Perleberg diesem nun kommissarisch zu �bertragen. Am 23. 
August wies das preu�ische Innenministerium den Regierungspr�sidenten an, den 
Westprignitzer Kreistag zur Benennung eines Kandidaten f�r das Landratsamt auf-
zufordern. Inzwischen hatte der kommissarische Landrat Dr. Spiritus, in Analogie 
zu seinen Vorg�ngern, beim Innenministerium am 7. August 1919 um die Zuwei-
sung eines Regierungsassessors zu seiner Unterst�tzung ersucht. Einerseits habe er 
sehr viele Steuersachen und auch sehr viele andere in den vergangenen Jahren 
kriegsbedingt liegengebliebene Aufgaben zu l�sen, andererseits sei „im hiesigen 
Kreise die Versorgung mit elektrischem Strom eine brennende Frage, die umfang-
reiche Vorarbeiten und Beratungen erfordert“. Au�erdem w�re es n�tig, durch 
Dienstreisen im Kreis mit der Bev�lkerung F�hlung zu halten. Bislang habe er von 
der Bitte um Zuweisung eines Regierungsassessors abgesehen, weil er damit rech-
nete, Herr v. Graevenitz w�rde als Landrat ins Amt zur�ckkehren, und er w�rde 
sich dann mit ihm �ber die k�nftige Aufgabenverteilung einigen. Nachdem man 
ihn nun aber zum kommissarischen Landrat ernannt habe und die R�ckkehr des 
Amtsvorg�ngers nicht mehr in Aussicht stehe, m�sse er um einen Assessor zu sei-
ner pers�nlichen Entlastung von B�rot�tigkeit bitten. Der Personalsachbearbeiter 
des Innenministeriums Schellen konnte mangels verf�gbarer junger Beamter den 

112 Mit dem Parteifreund Wilhelm Siering wurde, wie aus einer Aktennotiz vom 9. 9. 1919 eines Herrn 
Meyer, bestimmt f�r Innenminister Heine hervorgeht, zumindest Anfang September 1919 �ber das 
Landratsamt im Kreise Westprignitz nach dem Pensionierungsantrag von Landrat v. Graevenitz ge-
sprochen. Doch Wilhelm Siering wollte nicht neuer Landrat werden. Sogar als der Westprignitzer 
Kreistag schon beschlossen hatte, Dr. Spiritus als Kandidaten f�r das Amt des Landrats zu benen-
nen, nahm Herr Meyer gem�� seiner f�r den Innenminister bestimmten Aktennotiz vom 11. 11. 
1919 noch einmal mit dem Abgeordneten Siering Verbindung auf. Siering nahm Kenntnis davon, 
dass man Dr. Spiritus zum neuen Landrat ernennen wolle, „ohne Bedenken zu erheben“. Hier wird 
ganz deutlich, woher das ziemlich h��liche, doch weit verbreitete Wort von den sogenannten „Par-
teibuchbeamten“ in der Weimarer Republik stammte, denn der sozialdemokratische Minister Heine 
h�tte gewi� alles versucht, seinen Parteifreund Siering zum Landrat zu machen, h�tte dieser es nur 
selbst gewollt und sich auch zugetraut.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

53

kommissarischen Landrat Dr. Spiritus am 29. August 1919 freilich nur auf die 
M�glichkeit hinweisen, sich einen vom Kreis Westprignitz zu bezahlenden Syndi-
kus an die Seite stellen zu lassen.
Regierungspr�sident v. Massenbach informierte am 17. August 1919 das preu�i-
sche Innenministerium offiziell dar�ber, dass sich der Westprignitzer Landrat v. 
Graevenitz nun ganz offiziell wolle pensionieren lassen. Der Landrat v. Graevenitz 
in Perleberg sei „durch das bekannte unqualifizierte Verhalten des Arbeiter- und 
Soldatenrates daselbst dauernd an der Aus�bung seines Amtes behindert gewesen“. 
Der am 27. September 1919 ordnungsgem�� versammelte Kreistag schlug Dr. Spi-
ritus f�r die Wiederbesetzung des erledigten Landratsamtes vor. Der Potsdamer 
Regierungspr�sident informierte das preu�ische Innenministerium �ber den Vor-
schlag am 12. Oktober 1919 und bezeichnete zugleich den Kandidaten als „f�r den 
Posten in jeder Hinsicht geeignet“. Dr. Spiritus erkl�rte sogleich seine Bereitschaft, 
das Landratsamt zu �bernehmen. Gem�� Kreistagsprotokoll hatten sich bei der ge-
heimen Abstimmung 21 Kreistagsabgeordnete113 f�r Dr. Spiritus entschieden, w�h-
rend sich die sozialdemokratische Fraktion geschlossen der Stimme enthielt. Am 
26. Oktober 1919 wurde Dr. Paul Spiritus offiziell zum Landrat des Kreises 
Westprignitz bestallt. 
Am 12. Januar 1920 bat der neue Landrat den preu�ischen Innenminister nochmals 
wegen seiner vielen amtlichen Aufgaben, zu denen der Ausbau des Hochspan-
nungsnetzes im Kreis und die dazu notwendige Festlegung der Linienf�hrung ge-
h�rte, um die Zuweisung eines Regierungsassessors bzw. Gerichtsassessors zu sei-
ner Entlastung. Ansonsten m�sse er dem Kreistag „die Anstellung eines oberen 
Kreisbeamten vorschlagen, falls mir ein Hilfsarbeiter staatlicherseits nicht zuge-
wiesen wird“. Wegen der gro�en Wohnungsnot bat Dr. Spiritus gleichfalls darum, 

113 Dem Westprignitzer Kreistag geh�rten damals insgesamt 36 Abgeordnete an (12 SPD, 11 Deutsch-
nationale Volkspartei, 4 Demokratische Volkspartei, 2 Bauernbund, 1 Unabh�ngiger Sozialdemo-
krat, 6 „unparteiisch“): Erster B�rgermeister Dr. Bocksch (Wittenberge), Gemeindevorsteher Au-
gust Ebert (Tangendorf), Tischler August Eggers (Wittenberge), Kaufmann Eduard Fritze (Perle-
berg), Hofwirt Konrad Fick (Unbesandten), Eigent�mer Albert Griese (Weisen), B�rgermeister 
Hinze (Putlitz), B�rgermeister J�rgens (Lenzen), Seifenfabrikant Ernst Kelp (Havelberg), Metall-
schleifer Albert Kn�fler (Wittenberge), �konomierat Hans Kofahl (Zernickow), Landwirt Kurt 
Krause (Dargardt), Lehrer Max Kr�ger (Kleinow), B�rgermeister K�rten (Havelberg), Dreher Edu-
ard Landwehr (Wittenberge), Stadtsekret�r Karl Wilhelm Liebke (Perleberg), Bauer Otto Liese 
(Haverland), Amtsvorsteher Fritz Lucht (Warnow), Administrator Hugo L�ttringhaus (Dallmin), 
Amtsgerichts-Assistent Heinrich Marbes (Havelberg), Gemeindevorsteher Hermann Nagel (Kar-
st�dt), Kaufmann Gottlieb Neumann (Wittenberge), Maurer August Ollroth (Wittenberge), H�ndler 
Otto Pahling (Quitz�bel), Landwirt Hermann Peters (Sch�nfeld), Gemeindevorsteher Friedrich 
Pl�ttrich (Gro� Breese), Bauer Wichard Pump (Lanz), B�rgermeister Pohl (Perleberg), Eisenbahn-
verkehrsdirektor Johannes Raspe (Perleberg), Verkehrskontrolleur Bernhardt Richter (Wittenber-
ge), Werkmeister a. D. Ernst Rumpff (Wittenberge), Eigent�mer Wilhelm Schr�der (Nitzow), B�r-
germeister Schulz (Wilsnack), Tischler Otto Schulz (Wittenberge), Bauer und Gemeindevorsteher 
Karl Schulz (Garlin), Bauer Adolf Schulz (Nebelin). Dem n�chsten Westprignitzer Kreistag geh�rte 
nach der Wahl vom 29.11.1925 genannter Liebke �brigens nicht mehr an.
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ihm im Zuweisungsfalle einen „unverheirateten Herrn“ zu schicken. Aber auch 
dieses Gesuch wurde vom Innenministerium schon am 20. Januar 1920 ablehnend 
beschieden. In den Monat Februar 1920 fiel ein sehr unangenehmer Vorfall114 in 
der Stadtverwaltung Perleberg, welche der Dienstaufsicht von Landrat Dr. Spiritus 
unterstand.
Der einen Monat darauf folgende, eingangs bereits erw�hnte Kapp-L�ttwitz-
Putsch, welcher den Putschisten Traugott von Jagow anschlie�end ins Gef�ngnis 
brachte, beendete auch ganz j�h und unerwartet die dienstliche Karriere von Land-
rat Dr. Spiritus, welcher nun mal nicht das richtige, sozialdemokratische Partei-
buch hatte.115 Er wurde Mitte Mai 1920 durch den Sozialdemokraten Karl Willig-
mann, bis dahin B�rgermeister von Niedersch�neweide, ersetzt, der das Landrats-
amt des Kreises Westprignitz von 1920 bis 1922 bekleidete. �ber die Gr�nde der 
Suspendierung und nachfolgenden Absetzung von Landrat Dr. Spiritus wurde sei-
nerzeit in der deutschen Presse viel spekuliert, da der neue preu�ische Innenmini-
ster Carl Severing (SPD) seinen Personalreferenten Stadtrat Lindemann angeblich 
angewiesen hatte, Spiritus zu verschonen, „wenn die eingeleitete Untersuchung 
etwas Belastendes gegen ihn nicht ergebe“, und es wurde anscheinend auch nichts 
Belastendes gefunden. Deshalb sprach man im Kreis Westprignitz laut von einem 
„politischen Meuchelmord“, und alle Landwirte, Amts-, Gemeinde- und Gutsvor-

114 Die st�dtische F�rsorgerin Charlotte F. schrieb �ber jenen „entsetzlichen Vorfall im Wohlfahrts-
amt“ in Perleberg sehr betroffen am 15. 2. 1920 an ihre Eltern: „Dort haben wir einen �lteren ver-
heirateten Beamten, der die Armensachen zu erledigen hat. Seit ich hier bin, habe ich t�glich mit 
ihm zusammengearbeitet und ihn als ganz selten gewissenhaften und diensteifrigen Mann kennen-
gelernt. Gerade f�r sein Dezernat ist er geschaffen. Er setzt alles durch, macht alles m�glich und ist 
�u�erst zuverl�ssig und in der ganzen Stadt sehr beliebt. Wenn ich mit irgend etwas nicht Bescheid 
wei� oder einen Rat brauche, gehe ich zu ihm. Er ist immer gef�llig, zu jedem Dienst an seinen 
N�chsten bereit. Und denkt blo�, dieser Mann, f�r den jeder die Hand ins Feuer gelegt h�tte, ist 
verhaftet worden, weil er sich an minderj�hrigen M�dchen vergangen hat. Und immer nach Schlu� 
unserer Dienststunden im Arbeitszimmer. Wir alle auf dem Wohlfahrtsamt sind wie vor den Kopf 
geschlagen.“ Siehe Lange (wie Anm. 91), S. 60.

115 Die Schwierigkeiten, in diesen politisch wirren Zeiten Landrat zu sein, bezeugen ziemlich deutlich 
die Erinnerungen des damaligen Torgauer Landrats Dr. Dr. G�nther Gereke: Ich war k�niglich-
preu�ischer Landrat. Berlin 1970. Gerekes Amtsvorg�nger in Torgau, Landrat Wiesand, hatte sich 
nach einem heftigen Zusammensto� mit dem Torgauer Arbeiter- und Soldatenrat im Mai 1919 in 
seiner Landratsvilla erschossen. Der Regierungsreferendar Gereke war im Rahmen seiner Ausbil-
dung zum h�heren Verwaltungsbeamten 1916 als Regierungskommissar zur kommissarischen Ver-
waltung des St�dtchens Meyenburg im Kreis Ostprignitz nach der Suspendierung des dortigen B�r-
germeisters wegen „Unregelm��igkeiten“ in dessen Amtsf�hrung entsandt worden. Anschlie�end 
versah Gereke seinen Dienst als Hilfsarbeiter auf dem Landratsamt Kyritz beim dortigen Landrat 
von Winterfeldt bis zu seiner Ernennung zum Regierungsassessor im Oktober 1918. Danach wurde 
er als Gehilfe des Landrats zum Landratsamt Nauen versetzt. Obwohl Gereke schlie�lich sogar im 
Fr�hjahr 1919 vom Kyritzer Kreistag zum neuen Landrat gew�hlt wurde, zog er es letztendlich vor, 
in seinem Heimatkreis Torgau (wo seiner Familie Gut und Schlo� Pressel geh�rte) Landrat zu wer-
den. Zur politisch irrlichternden und sehr zwiesp�ltigen Pers�nlichkeit von G�nter Gereke siehe die 
eingangs bereits erw�hnte Biographie von Friedrich Winterhager (wie Anm. 6).
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steher wollten anfangs Karl Willigmann h�chstens als „stellvertretenden“ Landrat 
anerkennen. Ab 16. Mai 1920 drohte Willigmann deshalb nach einer in Karst�dt 
stattgefundenen Versammlung der Landwirte des Kreises sogar der Boykott durch 
s�mtliche Amts- und Gemeindevorsteher des Kreises Westprignitz.116

Selbst die angesehene „Vossische Zeitung“ in Berlin besch�ftigte sich mit dem 
mysteri�sen Fall des Westprignitzer Landrates Dr. Spiritus, bei dem die amtliche 
Untersuchungskommission nichts Belastendes finden konnte und f�r den sogar ei-
ne Deputation seines Kreises, bestehend aus je einem Landwirt, Kaufmann, Beam-
ten und Handwerker, bei Innenminister Severing pers�nlich vorstellig wurde.117

Die „Deutsche Tageszeitung“118 vermutete angesichts der schuldlosen Absetzung 
von Landrat Dr. Spiritus Quertreibereien von Sozialdemokraten und Gewerkschaf-
tern aus Wittenberge und kam damit der Wahrheit ziemlich nahe. Denn dass man 
in Wittenberge einen Sozialdemokraten auf dem Stuhl des Landrates sehen wollte, 
hatte der SPD-Kreisvorsitzende Schulz mit seinem erw�hnten Brief an Innenmini-
ster Wolfgang Heine (SPD) schon fr�her eindeutig belegt. Angeblich hatte das 
nunmehr von Carl Severing (SPD) gef�hrte Innenministerium sogar bei den Sozial-
demokraten und Gewerkschaftern in Wittenberge angefragt, ob ihnen der B�rger-
meister Willigmann aus Niedersch�neweide „genehm sei“. Die „Deutsche Tages-
zeitung“ verwies zudem darauf, dass eine solche Willk�r des neuen Innenministers 
nicht allein im Kreis Westprignitz vorgekommen sei, sondern dass man auch in 
Liegnitz und Osterburg unbequeme Beamte119 unter dem Vorwand des Kapp-
Putsches abgel�st h�tte. 
Aus der sp�teren Sicht des Historikers deutet gleichfalls sehr viel darauf hin, dass 
Landrat Dr. Spiritus einer �blen politischen Intrige zum Opfer fiel, weil bestimmte 
linksradikale politische Kreise in Wittenberge den reaktion�ren Kapp-Putsch aus-
nutzten, um den unbequemen Dr. Spiritus zu st�rzen. Pers�nlich konnte man Land-
rat Spiritus zwar nur zur Last legen, in einem Extra-Blatt die Bev�lkerung seines 
Kreises ausf�hrlich �ber den Kapp-Putsch informiert zu haben. Viel gravierender 

116 Siehe den aufschlu�reichen Artikel „Boykott eines sozialdemokratischen Landrats“ in: „Die Post“ 
Nr. 225 vom 16. 5. 1920.

117 Siehe den Artikel „Landrat Spiritus und sein Nachfolger – Dienstverweigerung der Amtsvorsteher“ 
in der „Vossischen Zeitung“ Nr. 249 vom 17. 5. 1920.

118 Siehe den Artikel „Wieder ein Regierungswortbruch – Der politische Meuchelmord an Landrat Spi-
ritus und seine Folgen“ in der „Deutschen Tageszeitung“ Nr. 226 vom 16. 5. 1920.

119 Bez�glich der Provinz Ostpreu�en, wo im M�rz 1920 infolge der von Polen ausgehenden Gefahr 
sogar der sozialdemokratische Oberpr�sident August Winnig sich dem Kapp-L�ttwitz-Putsch an-
schlo�, finden sich im Bestand Oberpr�sidium der Provinz Ostpreu�en (GStA HA XX Rep. 2 II) 
eine gro�e Anzahl von Untersuchungsakten zu Beamten, welche wegen ihres angeblichen oder tat-
s�chlichen Verhaltens w�hrend des Kapp-Putsches denunziert wurden. Nicht selten wollten auf die-
sem anr�chigen Wege Unterstellte ihren Vorgesetzten aus dem Weg r�umen, um selbst dessen Stel-
le einzunehmen.
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erschien jedoch sp�teren Historikern kommunistischer Couleur120 in Analogie zu 
jenen erw�hnten linksradikalen Kr�ften, dass sich am 15. M�rz 1920 Landrat Dr. 
Spiritus, der Westprignitzer Kreisrat v. L�ttwitz sowie der Major v. Stephany von 
dem damals in Perleberg in Garnison liegenden Ulanenregiment Nr. 11 zu einer 
Lagebesprechung zusammenfanden, um Abwehrma�nahmen gegen die von der un-
ruhigen Industriestadt Witttenberge ausgehenden Gefahren zu treffen.
Hier in Wittenberge hatten linksradikale proletarische Kr�fte im Windschatten des 
Kapp-Putsches einen „Aktionsausschuss“ geschaffen, welcher in der Stadt die 
Macht �bernahm und den Magistrat sowie die st�dtischen Polizeibeh�rden aus-
schaltete.121 Das Wittenberger Proletariat streikte n�mlich nicht nur, sondern unter-
nahm auch bewaffnete Streifz�ge in das Umland,122 wobei es im jenseits der Elbe 
gelegenen Dorf Beuster (Kreis Osterburg) zu einem schweren und blutigen Gefecht 
mit der dortigen Einwohnerwehr kam. Auf Grund dieser unmittelbar drohenden 

120 Hier ist besonders das als Bd. 2 in der Schriftenreihe „Land Brandenburg in Geschichte und Ge-
genwart“ des Brandenburger Vereins f�r politische Bildung „Rosa Luxemburg“ e. V. erschienene 
Buch des fr�heren Professors Kurt Finker (Jg. 1928) von der P�dagogischen Hochschule Potsdam 
mit dem Titel: M�rker gegen Militaristen. Der Kampf gegen den Kapp-Putsch in der Provinz Bran-
denburg M�rz 1920. Schkeuditz 2000 zu erw�hnen. Finker stellt sich dabei auf S. 15 bezeichnen-
derweise das Ziel, gegen die „Geschichtsdiskussion der Gegenwart“ anzuk�mpfen, weil angeblich 
in Brandenburg „seit einiger Zeit feudalabsolutistische und monarchistische �berlieferungen wie-
der in Bl�te stehen“. Wahrscheinlich nennt Finker den Westprignitzer Landrat Spiritus deshalb 
auch immer „Landrat Dr. von Spiritus“, da er sich b�rgerliche Landr�te in Preu�en �berhaupt nicht 
vorstellen kann. Weiterhin besitzt Kurt Finker auf S. 26–27 die Infamie zu behaupten, die Regie-
rung Kapp habe an der Seite der Westm�chte im Jahre 1920 am Feldzug gegen die junge Sowjet-
union teilnehmen wollen. Im totalen Gegensatz zu dieser Behauptung weigerten sich England und 
Frankreich jedoch ausdr�cklich, die nationalistische Kapp-Regierung politisch anzuerkennen, w�h-
rend ausgerechnet ein geheimer Emiss�r der Sowjetregierung namens Viktor Kopp Mitte M�rz 
1920 in Berlin mit Vertretern der Kapp-Regierung �ber einen m�glichen milit�rischen Angriff auf 
die junge polnische Republik von Deutschland aus Richtung Westen verhandelte, w�hrend die So-
wjetunion Polen von Osten her in die Zange nehmen wollte. Nach der beabsichtigten Zerschlagung 
Polens sollte Deutschland die ab November 1918 an Polen gefallenen Gebiete zur�ckerhalten.

121 Der Hagener Historiker Prof. Dr. Peter Brandt verweist zu Recht darauf, dass im M�rz 1920 im 
Windschatten des reaktion�ren Kapp-Putsches ein Versuch von linken Kr�ften zur Weiterf�hrung 
der Revolution von 1918/19 hin zu einer Linksdiktatur unternommen wurde. Er schrieb �ber die 
damalige revolution�re Arbeiterbewegung: „… sie erlebte noch einmal einen Aufschwung im Ge-
neralstreik gegen den Kapp-Putsch und in den K�mpfen der „Roten Ruhrarmee“ im Fr�hjahr 1920, 
sozusagen ihrer dritten Phase“. (Der Kapp-Putsch und die Aufstandsbewegung im Ruhrgebiet. Die 
Ergebnisse des Fr�hjahrs 1920 in ihrem allgemeinen historischen Zusammenhang. In: Peter Brandt: 
Soziale Bewegung und politische Emanzipation. Studien zur Geschichte der Arbeiterbewegung und 
des Sozialismus. Hrsg. von Wolfgang Kruse, Eva Ochs und Arthur Schlegelmilch. Bonn 2008, S. 
75–76). Der in Anm. 1 erw�hnte Aufsatz von J�rgen W. Schmidt verweist dezidiert auf den Um-
stand, dass es gerade in Th�ringen und ganz speziell in Erfurt, wo der Kapp-Putsch de facto �ber-
haupt nicht zum Tragen kam, trotzdem bewaffnete gewaltsame Aktivit�ten linksradikaler Kr�fte 
zur Durchf�hrung einer sozialistischen Revolution und zur Errichtung der R�temacht stattfanden.

122 Die Wittenberger Arbeiter sollen �ber mehr als 500 Gewehre und zahlreiche Maschinengewehre 
verf�gt haben. Auf Grund des gerade zwei Jahre zur�ckliegenden Weltkriegsendes verf�gten die 
Arbeiter zudem �ber erhebliche milit�rische Erfahrungen, vgl. Finker (wie Anm. 120), S. 76–77.
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Gefahr kamen Spiritus, v. Stephany und v. L�ttwitz �berein, die �rtlichen Einwoh-
nerwehren im Kreis Westprignitz zu alarmieren, welche gerade auf dem platten
Lande politisch konservativ gestimmt waren. Kreisdeputierter v. L�ttwitz unter-
nahm es, mit dem Automobil des Landrats pers�nlich alle Einwohnerwehren zu be-
nachrichtigen, stie� aber im Dorf Gro� Breese auf Wittenberger Arbeiter, welche 
schon die dortige Einwohnerwehr entwaffnet und dabei 48 Gewehre und ein Ma-
schinengewehr erbeutet hatten. Von L�ttwitz erkannte verh�ngnisvollerweise in 
Gro� Breese nicht sogleich, dass er hier keine Einwohnerwehr, sondern revolutio-
n�re Wittenberger Arbeiter vor sich hatte und �bermittelte gutgl�ubig seinen Auf-
trag an den Wittenberger Schlosser Martin Conrad, welcher ihn anschlie�end so-
fort in das Stadtgef�ngnis von Wittenberge abf�hren lie� und seine mitgef�hrten 
Papiere an sich nahm. Dieser Irrtum des Kreisdeputierten v. L�ttwitz diente augen-
scheinlich als sehr erw�nschter Anla�, den Landrat Dr. Spiritus �ffentlich als 
„Kapp-Putschisten“ zu verleumden und seine Abl�sung zu verlangen.123 In Analo-
gie zur h�chstwahrscheinlich ungerechtfertigten Absetzung des Landrats Dr. Spiri-
tus stellte der bereits erw�hnte Historiker Thomas Klein bez�glich der rigorosen 
Handlungsweise des preu�ischen Innenministeriums gegen�ber einigen Landr�ten 
in der benachbarten Provinz Sachsen fest: „Hierbei waren wesentliche Aktivit�ten 
auch nur eines Landrats [der Provinz Sachsen] zugunsten der Putschisten zwar 
nicht nachweisbar, doch wurde die Gunst der Stunde genutzt und jede zeitweilige 
bewiesene auch nur unklare Handlung oder unklare �u�erung zum Anla� f�r die 
Absetzung genommen.“124

Das war kein guter Start des Kreises Westprignitz in die Weimarer Republik. Be-
st�ndige, sehr geh�ssig125 und brutal ausgetragene politische Kontroversen sollten 
auch zuk�nftig ein ganz spezielles Markenzeichen der Weimarer Republik bleiben 
und auch im Kreis Westprignitz stattfinden.126

123 Siehe hierzu Finker (wie Anm. 120), S. 77 ff. und S. 141 ff. Auch der bereits erw�hnte Historiker 
Peter Brandt schreibt �ber die politischen S�uberungen bei der Beamtenschaft in Preu�en nach dem 
Kapp-Putsch: „In Preu�en, dem mit Abstand gr��ten Gliedstaat des Deutschen Reiches, begann im 
Gefolge der M�rzereignisse unter einer neuen F�hrung von SPD und Regierung immerhin eine 
Auswechslung demokratiefeindlicher oder unzuverl�ssiger Beamter im Staatsapparat einschlie�lich 
der Polizei.“ Vgl. Brandt (wie Anm. 121), S. 89.

124 Thomas Klein (wie Anm. 5), S. 292.
125 Ein Musterbeispiel f�r einen vor den Schranken des Gerichts ausgetragenen geh�ssigen, politischen 

Tendenzprozess aus der Zeit des Kapp-Putsches wird geschildert von J�rgen W. Schmidt: Prinz 
Joachim Albrecht von Preu�en und der Zwischenfall im Berliner Hotel „Adlon“ vom M�rz 1920. 
In: Rolf Sauerzapf / J�rgen W. Schmidt: Ein Leben f�r Preu�en. Festschrift zum 75. Geburtstag 
von Prof. Dr. Wolfgang Stribrny. Ludwigsfelde 2010, S. 32–72 (Schriftenreihe des Preu�en-Insti-
tuts; 13).

126 Siehe hierzu den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Wilsnack zur Zeit der Weimarer Republik. In: 
Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 8 (2008), S. 190–202. Der Westprignitzer 
Landrat Karl Willigmann (SPD) war nach relativ kurzer Zeit unter so katastrophalen Umst�nden 
aus dem Amt geschieden und mu�te mehrere Monate bis zur Ernennung eines Nachfolgers durch 
den Regierungsreferendar Dr. Peters vertreten werden, dass sogar sein ebenfalls sozialdemokrati-
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Sehr deutlich tritt das nunmehr �blich gewordene geh�ssige, pers�nliche Moment 
im allt�glichen politischen Kampf in einem Schreiben des „Republikanischen 
Reichsbund – Ortsgruppe Wittenberge“ vom 9. Dezember 1925 zutage, welches 
zugleich an den Regierungspr�sidenten in Potsdam, an den preu�ischen Innenmini-
ster und an verschiedene „republikanische Abgeordnete“ gerichtet war. Darin ver-
langte man demagogisch, den DNVP-Reichstagsabgeordneten und Westprignitzer 
Kreistagsabgeordneten W. Stubbendorff (Rittergutsbesitzer auf Zapel bei Pr�ttlin) 
zur Rechenschaft zu ziehen, weil er einen politischen Kampf gegen den sozialde-
mokratischen Westprignitzer Landrat August Sommer f�hren w�rde. Stubbendorff 
hatte in der Nr. 48 der Zeitung „Landbund Westprignitz“ vom 28. November 1925 
und einigen anderen, in der Prignitz gelesenen „b�rgerlichen“ Zeitungen einen Ar-
tikel „Zur Kreistagswahl“ ver�ffentlicht, worin er u. a. die private Nutzung des 
Dienstwagens durch Landrat Sommer kritisierte, was diesem nat�rlich sehr mi�-
fiel.127 Den wackeren republikanischen Reichsb�ndlern in Wittenberge h�tte wahr-
scheinlich ein Blick in die demokratische Verfassung der Weimarer Republik gut-
getan, wo sie einiges �ber die Aufgaben und �ber die Immunit�t von Reichstags-
abgeordneten h�tten finden k�nnen.
Obwohl auch im Fall von Landrat August Sommer der politische Kampf immer 
wieder ins Pers�nliche abglitt, wollte schlie�lich Innenminister Severing (SPD) 
seinen Parteifreund Sommer gegen Mitte des Jahres 1926 nicht mehr halten128 und 
bot ihm deshalb zuerst eine Oberregierungsratsstelle und wenig sp�ter einen Wech-
sel in das Landratsamt Halberstadt an, wobei ihn in Perleberg der bisherige Landrat 
Kretschmar aus Berleburg ersetzen sollte. Landrat Kretschmar besa� n�mlich das 
Parteibuch der „Deutschnationalen Volkspartei“ (DNVP), und man vermutete im 
preu�ischen Innenministerium deshalb, er werde mit dem gr��tenteils konserva-
tiv129 gestimmten Westprignitzer Kreistag, in welchem die DNVP stark verankert 

scher Amtsnachfolger August Sommer ausdr�cklich von „der Willigmannschen Katastrophe“ 
sprach und dessen Amtsf�hrung f�r „stark verungl�ckt“ hielt (umfangreicher schriftlicher Bericht 
�ber seine bisherige Amtsf�hrung von Landrat Sommer an den Personalreferenten im preu�ischen 
Innenministerium Dr. Brandt vom 14. 6. 1926, enthalten in der Akte GStA HA I Rep. 77 Nr. 5417).

127 Das erw�hnte Schreiben findet sich als erstes Blatt in der Akte GStA HA I Rep. 77 Nr. 5417, be-
treffend die Landr�te der Prignitz von 1925-1942, worin auch alle weiteren erw�hnten Dokumente 
zu den vielf�ltigen Querelen um den Westprignitzer Landrat August Sommer enthalten sind.

128 Einen noch viel gr��eren Skandal gab es im April / Mai 1931 um den sozialdemokratischen Land-
rat des Kreises Uslar in der Provinz Hannover, Dr. Wilhelm Jaenecke, der zugleich der Schwieger-
sohn des ersten Reichspr�sidenten der Weimarer Republik, Friedrich Ebert (SPD), war. Jaenecke 
hatte neben verschiedenen anderen Verst��en und Vergehen in stark alkoholisiertem Zustand n�ch-
tens die Feuerwehrsirene im Rathausturm von Uslar ausgel�st, was ihm die um ihre Nachtruhe ge-
brachten Bewohner der Stadt Uslar verst�ndlicherweise sehr �bel nahmen und von den Vertretern 
der �brigen politischen Parteien zu heftigen Angriffen auf den Landrat ausgenutzt wurde. Auch hier 
wurde seitens der regierenden SPD aus falsch verstandener Solidarit�t der betreffende Landrat nicht 
sofort fallengelassen (siehe hierzu die betreffende Akte GStA HA I Rep. 84a Nr. 56137).

129 In der Prignitz war der „Stahlhelm“ stark verankert und besa� im Bauunternehmer Dr. Hans-Ulrich 
Heinke (Legde) einen sehr regen und durchsetzungsstarken regionalen Anf�hrer. Weiterhin agierte 
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war, besser auskommen. Landrat August Sommer war mit dem Wechsel nach Hal-
berstadt auch vollauf einverstanden, bat aber darum, ihn nicht sofort wechseln zu 
lassen, damit sein Abgang keiner Niederlage gleichk�me. Verschiedene g�nstige 
politische Ereignisse130 bewirkten jedoch, dass der im Kreis Westprignitz weiterhin 
stark umstrittene und heftig kritisierte131 Landrat Sommer sein Amt noch bis zum 
Jahr 1932 innehatte, bevor man ihn am 27. Juli 1932 gemeinsam mit weiteren 7 
Landr�ten, einem Regierungspr�sidenten und dem Magdeburger Polizeipr�sidenten 
im Rahmen des „Preu�enschlags“ des Reichskanzlers v. Papen in den (allerdings 
recht kurzen) einstweiligen Ruhestand versetzte.132 Diese an sich schon l�nger 

in der Prignitz die ab Anfang 1928 von Schleswig-Holstein ausgehende, sogenannte „Landvolkbe-
wegung“, welche die Interessen der notleidenden agrarischen Bev�lkerung vertrat und dabei neben 
den propagierten Steuerverweigerungen und dem Widerstand gegen amtliche Zwangsvollstreckun-
gen auch gewaltt�tige „republikfeindliche“ (u. a. Bombenattentate) und streckenweise sogar anti-
semitische Verhaltensweisen zeigte. Ihr Anf�hrer in der Provinz Brandenburg war um 1930 der in 
Pritzwalk wohnhafte Major a. D. Cordes (GStA HA I Rep. 77 tit. 4043 Nr. 197 Bd. 2, Bl. 295). Der 
sp�tere NS-Gauleiter von Mecklenburg-L�beck Friedrich Hildebrandt (1898–1948) war hingegen 
nach seiner Entlassung aus der Sicherheitspolizei in Halle 1920 Mitglied der DNVP geworden und 
als Landarbeiter im Kreis Westprignitz t�tig, wo er im Jahr 1921 zum Kreisvorsitzenden des „Bran-
denburgischen Landarbeiterbunds“ gew�hlt wurde; siehe zu Hildebrandt das Werk von Hermann 
Wei� (Hrsg.): Personenlexikon 1933–1945. Wien 2003, S. 207–208. NSDAP-Ortsgruppenleiter 
von Perleberg war ab 1932 Viktor v. Podbielski, der Sohn des gleichnamigen, bereits erw�hnten 
Kavalleriegenerals und Ministers. Andererseits bescheinigte die Ortspolizeibeh�rde Perleberg nach 
der nationalsozialistischen Machtergreifung gem�� einem Bericht des neuen Westprignitzer Land-
rates Wilhelm v. Go�ler (vgl. zu ihm Anm. 132) dem Perleberger „Stahlhelm“ ein �u�erst gespann-
tes Verh�ltnis zur NSDAP. So habe „die �rtliche Stahlhelmleitung unbedenklich und in gro�em 
Ma�e fr�here Marxisten und der NSDAP ablehnend gegen�berstehende Personen, auch fr�here 
Kommunisten, in ihre Reihen aufgenommen und sich durch dieses Vorgehen bewu�t in Gegensatz 
zur nationalsozialistischen Staatsf�hrung gestellt.“ Landrat v. Go�ler relativierte allerdings diese 
Darlegungen der Perleberger Ortspolizeibeh�rde am Schlu� seines Berichts, da es erst „des Nach-
weises bed�rfen (w�rde), inwieweit die Sachlage am Ort dem entspricht.“ Vgl. Wolfgang Ribbe 
(Hrsg.): Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei �ber die Provinz Brandenburg und die 
Reichshauptstadt Berlin 1933–1936. Teilband I: Der Regierungsbezirk Potsdam. K�ln, Weimar, 
Wien 1998, S. 68 Anm. 2).

130 Hier ist vor allem der Wechsel im Amt des preu�ischen Innenministers am 6. 10. 1926 von Carl 
Severing (SPD) hin zu Albert Grzesinski (SPD) erw�hnenswert, da Grzesinski und Sommer offen-
bar n�her miteinander bekannt waren.

131 Im Jahr 1926 kam z. B. heraus, dass es in dem der Dienstaufsicht durch den Landrat unterliegenden 
Kreiselektrizit�tsamt in Perleberg ganz erhebliches Missmanagement und sogar die ma�lose Verun-
treuung �ffentlicher Gelder durch das dortige Personal gegeben hatte. Die Oberstaatsanwaltschaft 
Neuruppin mu�te schlie�lich gegen mehrere m�nnliche und weibliche Angestellte Untersuchungen 
einleiten und die 29-j�hrige Kontoristin Erna Malchow aus Wittenberge strafrechtlich wegen Unter-
schlagung zur Verantwortung ziehen. In einem pers�nlichen Brief an den Personalreferenten Dr. 
Brandt im preu�ischen Innenministerium vom 11. Mai 1927 forderte der Westprignitzer DNVP-
Reichstagsabgeordnete Stubbendorff deshalb ganz energisch, „endlich einen geschulten Verwal-
tungsbeamten als Landrat unseres Kreise einzusetzen“ (GStA HA I Rep. 77 Nr. 5417).

132 Landrat Sommer wurde in Perleberg durch den vormaligen Landrat des pommerschen Kreises Nau-
gard, Wilhelm v. Go�ler, ersetzt. Der Ex-Landrat Sommer fand schon ab dem 1. 9. 1932 seine wei-
tere Besch�ftigung bei der Regierung des Regierungsbezirks Frankfurt (Oder) (undatierte Aktenno-
tiz in der Akte GStA HA I Rep. 77 Nr. 5417).
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notwendige Personalver�nderung geschah jedoch erst im Jahr 1932, obwohl der 
Sommer vorgesetzte Potsdamer Regierungspr�sident Dr. Wilhelm Momm bereits 
in einer dienstlichen Beurteilung vom 17. M�rz 1926 bez�glich Landrat Sommer 
zu der wenig g�nstigen Beurteilung kam: „Eine passive Natur, der es nicht gelun-
gen ist, im Kreise Fu� zu fassen … Landrat Sommer hat wenig Initiative und mehr 
Interesse f�r die juristische als f�r die wirtschaftliche und praktische Seite der 
Verwaltung. Er ist eine zu zur�ckhaltende und spr�de Natur, der es schwer f�llt, 
den Menschen nahezutreten und ihr Vertrauen zu gewinnen.“ Genau dieselbe Ein-
sch�tzung hatte �brigens schon Dr. Momms Amtsvorg�nger, der Potsdamer Regie-
rungspr�sident (und vormalige Brandenburger Oberb�rgermeister) Frank Schleu-
sener in der Zeit vor 1926 getroffen.

Abbildung: Traugott v. Jagow als Sch�ler des Stendaler Gymnasiums, Foto von 1884.
(Vorlage: Domstiftsarchiv Brandenburg, BR 256/B 66 A2).
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TORSTEN FOELSCH

Forst und herrschaftliche Jagd auf dem Lande am Beispiel der Ritterg�ter 
Wolfshagen und R�hst�dt

Wald und Jagd waren von jeher ein wichtiger Bestandteil adligen Grundbesitzes 
und adliger Herrschaftsrechte, die Jagd geh�rte zum Selbstverst�ndnis adliger Le-
bensweise. Wild- und Forstbann der Burgherren in Putlitz und Wolfshagen im Ste-
penitztal und der Besitzer des alten Rittergutes R�hst�dt in der Elbniederung haben 
ihren Ursprung in der hochmittelalterlichen Siedlungszeit. Wo der Herrenstand im 
12. und 13. Jahrhundert Burgen baute und Herrschaften gr�ndete, wurde ihm vom 
Landesherrn mit der Schaffung von Bannforsten (Inforestation) auch die Bannge-
walt �ber den zugeh�rigen, damals noch viel ausgedehnteren Forst �bertragen. 
Jagdhoheit war Hoheitsrecht, das durch den Landesherrn ausge�bt wurde. Hierzu 
geh�rten die Befugnisse Jagdordnungen zu erlassen, die Jagdzeiten zu bestimmen, 
sch�dliche Jagdarten zu verbieten, die Eigenschaften der Jagdbeamten zu bestim-
men, die Wilddiebe zu bestrafen etc. Bis 1848 galt das Jagdrecht als Regal des 
Landesherrn, wobei sp�ter (in Kursachsen z. B. 1717) eine Trennung von hoher 
und niederer Jagd durch spezielle Jagdordnungen erfolgte, wodurch eine klare Ab-
grenzung der einzelnen Wildarten gegeben war und in denen geregelt wurde, wer 
wann, wo, wie und was bejagen durfte.1

Zur hohen Jagd, die dem Landesherrn vorbehalten war, von diesem aber durchaus 
weiterverliehen werden konnte, wurden in Preu�en gew�hnlich „nur Hirsche, wil-
de Schweine, Auerochsen, Elendthiere, Fasanen, Auerh�hne und Hennen gerech-
net.“2 Alles andere Wild geh�rte zur niederen Jagd, welche den Ritterg�tern in der 
Regel beigelegt war. Die Jagdgerechtigkeit war also zun�chst ein Vorrecht des
Adels. Als zum Beispiel Herzog Albrecht Friedrich von Preu�en (1553–1618) im 
Jahre 1572 die Belehnung der drei Br�der Achatius, Christoph und Fabian Burg-
grafen und Grafen zu Dohna mit umfangreichen Besitzungen im Kreis Preu�isch 
Holland erneuerte, wurden u. a. auch die Jagd- und Holzungsrechte darin miteinge-

1 Ein ausgezeichnetes Zeitbild f�r die f�rstliche Jagd in Brandenburg und Preu�en im 16. und 17. 
Jahrhundert bieten: Andreas Gautschi / Helmut Suter: Vom Jagen, Trinken und Regieren. Reminis-
zenzen aus dem Leben des Kurf�rsten Johann Sigismund von Brandenburg, nach alten Briefen zi-
tiert. Limburg 2005 (Aus dem deutschen Adelsarchiv; 9), dort besonders S. 424–470; Friedrich 
Mager: Wildbahn und Jagd Altpreu�ens im Wandel der geschichtlichen Jahrhunderte. Neudamm, 
Berlin 1941; ders.: Der Wald in Altpreu�en als Wirtschaftsraum. 2 Bde. K�ln, Graz 1960 (Ostmit-
teleuropa in Vergangenheit und Gegenwart); au�erdem wichtig: „Jagd, welch f�rstliches Vergn�-
gen“. H�fische Jagd im 18. und 19. Jahrhundert. Katalog Staatliches Museum Schwerin. Schwerin 
2000; Museum Schlo� Moritzburg (Hrsg.): Vom Jagen. Begleitband zur Ausstellung im Schlo� 
Moritzburg. N�rnberg 1992.

2 Allgemeines Landrecht f�r die Preu�ischen Staaten, Bd. 4, Berlin 1794, Teil 2, Titel 16, � 37, S. 
945.
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schlossen. Verliehen wurde dabei „frei Bau- und Lagerholz zu Notdurft dieses 
Hauses [Schlo� Mohrungen] aus den W�ldern des Amtes Mohrungen, sowie frei 
Hetzen, Schie�en, Jagen und Fangen auf eine Meile Wegs um die Stadt herum 
nach Hasen, F�chsen und allerlei Federwildpret, jedoch mit dem Vorbehalt, da� 
der Herzog oder sein Hauptmann auf Mohrungen dort gleichfalls hetzen und jagen 
darf und da� die Jagd so lange das Getreide im Felde ist, keinen Schaden thue.“3

Klar und unmi�verst�ndlich geregelt war das Jagdregal in Preu�en schlie�lich auch 
im Allgemeinen Landrecht f�r die Preu�ischen Staaten von 1794, das in allen preu-
�ischen Provinzen von Wesel im Westen bis Memel im Osten galt, so auch in 
Brandenburg und in der Prignitz.4 Ausf�hrlich wurden darin auch das Recht des 
Tierfanges sowie die Fischereigerechtigkeit er�rtert.5 Artenschutz, Schonzeiten, 
Wildschadensbegrenzung u. �. spielten erstaunlicherweise auch darin schon eine 
wesentliche Rolle, ebenso wie die Jagdfolge, die Haltung von Bienen, die Anle-
gung von Wolfsgruben, die Zahlung von Schie�geld etc. Aus den dort formulierten 
gesetzlichen Bestimmungen wird einiges �ber die Jagdpraxis, das zu bejagende 
Wild und die damals gebr�uchlichen Jagdutensilien deutlich. So war beispielsweise 
die Einfangung der Rebh�hner durch sogenannte Treibzeuge erlaubt. Es mu�te al-
lerdings genau darauf geachtet werden, da� „von jedem Volke, oder von jeder Ket-
te H�hner, so nur aus Neun St�cken besteht, die alte Henne und ein junger Hahn; 
wenn aber das Volk mehr als Neun St�ck ausmacht, �berdem noch ein junges 
Huhn“ freizulassen ist.6 Zum Fangen von Federwild wurden sogenannte „Doh-
nen“ (eine Fangschlinge) verwendet, dagegen waren Schleifen, Schlingen und 
Garns�cke verboten. In Plattenburg hat sich z. B. bis heute die Bezeichnung „Doh-
nenstieg“ f�r ein Flurst�ck im Umfeld der Burg erhalten, das auf diese auch dort 
gepflegte Jagdart zur�ckgeht. Die Dohnen wurden n�mlich oft in gro�er Zahl an 
Waldwegen entlang an den B�umen befestigt. Diese bezeichnete man dann als 
„Dohnenstieg“. Als K�der dienten meist Vogelbeeren. Bevorzugtes Beutetier f�r 
diese Fangart waren Wacholderdrosselschw�rme, die man landl�ufig auch als 
Krammetsv�gel bezeichnet. 1908 wurde die Jagd mit Dohnen durch das Reichsvo-
gelschutzgesetz verboten. B�ren und W�lfe wurden ganzj�hrig bejagt. Die Anlage 
von Wolfsgruben war nur an abgelegenen Orten zul�ssig.

3 Vgl. Georg Conrad: Regesten ausgew�hlter Urkunden des reichsburggr�flich und gr�flich Dohna-
schen Majoratsarchivs in Lauck (Ostpr.). Mit Anmerkungen. In: Altpreu�ische Monatsschrift N. F. 
32 (1895), S. 542.

4 Vgl. Allgemeines Landrecht f�r die Preu�ischen Staaten, Bd. 4, Berlin 1794, Teil 2, Titel 16, �� 
30–68, S. 944–948.

5 Ebenda, Bd. 1, Teil 1, Titel 9, �� 107–192, S. 199–208; Carl Wilhelm Hahn: Das Preu�ische Jagd-
Recht. Breslau 1836; Albert Dalcke: Das Preu�ische Jagdrecht. Auf Grund der in dem Umfange der 
Monarchie und in den einzelnen Provinzen geltenden Gesetze und Verordnungen, sowie der Recht-
sprechung der h�chsten Gerichtsh�fe nebst einem Anhange, enthaltend den Text der wichtigsten 
das Jagdrecht betreffenden Gesetze, systematisch dargestellt. 4., vermehrte Aufl., Breslau 1903.

6 Ebenda, Bd. 4, Berlin 1794, Teil 2, Titel 16, S. 947, �� 62 und 63.
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Mit dem am 31. Oktober 1848 erlassenen Jagdgesetz wurde im K�nigreich Preu-
�en das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden abgeschafft und dagegen die Be-
fugnis eingef�hrt, da� jeder Grundeigent�mer die Jagd selbst aus�ben darf (Re-
viersystem). Letztere Bestimmung war und ist bis heute allerdings an Mindestgr�-
�en von Grundbesitz gebunden, so da� von dieser Regelung meist nur die gro�en 
G�ter Gebrauch machen konnten, die Jagd also weiterhin �berwiegend ein Privileg 
des Adels blieb.7 Ein Eigenjagdbezirk mu�te nach der Jagdordnung von 1907 min-
destens eine zusammenh�ngende Fl�che von 75 Hektar aufweisen. Kleinere G�ter, 
Gemeinden und die Bauernwirtschaften mu�ten gemeinschaftliche Jagdbezirke bil-
den, wenn keine eigene Jagdaus�bung gew�hrleistet war. Hier erfolgte die Jagd-
aus�bung innerhalb der gemeinschaftlichen Jagdbezirke durch Jagdp�chter oder 
Jagdgenossenschaften auf der Grundlage von Jagdpachtvertr�gen. Die Jagdbezirke 
sollten nicht weniger als 250 Hektar umfassen. Bis 1934 galt f�r alle Formen der 
Jagd die preu�ische Jagdordnung vom 15. Juli 1907.8 Sie wurde zuerst durch das 
Preu�ische Jagdgesetz vom 18. Januar 1934 und schlie�lich das Reichsjagdgesetz 
vom 3. Juli 1934, das �brigens in Teilen mit dem heutigen Bundesjagdgesetz �ber-
einstimmt und seinerzeit 17 verschiedene Landesgesetze aufhob, ersetzt.9

Wolfshagen und R�hst�dt waren zwei strukturell, r�umlich und geschichtlich v�l-
lig unterschiedliche Gutsherrschaften in der Prignitz, die mit der demokratischen 
Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands entsch�digungslos 
vom Staat enteignet und gr��tenteils aufgesiedelt bzw. staatlichen G�tern zugeord-
net wurden.10 Danach haben diese G�ter eine andere Entwicklung genommen, die 
hier aber unber�cksichtigt bleibt. Mit den Enteignungen endeten z. T. jahrhunder-
telange Bindungen der einstigen Besitzer zur Prignitz und der Mark Brandenburg. 
Wolfshagen liegt inmitten der Prignitz an der Stepenitz und ist von jeher von allen 
Seiten mit ausgedehnten Waldungen umgeben. R�hst�dt dagegen liegt ca. 30 km 

7 Wolfram G. Theilemann: Adel im gr�nen Rock. Adliges J�gertum, Gro�privatwaldbesitz und die 
preu�ische Forstbeamtenschaft 1866–1914. Berlin 2004.

8 Hermann G�rke: Die Preu�ische Jagdordnung vom 15. Juli 1907 nebst der Ausf�hrungsanweisung 
und den sonstigen jagdgesetzlichen Bestimmungen f�r Preu�en. Berlin 1920; Josef Bauer: Die 
Preu�ische Jagdordnung vom 15. Juli 1907. Ausf�hrlicher Kommentar mit Pachtbedingungen und 
Pachtvertr�gen, Abschu�bedingungen, Jagdgesellschaftssatzungen, Jagdbetriebsordnungen u. a., 4. 
Aufl., Neudamm 1909; ders.: Die Preu�ische Jagdordnung vom 15. Juli 1907. Nachtrag, enthaltend 
die jagdrechtlichen Neuerungen, �nderungen und Erg�nzungen bis April 1933. Neudamm 1933.

9 Vgl. Ulrich Scherping / Adolf Vollbach: Das Reichsjagdgesetz vom 3. Juli 1934 (Reichsgesetzblatt 
1 S. 549). Mit der Verordnung zur Ausf�hrung dazu vom 27. M�rz 1935 (Reichsgesetzblatt 1 S. 
431) und den einschl�gigen Bestimmungen herausgegeben und erl�utert. Neudamm 1935; Hubertus 
Hiller: J�ger und Jagd. Zur Entwicklung des Jagdwesens in Deutschland zwischen 1848 und 1914. 
M�nster 2002 (Kieler Studien zur Volkskunde und Kulturgeschichte; 2). 

10 Vgl. Joachim von Kruse (Hrsg.): Wei�buch �ber die „Demokratische Bodenreform“ in der Sowjeti-
schen Besatzungszone Deutschlands. Dokumente und Berichte. Erw. Neuauflage. M�nchen 1988; 
Torsten Foelsch: Adel, Schl�sser und Herrenh�user in der Prignitz. Ein Beitrag zur Kunst- und Kul-
turgeschichte einer m�rkischen Landschaft. Perleberg, Leipzig 1997; Bernd Maether: Brandenburgs 
Schl�sser und Herrenh�user 1945–1952. Potsdam 1999 (Brandenburgische historische Hefte; 12). 
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weiter s�dwestlich in der wiesenreichen Elbtalaue und ist stark von der herben und 
eher waldarmen Flu�- und Deichlandschaft zwischen Elbe und Karthane gepr�gt. 
Allein die Auwaldbest�nde markierten hier einstige und heutige Waldfl�chen. In-
sofern stellen sich Jagd und Forst in diesen beiden Gutsherrschaften zun�chst v�l-
lig unterschiedlich dar. Was sie wieder verbindet ist, da� sich �ber den Alltag herr-
schaftlicher Jagd sowohl f�r R�hst�dt als auch f�r Wolfshagen Erinnerungen erhal-
ten haben, die die jagdliche und auch forstliche Entwicklung beider G�ter aus Sicht 
der einstigen Besitzerfamilien wiedergeben. Sie schildern besonders auch Alltags-
begebenheiten aus der Jagd, so da� man sich heute recht gut ein Bild von der Kul-
tur des Jagens mit den regionalen Unterschiedlichkeiten, Besonderheiten und Ge-
meinsamkeiten vor 100 Jahren machen kann.
Ausreichender eigener Wald und gen�gend Holzungsrechte waren immer schon 
ein Wirtschaftsfaktor und ein Indikator f�r den Wert des Besitzes. G�ter mit eige-
nem gro�en Waldbesitz und eigener Jagd wurden stets h�her taxiert als G�ter mit 
nur wenig Wald. Holzeinschlag zum Eigenbedarf und f�r den Verkauf waren wich-
tige wirtschaftliche Grundlagen f�r den Grundbesitz und den sich seit dem 16. 
Jahrhundert verst�rkt marktorientiert entwickelnden Gutswirtschaften. Um 1600 
stand Holz als Baumaterial hoch im Kurs und wurde aus der Prignitz vornehmlich 
an Schiffbauereien geliefert, �berwiegend �ber die Elbe nach Hamburg gefl��t. 
Seltener war die Verwendung von Holzvorr�ten f�r gewerbliche und H�ttenbetrie-
be wie z. B. K�hlereien, Ziegeleien und Kalkbrennereien. Eine lukrative Neben-
einnahme waren Mastgelder aus der Schweinezucht auf Eichel- und Bucheckern-
mast.11 Im �brigen wurde das Holz in gro�em Umfange zum Eigenbedarf (Hei-
zung, Bauten, Tischlerei, Stellmacherei, Z�une etc.) vor Ort verbraucht.
Wolfshagen selbst war schon fr�her und ist auch heute wegen seiner Lage an der 
Stepenitz besonders waldreich. Bis auf wenige Ausnahmen geh�rte der gesamte 
Grund und Boden der Herrschaft, es gab nur wenige Bauernstellen. Daher spielten 
vor allem auch die Holzungsrechte und die Jagdgerechtigkeit stets eine wichtige 
Rolle in den Erbauseinandersetzungen innerhalb der Familie Gans zu Putlitz, bei 
Belehnungen und immer wieder auch bei Streitigkeiten. Nachdem um die Nut-
zungsrechte der durch die mehrfachen Teilungen der Anteile an Putlitz und Wolfs-
hagen seit 1489 innerhalb der beiden Linien der Familie der Gans zu Putlitz im 
Verlaufe des 16. Jahrhunderts immer wieder erbitterte Differenzen und Rechtsstrei-
tigkeiten entstanden, hatten sich die beteiligten Familienmitglieder 1562 unter Auf-
sicht einer kurf�rstlichen Schlichtungskommission �ber einen Teilungsvertrag ge-
einigt, der solche Streitigkeiten k�nftig ausschlie�en sollte. Betroffen waren von 

11 Vgl. Holz-, Mast und Jagdordnung des preu�ischen K�nigs Friedrich Wilhelm I. Faksimileausgabe 
mit einem Geleitwort von Joachim Graf von Sch�nburg und mit einem Anhang mit Anmerkungen 
von Herbert Kraft. Moers 1980; Allgemeines Landrecht, Bd. 1, Teil 1, Titel 22, �� 170–239. Das 
ALR regelt die Waldbewirtschaftung durch Schonungen, Mastung und Holzung sehr ausf�hrlich. 
Weiterhin galt in Preu�en bis 1848 die Forstordnung von 1775.
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der schwarzen Linie die Br�der Otto (1486–ca. 1570) und Christoph (1510–1566) 
und ihre Erben und von der roten Linie Magnus (1510–1563) und dessen Erben.12

In dem langatmigen Vergleich werden insbesondere zu Wolfshagen interessante 
Details zur Burg, aber auch alte Flurbezeichnungen erw�hnt.
Die Jagd auf Reh- und Schwarzwild sollte beiden Parteien gemeinsam �berlassen 
bleiben. Auch die H�tung auf der zu Wolfshagen geh�rigen Feldmark sollte beiden 
Parteien zu gleichen Anteilen zustehen, also weiterhin gemein bleiben. Dies betraf 
die auf den Vorwerken und Sch�fereien der einzelnen Besitzer gehaltenen Rinder, 
Schafe und Schweine, nicht aber die Ziegen. Die Herren sollen „ahn allerleyge 
Viehe Ihn Ihrenn Vorwerckenn unnd scheffereienn so vile zueleggenn und haltenn, 
al� sie mitt dheme gewechs uff denn Velldernn unnd weysen zum Hause Wolffesha-
genn gehorigk auffutternn khonnenn unnd mitt dem selben die gemaeine Huttunge 
betreibenn.“13 Was die Holzungsrechte betraf, so wurde hier durch die kurf�rstli-
che Kommission 1562 eine m�glichst gleichwertige Aufteilung der Holzung in 
Kaveln vorgenommen, �ber die dann das Los entscheiden sollte. Auch die Auffor-
stung und die Anlegung von Schonungen spielten in dem Teilungsvertrag eine Rol-
le, denn „wie die Holtzungenn behegtt unnd Jungholtz wederumme auffwachsenn 
khonte, mugenn die Herrnn zu Puttlist sich undereinander voreynigenn unnd wie 
einer einenn ort holtzes behegenn wollte, da� die gehultze wederum zuenhemenn, 
Soll der selbige ort al� das dan Drie Jar verschonet, und dasselbe den andernn 
auch freystehnn.“14 So sollte sichergestellt werden, da� eine �bernutzung der 
wertvollen Holzbest�nde ausgeschlossen wird und man gemeinsame Regeln f�r 
den Holzeinschlag befolgt. „Damit aller vordachtt, unnd Argwon bey den parthey-
en vorbleibe“ wurde ein kleiner franz�sischer Knabe mit der Verlosung und Kave-
lung betraut. Die Teilung der Holzung erfolgte dann mit folgendem Ergebnis:

1. Otto und Christoph Gans erhielten f�r ihren halben Teil den Burgwall, „die hil-
lige [Hellsche] Wische, das Rohrholtz, nach den Bullenstall der Remenn unnd 
Roggenberch, da� grosse El�holtz,15 der orth nach denn Burgkwall, das Hegeholtz
nach Seddin, da� grosse El�holtz nach dheme Deyche.“
2. Magnus Gans erhielt „die Horst zwischen denn Temmenn, ahn Rohrholtz der 
Hagen zu Retzin, da� Rohrholtz nach der Nettelbecke, der Wul�swinckell, und die 

12 Vgl. Hermann von Redern / Bernhard Ragotzky / Adolf M. Hildebrandt: Stammtafeln der Familie 
Gans Edlen Herren zu Putlitz, von ihrem ersten urkundlichen Auftreten bis zur Gegenwart. Berlin 
1887.

13 GStA PK, I. HA, Rep. 8, Nr. 143 d (Gans zu Putlitz, 16seitige Kopie des konfirmierten Vertrages 
von 1562).

14 Ebenda.
15 Damit ist einen Erlenwald gemeint, oft als Elsholz oder auch Elsbruch bezeichnet (niederdeutsch 

Else = Erle). Die in den alten Akten sehr oft erw�hnten „Elsbr�che“ sind meist Schwarzerlen-
Best�nde in sumpfigem Gebiet, meist in Flu�- oder Seen�he.
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Helleborch, da� Ehltzholtz bei den Hoppenhoefe, das Hegeholtz nach Wolffe�ha-
genn, zur samptt dheme Ortte, nach dhem Mullenwege.“16

In Richtung zum Dorf Helle auf den sogenannten „Steinbergen“ sollten die Herren 
das Holz s�mtlich gemeinsam gebrauchen d�rfen. In dem Vertrag wurde auch der 
M�hle in Wolfshagen gedacht, insbesondere die Nutzung der Br�cke an der M�hle 
ist Gegenstand der Einigung. „Die Bruckhe ahn der Mullenn soll von den Herrenn 
alle Inner Jars frist mit einem schlage torwegk unnd Pfortenn, erbawett, unnd eyn 
Torwertter auff Ihrer aller unkostenn ahn beidenn orthernn, ein Jahr umme da� 
ander gehaltenn, welcher mitt auff unnd zuschliesenn vleysich sollenn gewartett 
werdenn.“17 Soweit der Teilungsvertrag von 1562.
In der alten Herrschaft Putlitz konzentrierten sich im Verlaufe des 16. Jahrhunderts 
die �ber zahlreiche Siedlungen verstreuten Herrschaftsrechte der Gans Edlen Her-
ren zu Putlitz sukzessive auf kleinere Komplexe, in denen sich damals die Um-
wandlung zu gutsherrschaftlichen Eigenwirtschaften vollzog und damit auch ein 
Wandel im Berufsbild des Adels vom Ritter zum Landwirt einsetzte. Hierbei bilde-
ten sich schlie�lich drei Gutsbezirke heraus, die die Herrschaft von Norden nach 
S�den gliederten, mit den Zentren Putlitz, Wolfshagen und Nettelbeck. Die alte 
Herrschaft Putlitz umfa�te 1686 insgesamt 56 Siedlungen bzw. Anteile in Siedlun-
gen, davon 21 w�ste Feldmarken, wobei die Gutsherrschaft Wolfshagen mit 18 
Siedlungen, darunter 3 w�ste Feldmarken, davon den gr��ten Bereich ausmachte.18

In diesem Gebiet konnte sich die Familie bis 1945 auf mehreren G�tern behaupten 
und die durch die Ver�nderungen des Lehnrechtes (Allodifikation der Lehen 1717) 
und die im Rahmen der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebungen (1810 ff.) einge-
leiteten Reformen der l�ndlichen Rechtsverh�ltnisse ausnutzen, die notwendigen 
Umstrukturierungen ihrer Besitzungen zu Gutswirtschaften bew�ltigen und sogar 
neue G�ter oder Vorwerke in diesem Territorium begr�nden (Laaske 1752, Hell-
burg 1819, Retzin um 1680, Klein Langerwisch, Horst 1853, Dannhof 1748) oder 
dazuerwerben (Rohlsdorf 1829, Rosenhagen 1857, Grube 1889, Gro� Langerwisch 
1908).19 Zuletzt waren insgesamt 7 Hauptg�ter mit eigenst�ndigen Gutsbetrieben, 

16 GStA PK, I. HA, Rep. 8, Nr. 143 d (Gans zu Putlitz, 16seitige Kopie des konfirmierten Vertrages 
von 1562). Eine spezielle Arbeit des Autors �ber die Flurnamen von Wolfshagen ist in Vorberei-
tung und als Manuskript bereits abgeschlossen.

17 GStA PK, I. HA, Rep. 8, Nr. 143 d (Gans zu Putlitz).
18 Vgl. hierzu: Prignitz-Kataster 1686–1687. Hrsg. von Werner Vogel. K�ln, Wien 1985 (Mitteldeut-

sche Forschungen; 92).
19 Das fr�her v. Blumenthal’sche Gut Vehlow bei Kyritz erwarb Carl Theodor zu Putlitz (1788–1848) 

im Jahre 1838 und verwaltete es von seinem Gut Gro� Pankow aus. Das Gut umfa�te damals 
1.041,55 Morgen, hatte aber kein Forstland. Der vom entfernten Pankow aus umst�ndlich zu be-
wirtschaftende, unrentable Besitz wurde allerdings von seinem Sohn Theodor Carl 1855 wieder 
verkauft. Das 1.000 Morgen gro�e Rohlsdorf (ein altes Gr�venitz’sches Gut) wurde 1829 von Edu-
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zugeh�rigen herrschaftlichen Wohnh�usern mit einer entsprechenden Ausstattung 
und umgebenden Parkanlagen sowie eine ganze Reihe von Vorwerkswirtschaften 
im Besitz der Familie Gans zu Putlitz.20

Viele Prignitzer G�ter verf�gten �ber umfangreichen Waldbestand, wobei Wolfs-
hagen seit �ltester Zeit gr��ere W�lder besa� und mit �ber 750 Hektar Forstland 
im Jahre 1850 und nach gr��eren Abholzungen nur noch 422 Hektar im Jahre 1879 
neben Fretzdorf mit an der Spitze der Prignitzer G�ter stand. Plattenburg hatte 
Forstfl�chen von 849, das benachbarte Kletzke 827, Wilsnack 1271, Karnzow 444 
und das Gut Stavenow 660 Hektar (1879). Fast alle anderen G�ter verf�gten da-
mals (1850) �ber deutlich weniger Forstland: Laaske 110 ha, Klein Langerwisch 
36,40 ha, Mansfeld 71,56 ha, Gro� Pankow 111,41 ha, Putlitz-Philippshof 138,37 
ha und Retzin mit Rohlsdorf nur 58,07 ha. Das ehemals zur Herrschaft Wolfshagen 
geh�rige Gut Nettelbeck war ebenfalls sehr waldreich und hatte u. a. 347 ha Forst-
land.21 Selbst das sp�ter sehr viel bedeutendere Waldgut und Hochwildgebiet von 
Gadow bei Lanz, das den Grafen v. Wilamowitz-Moellendorff geh�rte, hatte 1850 
mit 560,54 ha noch weitaus weniger Waldfl�chen als Wolfshagen, was sich wenige 
Jahrzehnte sp�ter allerdings durch sehr ausgedehnte Aufforstungen und Kauf 
(Forst Kuhwinkel) erheblich �nderte und zuletzt (1936) zusammenh�ngende Forst-
fl�chen von ca. 2.500 Hektar ausmachte.22 Allein das Gut Fretzdorf mit einem aus-
gedehnten Waldbesitz brachte es um 1850 mit 1.530 ha auf mehr Waldfl�che als 
Wolfshagen. Das aus einer Dom�ne erst Ende des 19. Jahrhunderts hervorgegan-
gene Rittergut Birkholz (v. Maltzahn) hatte bei Kriegsende 1945 immerhin 497,5 
ha Waldfl�che mit eigenem Forsthaus (1910 erbaut).23

ard zu Putlitz f�r 16.000 Taler von einem Herrn Giese gekauft und dem Hauptgut Retzin ange-
schlossen. Es umfa�te damals 751,166 Morgen, davon 58,123 Morgen Forstland (1850).

20 Vgl. Bernhard von Barsewisch / Torsten Foelsch: Sieben Parks in der Prignitz. Geschichte und Zu-
stand der Gutsparks der Gans Edlen Herren zu Putlitz. Berlin 2004.

21 Vgl. Berghaus 1854, Bd. 1, S. 661 und 667. F�r die sp�teren Jahrzehnte bis 1945 vgl. General-
Adress-Buch der Ritterguts- und Gutsbesitzer im deutschen Reiche. I. Das K�nigreich Preu�en, Bd. 
1: Die Provinz Brandenburg. Berlin 1879; Landwirtschaftliches Adre�buch der Provinz Branden-
burg (= Niekammer’s landwirtschaftliche G�ter-Adre�b�cher, Bd. VII), Leipzig 1929. Die 1850
nicht den Edlen Gans geh�rigen G�ter Putlitz-Burghof (245,71 Morgen) und Gro� Langerwisch 
(174 Morgen) verf�gten ebenso �ber deutlich geringere Forstfl�chen. �ber gro�e zusammenh�n-
gende Waldgebiete verf�gten um 1850 auch die v. Jagow in R�hst�dt, Quitz�bel und Dallmin (zu-
sammen 5.276,139 Morgen), die v. Eckardstein in Kletzke, Haaren und Karthan (zusammen 
2.952,85 Morgen), die v. Saldern in Plattenburg, Damerow und Wilsnack (zusammen 7.166,156 
Morgen) und die v. Vo� in Stavenow (zusammen 3.126,32 Morgen).

22 Vgl. Lucian Adolph: Der Gro�anbau der Douglasie im Gadower Forst. In: Forstarchiv 12 (1936), S. 
183–191; Ekkehard Schwartz: Wichard Graf v. Wilamowitz-Moellendorff – ein Privatwaldbesitzer 
als Pionier des Anbaus fremdl�ndischer Baumarten. Eberswalde 1996; Torsten Foelsch: Schloss 
Gadow. Berlin 2010 (Schl�sser und G�rten der Mark; 117). 

23 Die Jagdaufzeichnungen des letzten herrschaftlichen Forstverwalters Hans von Podbielski (1894–
1944), der zugleich Schwiegersohn des Besitzers Freiherrn Karl von Maltzahn (1856–1932) war, 
blieben erhalten.
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�berall hatte die Herrschaft auf ihren G�tern eigene J�ger, sp�ter Forstbeamte, 
Waldh�ter und Holzw�rter angestellt, die f�r die Nutzung und Bewirtschaftung der 
Forstfl�chen und die Organisation der Jagd zust�ndig waren. 1548 gab es z. B. auf 
der Bischofsburg in Wittstock ein eigenes J�gerhaus, da auch die Havelberger Bi-
sch�fe von jeher der Jagd fr�nten. In der Regel gab es auf fast allen adligen G�tern 
sp�testens seit dem fr�hen 19. Jahrhundert eigene Forsth�user bzw. F�rsterwoh-
nungen, so u. a. in Wolfshagen, Krampfer, Stavenow, Birkholz, Jakel, Plattenburg, 
Gadow, Gro� Pankow, Friedrichswalde und Philippshof. Sie lagen nicht selten au-
�erhalb oder am Rande des Ortes, gelegentlich wirklich mitten im Wald, wie z. B. 
in Plattenburg und Jakel. Das sch�ne und bis heute erhaltene Forsthaus von Plat-
tenburg (1784)24 liegt ganz in der N�he der Karthane und ist ein heute seltenes Bei-
spiel f�r die von der sp�tfriderizianischen Bauverwaltung um David Gilly vorge-
schlagenen Typenbauten aus Fachwerk mit den charakteristischen Kr�ppelwalm-
d�chern. Die meisten der heute noch aus Gutszeiten erhaltenen Forsth�user in der 
Prignitz stammen aus der Zeit um 1850 und aus sp�teren Jahrzehnten.
Der Wolfsh�ger Waldbestand galt seit alter Zeit als besonders wertvoll, und es 
wurden die Holzungsrechte und die Waldpflege in den Teilungsvertr�gen und 
Nachla�bestimmungen stets minuti�s geregelt und festgeschrieben. Innerhalb der 
gesamten Herrschaft Putlitz verf�gte der gro�e Besitz Wolfshagen schon seit alter 
Zeit �ber den gr��ten Anteil an Wald und damit an Eink�nften aus Holzverkauf. 
Au�erdem konnte der Eigenbedarf an Bau- und Brennholz selbst bestritten werden, 
und es waren gen�gend Ressourcen f�r die Mastung vorhanden. Schon im 16. 
Jahrhundert wird dies als gro�er Vorteil f�r den Besitz von Wolfshagen bekundet. 
Vielfach besch�ftigten die gr��eren G�ter mit viel Waldbesitz Sch�tzen oder Hei-
dereiter, die allerdings ihren Lebensunterhalt z. T. mit Schu�pr�mien verdienen 
mu�ten. Das Schu�geld war in Wolfshagen bis 1945 gebr�uchlich und besserte die 
Einkommenssituation des F�rsters auf. Dazu kamen die �blichen Naturalabgaben 
(Deputat) und meist auch freie Wohnung auf dem Gut. Mit wachsender Bedeutung 
des Holzhandels und einer erheblichen Zunahme des Brennholzbedarfs nahmen 
auch die Bem�hungen um einen Ausbau der forstlichen Organisationen sowie einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowohl in den staatlichen als auch den Privat-
w�ldern zu, was die Aufstockung des qualifizierten Forstpersonals mit einschlo�.25

Die Jagd auf Hoch- und Niederwild als herrschaftliches Privileg versorgte neben 
der Fischerei die Schlo�k�che in Wolfshagen zu jeder Zeit mit gen�gend Wild-

24 In der Taxe f�r die Feuerversicherung des Gutes vom Jahre 1857 wird das eingeschossige „J�ger-
haus im Holze“ aus Eichenfachwerk mit Kronendach mit einem Alter von 70 Jahren angegeben: 
BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack, Nr. 4463. Vgl. die „Normalzeichnung zu einer mittleren 
F�rsterei“ von 1781 in: Brandenburgische Jahrb�cher H. 17 (1941), S. 22.

25 Vgl. Friedrich Justin Bertuch (u. a.): Ueber Holz-Luxus, Holz-Mangel, und bessere Forstwirth-
schaft. [Mit] Anleitung zu einer m�glichst nachhaltigen Forstwirthschaft gelangen zu k�nnen. Mit 
Muster einer neuen Forstkarte. In: Journal des Luxus und der Moden 7 (1792), S. 130–137.
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bret.26 Ger�uchert oder in Salz eingelegt �berdauerte das Wildfleisch lange Zeit in 
den Vorratskammern der Schlo�k�chen, im Rauchraum der Wirtschaftsh�user oder 
Dachb�den.27 Sp�ter gab es vielerorts Eiskeller, in denen das Wildbret gek�hlt ge-
lagert werden konnte, so auch in Wolfshagen und ebenso in R�hst�dt.28

Eine bedeutende Jagd setzte das Vorhandensein entsprechender Jagdmagazine, 
Jagdausr�stungen, Geschirre, S�ttel, Waffen und Rehnetze sowie ganz besonders 
von guten Jagdhunden voraus. Leider sind aus der Prignitz kaum Guts-Inventare 
erhalten, die dar�ber genaueren Aufschlu� geben k�nnten. Aus Wolfshagen fehlen 
sie g�nzlich. Wir erfahren �ber herrschaftliche Jagdmagazine nur etwas aus den 
vereinzelt erhaltenen gebliebenen Inventaren des 16. bis 18. Jahrhunderts, so z. B. 
aus der Plattenburg, von der Bischofsburg in Wittstock, dem Schlo� Wilsnack oder 
vom Gutshaus in Holzhausen etwas mehr. Aus dem Jahre 1548 ist ein Inventar der 
Bischofsburg in Wittstock �berliefert, in dem auch einige Angaben �ber die damals 
vorhandene Jagdausr�stung enthalten sind. So wurden in dem J�gerhaus auf der 
Burg u. a. verschiedene Jagdwagen, darunter ein „schi�wagen“ erw�hnt. Offenbar 
diente letzterer den Jagdg�sten als Ansitz bei gro�en Treibjagden. Daneben wurden 
auch drei „netz wagen“ mit diversen Netzen, einer Wildtasche, 33 „Schweine Sek-
ke“ und das „grosse wiltzeugk“ aufgef�hrt. Drei alte „flocknetze“ dienten der 
Birkhuhnjagd; au�erdem wird auch ein Taubennetz genannt.29

1635 wurden auf der Plattenburg in den Gem�chern des verstorbenen Hausherrn 
Burchard v. Saldern (1568–1635) noch 2 silberne Dolche („vor die Juncker“), 8 
silberne Dolche („vor das Gesinde“), 10 Degen und Schwerter „mit Silber be-
schlagen, 2 Weide me�er mit silber beschlagen, 50 lange f�llische B�chsen, 10 
Paar Pistolen“ und diverse Harnische und R�stungen gez�hlt.30 Aus dem Jahre 
1780 ist uns f�r die Plattenburg ein weiteres Verzeichnis �ber die auf der Burg ver-
wahrten Waffen �berliefert. Das Nachla�inventar Hans Georg Friedrichs v. Sal-
dern (1732–1780) nennt 21 Positionen mit einem Gesamtwert von 58 Talern und 
12 Groschen: eine Pirsch-B�chse mit gelber Garnitur, eine kleine Pirsch-B�chse, 
eine schlechte Wind-B�chse mit Zubeh�r, eine „Jacht Flinte“ blau angelaufen mit 
Silber ausgelegten Laufe, eine Jagdflinte mit gelber Garnitur und blankem Lauf, 
drei weitere Jagdflinten, eine kleine „Fogel Flinte“, ein Paar Pistolen „mit dam-

26 Vgl. Hans Wilhelm Eckardt: Herrschaftliche Jagd, b�uerliche Jagd, b�rgerliche Kritik. G�ttingen
1976; Oliver Quast: Der Adel und die Jagd in der Fr�hen Neuzeit. Hamburg 2006.

27 Solche separaten R�ucherkammern haben sich z. B. bis heute im Knappenhaus der Plattenburg, im 
Dachboden der Burg Goldbeck und ebenfalls im Dachboden des Gutshauses Dergenthin als Relikte 
dieser hauswirtschaftlichen Entwicklungsstadien recht gut bewahrt.

28 Weitere Eiskeller sind u. a. auch in Plattenburg, Bullendorf, Gadow, Quitz�bel, Seefeld, Gro� Lan-
gerwisch, Gro� Pankow und Retzin nachzuweisen. Sie sind z. T. noch erhalten und stammen meist 
(bis auf die �lteren in Plattenburg und Bullendorf) aus dem 19. Jahrhundert.

29 GStA, I. HA, Rep. 58.7 (Fasz. 3): Inventar der Burg Wittstock von 1548 nach dem Tode von Bi-
schof Busso von Alvensleben.

30 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack, Nr. 90/1 (Inventar 1635).
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masierten Laufe und gelber garniture“, ein Paar weitere Pistolen, ein Paar Pistolen 
mit st�hlerner Garnitur, ein Paar t�rkische Pistolen, eine dreil�ufige t�rkische Pi-
stole, „ein Paar Terzerol“, „ein Cout de Charse mit schwarzen Gef��e“ und ein 
weiteres mit gr�nem Gef��e, ein ledernes Hirschf�nger-Koppel, ein gr�nsamtenes 
Koppel mit „Silber-Blech ausgeleget“ und eine Jagdtasche mit Zubeh�r.31

Zum herausragenden Schmuck der Wohnr�ume im Palas der Plattenburg geh�rten 
u. a. auch die f�r das 18. Jahrhundert so typischen prunkvollen Geweih-Troph�en 
auf naturalistischen Wildk�pfen. Sie sind uns auch durch �ltere Innenaufnahmen 
der Burg aus der Zeit vor 1930 �berliefert und werden auch in Inventaren des 18. 
Jahrhunderts erw�hnt. Die gro�en Troph�ensammlungen, die in den Herrenh�usern 
und Schl�ssern des Landadels ausgestellt und aufgeh�ngt wurden, waren Spiegel-
bild des Waidwerkes ihrer Besitzer, zugleich aber auch Prestige-Objekte und Mit-
tel zur Selbstdarstellung, nat�rlich auch Gegenstand der Innendekoration. 1752 
wurden bereits in einem Inventar der Plattenburg in der Galerie 10 geschnitzte 
Hirschk�pfe mit Geweihen (darunter ein Elch) und 4 Rehk�pfe mit Geweih aufge-
f�hrt.32 In dem schon erw�hnten Inventar der Plattenburg von 1780 tauchen z. B. 
unter der Rubrik „An Hirsch- und Reh-K�pfen mit Geweihen“ u. a. auch „14 st�ck 
Hirsch K�pfe von Bildhauerarbeit mit Geweihen, 2 alte dito, 4 dergleichen K�pfe 
mit Rehgeweihen“ auf, insgesamt mit einem Wert von 54 Talern.33 Zuletzt hingen 
die meisten dieser barocken Troph�en in der Eingangshalle. Obligatorisch waren 
als Schmuck herrschaftlicher R�ume auch auf dem Lande Jagdstilleben, Jagdszene-
rien, Tierdarstellungen, ob als �lbild oder Kupferstich. Auch daf�r liefern einige 
erhaltene Plattenburg-Inventare Beispiele. 1752 befanden sich unter den „Schilde-
reyen“ 1 Jagdstilleben („Wildpret vorstellen“), 1 Bild „Vogelwerk vorstellend“, 4 
„diverses gemahlet“, 1 Bild mit „Reph�hnern“. 1780 waren es u. a. 2 kleine Jagd-
St�cke, 2 Wild-St�cke, 2 Enten, 8 St�cke mit verschiedenen Tieren und V�geln, 2 
J�gdest�cke, 2 St�ck mit „Wildprett“, ein kleines St�ck mit dergleichen, 3 Jagd-
St�cke, 3 kleine St�cke von der „J�gerey“.34 In dem um 1780 umgebauten Schlo� 
Wolfshagen gab es dagegen in einem der vielen mit bemalten Leinwandtapeten 
ausgestatteten Wohnr�ume eine Stube, in der diese Malereien Jagdszenen als aktu-
elles und zeittypisches Genre darstellten.35

Auf dem Wilsnacker Schlo� fanden die Taxatoren nach dem Tode von Hans Adam 
v. Saldern 1709 bei der Inventur ein stattliches Jagd- und Waffeninventar vor. Un-
ter der Rubrik „An Gewehr“ sind dort u. a. verzeichnet worden: 20 B�chsen, 19 
Flinten, 3 Carabiner, 4 Musketen, 10 Paar Pistolen, ein ledernes Collet, 1 Paar Pi-

31 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack, Nr. 6226 (Inventar 1780).
32 Ebenda, Nr. 6207 (Inventar 1752).
33 Ebenda, Nr. 6226 (Inventar 1780).
34 Ebenda.
35 Auskunft von Wedigo Gans Edlen Herrn zu Putlitz (1913–2009), der im Schlo� aufwuchs.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

71

stolen-Halfter, 2 Patronentaschen, verschiedene Degen und Degen-Geh�nge.36 Im 
Verm�gensinventar des Julius v. Rohr (1730–1803) aus dem Jahre 1775 werden 
dagegen in Abschnitt 11 viele verschiedene Jagdutensilien, darunter Hirschf�nger, 
Jagdpeitsche und Jagdtaschen erw�hnt, die einiges �ber das Jagdleben auf dem 
kleinen Gut Holzhausen bei Kyritz aussagen.37 Was sich insgesamt an alter Jagd-
ausr�stung bis 1945 auf den verschiedenen G�tern erhalten hatte, ist im Detail aber 
weitgehend unbekannt, da die Quellen gr��tenteils vernichtet sind. 
Man pflegte gerade auch in jagdlicher Hinsicht auf den G�tern enge nachbarschaft-
liche und verwandtschaftliche Kontakte, wenn man selbst zu Treib- und Dr�ckjag-
den nach Wolfshagen einlud oder zu solchen in anderen Revieren eingeladen war. 
Gelegentlich tauschte man sogar wertvolle Jagdausr�stungen mit anderen Standes-
genossen oder verschenkte wertvolle Jagdhunde, wie z. B. 1617 Burchard v. Sal-
dern (1568–1635) aus Plattenburg, der einen Jagdhund nach Wolfshagen an Adam 
zu Putlitz († 1621) schenkte, um gutes Klima f�r eine Geldanleihe zu schaffen.38

Die gemeinen Jagd- und Holzungsrechte auf eigenem Grund und Boden waren un-
bestritten, hingegen konnten sich um sie bei Erbteilungen oder bei unklaren Be-
sitzverh�ltnissen, wie sie oft auf den z. T. von mehreren Interessenten beanspruch-
ten w�sten Feldmarken oder auf Gemeindeland bestanden, erhebliche Konflikte 
mit benachbarten Grundherren und auch zwischen den Bauerngemeinden entwik-
keln. Dies galt auch in Hinsicht auf Mast- und H�tungsrechte, die vielfachen Kon-
fliktstoff boten. Die w�sten Feldmarken, deren Weideressourcen von allen Anrai-
nern begehrt waren, boten daf�r ein gewisses Ventil.
Die Bedeutung des Waldes f�r den Wert des Grundbesitzes wird auch durch diese 
Aussagen noch einmal unterstrichen. War es in erster Linie der Nutzen als Brenn-
und Bauholz, den man unmittelbar aus dem Wald zog, so kam daneben noch der 
Nutzen aus dem Holzhandel, der auch in alten Zeiten (16. und 17. Jahrhundert) 
wegen der fl��baren Stepenitz bedeutend und lukrativ war, hinzu. Erst im Verlaufe 
des 18. Jahrhunderts kam es besonders unter K�nig Friedrich dem Gro�en (1712–
1786) in Preu�en schlie�lich zu einer planm��igen und wissenschaftlich fundierten 
Forstwirtschaft. Auch die gro�en G�ter mit bedeutenden Waldbest�nden besch�f-
tigten nun F�rster, die eine geordnete Waldbewirtschaftung organisierten und 
Holzw�rter und J�ger beaufsichtigten. Holzeinschlag und Aufforstung wurden nun 
verst�rkt fachm�nnisch organisiert, koordiniert und umgesetzt. Betriebspl�ne wur-
den aufgestellt. Wie bei der Schlageinteilung in der Ackerwirtschaft wurden nun 
auch in der Waldwirtschaft Schl�ge (sogenannte Kaveln, Haukaveln oder sp�ter 
„Jagen“) eingerichtet und systematisch Schonungen angelegt, wodurch eine nach-

36 BLHA, Rep. 37 Plattenburg-Wilsnack, Nr. 2858 (Inventar Gut Wilsnack, 1709).
37 BLHA, Rep. 37 Meyenburg, Nr. 163 (Verm�gens-Inventar des Julius v. Rohr, 1775). 
38 Jan Peters: M�rkische Lebenswelten. Gesellschaftsgeschichte der Herrschaft Plattenburg-Wilsnack, 

Prignitz 1550–1800. Berlin 2007, S. 303.
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haltige Waldbewirtschaftung m�glich wurde. Ein Zeitbild f�r die Waldbewirt-
schaftung auf dem Wolfshagen benachbarten waldarmen Gut Retzin liefern ersatz-
weise die Schilderungen von Eduard zu Putlitz (1789–1881) aus dem Jahre 1860, 
die er im Zusammenhang mit einer Taxe seines Gutes gemacht hat. „Die in dem 
Vermessungsregister von 1824 angegebenen Forstl�ndereien sind noch bis auf ei-
nen Theil von ungef�hr 10 Morgen vorhanden, die augenblicklich mit Lupinen be-
stellt sind, aber wieder in Schonung gelegt werden sollen. Von der ganzen Forst ist 
ungef�hr der achte Theil Laubholz, Eichen und Birken; alles �brige sind Kienen. 
Die �ltesten Best�nde sind ungef�hr 60 Jahre. Es ist, wie dies auch der Augen-
schein lehren wird, das Holz von mir nicht zur Consumtion gebraucht. Es hatte ei-
nen sehr sch�nen Wuchs, und habe ich, in soweit f�r die Wirtschaft, die fr�her be-
triebene Brennerei, die noch in Betrieb sich befindende Ziegelei der Torf nicht 
ausreichte, Holz gekauft. Die j�ngsten Best�nde sind 10, 12, 15 und 25 Jahr, nur 
ungef�hr 4 Morgen sind zweij�hrig, und wie oben bemerkt, 10 Morgen sollen in 
Cultur genommen werden. Ich glaube gewi�, da� das vorhandene Holz, nicht al-
lein das Brennholz f�r die Wirtschaft, sondern auch das n�thige Bauholz zu den 
Reparaturbauten, und das Nutzholz hergeben kann.“39 Das kleine Retziner Holzre-
vier umfa�te damals 123 Morgen und 35 Quadratruten und war in drei Abteilungen 
gegliedert.
In der Biographie �ber seinen Vater geht Waldemar zu Putlitz (1888–1945) z. B. 
Anfang der 1940er Jahre auch auf die Forstwirtschaft auf dem Wolfshagen eben-
falls unmittelbar benachbarten Gut Gro� Pankow ein. Seine Erl�uterungen allge-
meiner Art treffen ebenso auch f�r Wolfshagen zu und sind daher an dieser Stelle 
von besonderem Interesse. Die bedeutendsten Wolfsh�ger Waldreviere „Schuhma-
chers Grund“ und „Schwarzer Kamp“ grenzen unmittelbar an die Pankower Feld-
mark. In Pankow bekleidete das Amt des herrschaftlichen F�rsters bis 1881 Karl 
Franke. Nach ihm war bis 1887 dessen Sohn Gustav Franke herrschaftlicher F�r-
ster und nach dessen fr�hzeitigem Tode dessen j�ngerer Bruder Fritz Franke, der 
1931 sein 50j�hriges Dienstjubil�um feierte und bis Kriegsende der treue Gutsf�r-
ster in Pankow blieb, obwohl er urspr�nglich eigentlich auf dem Nachbargut Ret-
zin bei dem alten herrschaftlichen G�rtner Wilhelm Christian Friedrich Busch 
(1842–1930) zun�chst den Beruf des G�rtners erlernt hatte.40 „Heute,“ so schrieb 
Waldemar zu Putlitz 1944, „mag es befremdlich erscheinen, da� jemandem ohne 
eigentliche Berufsausbildung ein Revier �bertragen wurde. Damals war aber die 
Ausbildung der Privatf�rster noch gar nicht geregelt; es kam h�ufiger vor, da� ge-

39 BLHA, Rep. 37 Meyenburg, Nr. 153 (Taxe des Gutes Retzin, 1860).
40 Auch der dritte Bruder Franke wurde F�rster, und zwar beim Grafen K�nigsmarck in Karnzow bei 

Kyritz, einem ausgedehnten Forstgut am Stolper See bei Kyritz. Bereits 1845 war ein Carl Heinrich 
Wilhelm Franke (27 Jahre alt) herrschaftlicher J�ger zu Pankow. Er wiederum war der Sohn des 
Siegmund Franke, Revierj�gers zu Ganz in der Ostprignitz. 1841 ist laut Kirchenbuch auf dem Vor-
werk Klein Langerwisch ebenfalls ein J�ger Franke angestellt gewesen.
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lernte G�rtner J�ger und F�rster wurden. Der Betrieb der kleinen Privatforsten 
war damals auch ein ziemlich primitiver, indem in der Hauptsache soviel Brenn-
holz geworben wurde, als der Gutsbetrieb und seine Deputatempf�nger verbrauch-
ten. Da damals Briketts als Heizmaterial unbekannt waren, ja manche Gutsziege-
leien noch ihre Ziegel�fen mit Holz heizten, mu� der Brennholzverbrauch ein recht 
hoher gewesen sein. �ber den Eigenbedarf wurde Brennholz zum Verkauf gewor-
ben und der Erl�s hieraus erbrachte das Gehalt des F�rsters und die Werbungsko-
sten.
Als Nutzholz kam nur Bauholz in Frage, das fast ausschlie�lich vorkommendem ei-
genen Bedarf diente, w�hrend Grubenholz in unserer Gegend �berhaupt noch kei-
nen Markt hatte. Als die Baut�tigkeit in den St�dten sprunghaft zunahm, der Berg-
bau sich ebenfalls betr�chtlich ausdehnte und ein Bahnnetz entstand, das Verla-
dung gestattete, entstand eine Nachfrage, die st�ndig bei gleichzeitiger Verbesse-
rung der Preise stieg. Entsprechend fiel allm�hlich der Eigenverbrauch durch 
Verwendung von Kohle.“41

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielte bei Aufforstungen die gr�ne Douglasfich-
te eine zunehmende Rolle, nachdem in der Prignitz Graf Wichard von Wilamo-
witz-Moellendorff (1835–1905) und sein gleichnamiger Sohn in Gadow seit Mitte 
der 1860er Jahre zun�chst vereinzelt im Park und ab 1879 in gro�em Stil und auf 
gro�en Fl�chen (17 ha) im Gadower Forst erfolgreiche Anbauversuche mit dieser 
ausl�ndischen Nadelholzart durchgef�hrt hatten.42 So haben auch andere Waldbe-
sitzer die Vorteile der Douglasie erkannt und um 1890 – u. a. auch in Hoppenrade, 
Wolfshagen und Gro� Pankow – mit Anpflanzungen begonnen. „Bei der Wieder-
aufforstung von Boden mit g�nstigem Grundwasserstand wurde die Douglas vor-
herrschend angebaut. Durch den Verkauf von geworbenen Zweigen als Schmuck-
reisig wurde eine beachtliche geldliche Vornutzung erzielt, wie sie bei keiner ande-
ren Baumart zu erreichen ist.“43 In Wolfshagen sind die �ltesten Douglasien-
Best�nde heute (2010) im Revier „Schuhmachers Grund“ (am Opferstein) mit ca. 
80 bis 90 Jahre alten Exemplaren zu finden.
Der Wert des umfangreichen Wolfsh�ger Waldbestandes blieb bis 1945 bestehen 
und bildete so eine wesentliche wirtschaftliche Basis f�r den Gutsbetrieb. 1850 
umfa�te der herrschaftliche Forst in Wolfshagen 1.424 Morgen und 49 Quadratru-

41 Waldemar Gans Edler Herr zu Putlitz: Lebensbild meines Vaters Konrad Gans Edler Herr zu Put-
litz geb. 22.6.1855 in Retzin gest. 17.9.1924 in Gro�-Pankow, mit Tagebuchaufzeichnungen von 
Elisabeth Gans Edle Herrin zu Putlitz geb. Gr�fin von K�nigsmarck, maschinenschriftliches Manu-
skript. Gro� Pankow o. J. (1943/44), S. 116–117.

42 Wichard v. Wilamowitz-Moellendorff: Resultate 35j�hriger Anbauversuche mit ausl�ndischen Ge-
h�lzen, speziell Coniferen, in Gadow. In: Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell-
schaft 16 (1907), S. 135–145; Lucian Adolph: Der Gro�anbau der Douglasie im Gadower Forst. In: 
Forstarchiv 12 (1936), S. 183–191.

43 Waldemar Gans Edler Herr zu Putlitz (wie Anm. 41), S. 117.
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ten, in Hellburg 1.004 Morgen 63 Quadratruten und in Dannhof 611 Morgen 147 
Quadratruten, also zusammen �ber 3.000 Morgen (750 Hektar) Wald.44 Die Roh-
einnahmen aus dem Gutswald wurden f�r die Jahre 1933/34 mit 31.876 Reichs-
mark beziffert. Das letzte Forstgutachten vor dem Kriege entstand im Jahre 1937. 
Darin wurde der Waldbestand (nun ohne das 1936 aufgesiedelte Dannhof) noch 
mit insgesamt 468,29 ha Fl�che und nach Altersklassen und Anbaukultur geglie-
dert angegeben:45

Kiefer 315,02 ha 60 Jahre
Birke 60,03 ha 40-60 Jahre
Erle 40,01 ha 30-40 Jahre
Douglas 9,00 ha
Fichte 21,09 ha
Buche 9,09 ha
Eiche 14,05 ha 100 Jahre

Zu den verschiedenen gro�artigen Neubauten, die Hermann zu Putlitz (1816–1888) 
in den 1850er und 1860er Jahren in Wolfshagen errichten lie� und die �brigens ei-
nen enormen Bauholzverbrauch bedeuteten, geh�rt auch das noch heute erhaltene 
sch�ne Forsthaus mit separatem kleinen Stallgeb�ude am �stlichen Ende einer klei-
nen Kastanienallee, die vom Park aus zu der Wegegabelung nach Horst und Gro� 
Pankow f�hrte. Das im Schweizer oder Tiroler Stil errichtete Wohnhaus hatte die 
daf�r charakteristischen weiten Dach�berst�nde mit kunstvoll verzierten Ortg�n-
gen und geschnitzten Giebelpfosten. Optisch betont wurde die Hauptfassade durch 
eine heute im Original verlorene Hirschgeweih-Troph�e in einer kreisrunden 
Blendnische in der Mitte der Fassade.46 Um 1900 war die Fassade des Forsthauses 
malerisch von wildem Wein berankt, was optisch ein Blickfang war. Dem F�rster 
unterstand auch der um 1850 eingerichtete Wildpark, in den �berwiegend Damwild 
gesetzt wurde. Er lag jenseits der Stepenitz n�rdlich vom Schlo� und enthielt eini-
ge, ebenfalls im Schweizer Stil errichtete Fachwerkgeb�ude, die als Unterkunft f�r 
das Wild und als Futterdepot dienten. 
Aus den Kirchenb�chern und einigen alten Zeitungsannoncen erfahren wir noch 
die Namen der im 19. Jahrhundert t�tigen einzelnen F�rster und Forstleute, die in 
den ausgedehnten herrschaftlichen W�ldern des Rittergutes Wolfshagen wirkten. 

44 Heinrich Berghaus: Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafentums Niederlausitz in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Bd. 1, Brandenburg 1853, S. 661.

45 Die Angaben nach handschriftlichen Ausz�gen aus beh�rdlichen Forstunterlagen vom Jahre 
1933/34 (Taxator G. v. Sanson), angefertigt am 27.7.1953 in Berlin-Friedenau (Ruhrstra�e 2, Zim-
mer 251 Surmann), Nachla� Karla zu Putlitz (im Archiv Torsten Foelsch).

46 Der naturalistische Hirschkopf, auf dem einst ein Geweih montiert war, konnte vom verlorenen 
Original abgeformt und in Kopie vor wenigen Jahren ersetzt werden.
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Am 23. Juni 1832 starb der pensionierte herrschaftliche J�ger zu Wolfshagen Chri-
stian Neubecker mit 67 Jahren. Ihm zur Seite stand der J�ger August Wilhelm Con-
rad Colbitz, der als J�ger zu Wolfshagen 1812 im Kirchenbuch erscheint. J�ger 
Neubecker folgte zun�chst der J�ger Neubauer, dann Heinrich Friedrich Kirchert 
(geb. 1803) als herrschaftlicher J�ger und F�rster im Amt (zuletzt erw�hnt 1852). 
1836 nennt das Kirchenbuch Carl Frank als J�ger in Wolfshagen. Danach wird 
1849 erstmals Carl Friedrich Thron (30 Jahre alt) als herrschaftlicher J�ger zu 
Wolfshagen genannt, er stammte aus Schortan bei Merseburg. 1861 annonciert im 
Kreisblatt der Westprignitz der J�ger M�ckelmann in Horst im herrschaftlichen 
Auftrag, 1863 ebenso der F�rster Martin Friedrich Mixdorf, der 1860 erstmalig im 
Kirchenbuch erw�hnt wird, in Wolfshagen. In den 1870er, 1880er und 1890er Jah-
ren47 war Maximilian Johann Schwerdtfeger (1832–1910) herrschaftlicher F�rster 
in Wolfshagen, nach ihm dann Fritz Franke und schlie�lich F�rster Schubert, der 
auf einigen 1898 entstandenen Photos vom Forsthaus mit Frau und Sohn nebst 
Hund zu sehen ist. Als Hilfsj�ger wird Carl Schubert 1896 in Wolfshagen erstma-
lig im Kirchenbuch von Seddin erw�hnt, 1905 dann ein Friedrich Dunkelberg als 
herrschaftlicher J�ger in Wolfshagen. Diesem folgte sp�testens 1910 Ferdinand 
Kant im Amt des herrschaftlichen F�rsters in Wolfshagen, das dieser bis zum Zu-
sammenbruch 1945 und auch noch einige Jahre danach aus�bte.48

Neben dem F�rster war im 19. Jahrhundert auch ein J�ger angestellt. 1859 ff. war 
dies Martin Friedrich Mixdorf, der sich am 29. Mai 1859 mit Dorothee Charlotte 
Nehls, der Tochter des Wolfsh�ger Gutssch�fers Ernst Gottfried Nehls, verheiratet 
hatte. 1865 war der herrschaftliche J�ger ein Herr Koch. Hermann zu Putlitz 
(1816–1888), seit 1845 Besitzer von Wolfshagen und Erbauer fast aller heute noch 
stehenden Gutsgeb�ude, besch�ftigte au�erdem damals sogar einen Leibj�ger, 
1865 war dies ein Herr Mattner. In Horst wurden wegen des umfangreichen Wald-
bestandes in der „Gro�en Horst“ damals au�erdem J�ger und Waldw�rter besch�f-
tigt. So wurden hier 1860/61 der J�ger Schadow „von der Horst“, 1861, 1685 und 
1867 dann J�ger August Wilhelm M�kelmann und seit Mitte der 1870er Jahre so-
wie auch in den 1880er Jahren und zuletzt noch 1906 August Ludwig Theodor 
Bescht als herrschaftliche J�ger bzw. Revierj�ger und F�rster in Horst erw�hnt.49

Wo die J�gerwohnung in Horst bestanden hat, ist allerdings nicht mehr bekannt. 
Mitten in der „Gro�en Horst“, unmittelbar vor der Schwedenschanze gab es auch 
ein kleines Waldw�rterhaus mit einem Brunnen aus Feldsteinpackung davor. Auch 

47 Er wird noch 1896 als F�rster im Kirchenbuch genannt.
48 Ferdinand Albert Wilhelm Kant kam sp�testens 1910 schon als neuer herrschaftlicher F�rster nach 

Wolfshagen, da er sich hier bereits am 10. April mit Margarete Hedwig Elisabeth Luise geb. Holtz 
(geb. 23.5.1887 in Gadow), einer Tochter des verstorbenen Kunstg�rtners Adolf Holtz in Platten-
burg, verm�hlte. Er selbst wurde am 6. Januar 1883 in Stolzenfelde (Neumark) als Sohn des dorti-
gen herrschaftlichen G�rtners Ferdinand Kant geboren.

49 Vgl. Kirchenbuch Seddin. Noch 1889 ist dort die F�rsterin Bescht aus Horst als Patin bezeugt.
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in Dannhof, das �ber gr��ere Waldfl�chen verf�gte, wurden zeitweise Hilfsj�ger 
angestellt, so u. a. in den 1920er Jahren Friedrich Briesemeister (1908–1927), der 
Sohn des dortigen Wirtschafters Ferdinand Briesemeister. 
Von dem bedeutenden Rehwildbestand in den Wolfsh�ger Revieren in der 1. H�lf-
te des 20. Jahrhunderts berichtet auch Wedigo zu Putlitz (1913–2009) in seinen Ju-
genderinnerungen. Au�erdem geben noch einige wenige erhaltene Notizen �ber 
Absch�sse und Strecken sowie bedeutende Troph�en vom damaligen Waidwerk 
Kunde. Im Schlo� zierten zuletzt diverse Troph�en erlegter Wildtiere die W�nde 
von Eingangshalle, Wohn- und Arbeitszimmer. 1934 wurden einige kapitale B�cke 
in Wolfshagen erlegt, die auf der Jagdausstellung des Kreises Westprignitz in Per-
leberg im M�rz 1935 gro�e Beachtung fanden, wie aus einem Bericht in den Prig-
nitzer Nachrichten hervorgeht: „Auf einer besonderen Tafel stellt Wolfshagen seine 
Rehkronen vor. �ber diese Sammlung Worte zu machen, w�rde den Wert dersel-
ben herabmindern. Das von unserem fr�heren Garnison�ltesten Frhr. von Mirbach 
in Wolfshagen erbeutete Geh�rn ist allein den Besuch dieser Ausstellung wert.“50

Legend�r wurde ein im Wolfsh�ger Revier von Ilse zu Putlitz (1891–1976) am 31. 
August 1938 erlegter vierj�hriger Bock, dessen Troph�e 530 g Gewicht erbrachte 
und noch 1954 auf der D�sseldorfer Jagdausstellung einen 1. Preis erhielt. Am 10. 
Juni 1925 erlegte ebenfalls in Wolfshagen Otto v. Mirbach (1880–1968) einen 
sechsj�hrigen Bock, dessen Geh�rn 450 g brachte und den 1. Preis auf der Deut-
schen Jagdausstellung in Berlin 1927, den 2. Preis auf der Internationalen Jagdaus-
stellung in Berlin 1937 und den 2. Preis auf der Internationalen Jagdausstellung in 
D�sseldorf 1954 erhielt. Ein am 3. August 1937 von Otto v. Mirbach im Dannh�fer 
Revier zur Strecke gebrachter siebenj�hriger Bock hatte ein Geh�rn von 335 g. Al-
le drei Troph�en sind erhalten und werden heute im Schlo�museum Wolfshagen 
ausgestellt.51

Nachdem das Vorwerk Dannhof 1936 aufgesiedelt worden war, pachtete Hans Al-
brecht zu Putlitz (1882–1947) die dortige Jagd ab dem 1. August, die auf diese 
Weise mit dem alten Hauptgut in Verbindung blieb. Die j�hrlichen Jagdergebnisse, 
Einnahmen und Ausgaben hat er in einem kleinen Rechnungsbuch detailliert fest-
gehalten.52 Die Eintr�ge erstrecken sich auf die Jahre 1936 bis 1945. Der letzte 
Eintrag datiert vom 1. April 1945 und betrifft das Schu�geld f�r den F�rster Kant 
f�r das Jagdjahr 1944/45. Die j�hrliche Pacht belief sich auf 80,00 Reichsmark, 
hinzu kamen Jagdsteuern von gleichbleibend 8,00 Reichsmark j�hrlich. Erlegt wur-
den haupts�chlich Rehwild, Fasane, Rebh�hner, Kaninchen, Enten – nur ganz sel-
ten Schwarzwild. Auch das erhaltene G�stebuch von Wolfshagen f�r die Jahre 

50 Prignitzer Nachrichten 1935, Nr. 64 vom 16. M�rz (Archiv Torsten Foelsch).
51 Auch heute werden in den Revieren um Wolfshagen j�hrlich B�cke mit einem Geh�rngewicht von 

�ber 350 g erlegt. Rehgeh�rne mit den Spitzengewichten der beiden Troph�en von 1925 und 1938 
sind aber heute die Ausnahme.

52 Nachla� Karla zu Putlitz, Archiv Torsten Foelsch (Gro� Gottschow).
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1924 bis 1945 bietet einige Informationen �ber die Jagden in Wolfshagen und die 
anwesenden Jagdg�ste. So z. B. erlegten im November 1924 Carl v. Jagow 1 
Fuchs, 3 Hasen, 4 Kaninchen; im Januar 1929 Karl v. Witzendorff 8 Hasen auf der 
Jagd in Dannhof und Horst. Beide geh�rten neben Karl Freiherr v. Maltzahn in je-
nen Jahren zu den h�ufigsten Jagdg�sten in Wolfshagen. 
Aus der Feder von Wedigo zu Putlitz (1913–2009), der im Schlo� Wolfshagen ge-
boren wurde und hier seine Jugendjahre verlebte, stammt die nun folgende 
Beschreibung der jagdlichen Verh�ltnisse von Wolfshagen in den 1920er und 
1930er Jahren. „Hinter dem sogen. ‚Neubau’ in Wolfshagen, �stlich vom Schwa-
nenteich am Weg nach Horst, lag die F�rsterei, die zu meiner Zeit unter der 
Leitung von F�rster Kant stand. Das im Schweizer Stil um 1850 erbaute Forsthaus 
strahlte einen besonderen Charme aus, der durch die Berankung mit wildem Wein 
im Sommer noch verst�rkt wurde. F�rster Kant unterstanden rund 2.000 Morgen 
Wald, der sich �ber das ganze Gut in den Waldst�cken ‚Hellburger Holz’, 
‚Teufelsberg’, ‚Gro�e Horst’, ‚Schumachers Grund’, der ‚schwarze Kamp’ entlang 
der Panke und das ‚Perleberger Holz’ erstreckte. Es war der besondere Reiz von 
Wolfshagen, da� Feld, Wald und Wiesen sehr malerische und idyllische 
Landschaftsbilder ergaben und die gro�en Ackerfl�chen zudem von sehr vielen 
Hecken, meist Dornenhecken als Windschutz, gegliedert wurden und das Ganze 
einen sehr sch�nen Anblick bot. Die Partie entlang der Stepenitz in Richtung 
Hellburg-Lockst�dt galt als landschaftlich besonders reizvoll. Sehr gro� war der 
Wildbestand, der allerdings nur Niederwild umfa�te, wie Rehwild, Hasen, 
Kaninchen, Fasanen und Enten. Auf den j�hrlichen Jagden wurden stets ca. 180 
bis 220 Hasen zur Strecke gebracht, die dann abends noch zum Wildh�ndler nach 
Berlin gingen. Kaninchen und F�chse mu�ten mit aller Hingabe kurz gehalten 
werden, weil sie sehr schnell �berhand nahmen. Oftmals hielt auch die alle paar 
Jahre wiederkehrende Seuche Myxomatose den Bestand an Kaninchen niedrig.
F�rster Kant war mein Jagdausbilder und mit 18 Jahren bekam ich einen Jagd-
schein. Sofern ich in der Rehbocksaison zu Hause war, ging ich mit Kant auf die 
Pirsch. Es war neben dem Jagderlebnis als solchem f�r mich immer besonders er-
frischend, ihm zuzuh�ren, wenn er mir Jagdgeschichten erz�hlte und sich diese 
insbesondere auf seine langen Jahre in Sibirien bezogen, wo er als Kriegsgefange-
ner im ersten Weltkrieg ein sehr freies und sch�nes Leben gef�hrt hat. Kants hatten 
zwei T�chter, von denen die �ltere eine verkr�ppelte Hand hatte. Sie stand noch 
bis zum Tode meiner Mutter (1976) mit uns in Verbindung.
Wolfshagen war ein besonders guter Platz f�r Rehwild, und daher wurde dem Be-
stand ein ganz besonderes Augenmerk geschenkt. Hier wurden weit und breit die 
besten B�cke geschossen, die im ganzen norddeutschen Raum ihresgleichen such-
ten. Der Bockabschu� betrug 34 B�cke, was im Vergleich zu heute leicht zu errei-
chen war. Ein �beraus passionierter J�ger war unser Vater aber nicht. Wenn wir 
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als Kinder unseren Vater auf seinen nachmittaglichen Rundfahrten �ber die Felder 
begleiten durften, waren oft ganz leicht zwischen 100 und 120 Rehe auszumachen. 
Die Grenze ‚Schwarzer Kamp’ zu Pankow, also dort, wo die ehemalige Ziegelei 
von Gro� Pankow war, wie auch nach Dannhof hin�ber entlang der Panke, waren 
immer besonders besetzt. Unser unverge�licher Onkel Josef von Bissing, ein ganz 
besonderer Freund meiner Eltern und sehr gesch�tzter J�ger, sa� oft und viel an 
diesen Pl�tzen und bekam auch gerne von meinem Vater, der in den letzten Jahren 
gar nicht mehr selber scho�, einen Hinweis, wo er etwas Besonderes an B�cken 
finden konnte. Ich bin heute noch im Besitz der Troph�e des besten je bei uns ge-
schossenen Bockes – zwei sind es letztendlich, eine von Otto von Mirbach 1925 mit 
490 Gramm und eine von meiner Mutter aus dem Jahre 1938 mit 530 Gramm Ge-
h�rngewicht. Eine von beiden erhielt auf der Jagdausstellung 1954 in D�sseldorf 
einen 1. Preis. Beide Geh�rne werden jetzt wieder im Schlo� Wolfshagen ausge-
stellt.
Im Winter fanden dann die Jagden statt. Gew�hnlich waren es in Wolfshagen zwei 
kleine Waldjagden und dann die gro�e Feldjagd am 6. Januar, dem Geburtstag 
unseres F�rsters Kant. Dazu kamen alle Nachbarn und Freunde des Hauses, und 
man scho� in den Jahren bis zum Kriegsbeginn 1939 immer zwischen 150 und 200 
Kreaturen. Ich besinne mich sogar auf 218 St�ck Wild, die an einem Tag einmal 
bei uns geschossen wurden. �ber eine Wildhandlung, ich glaube in Pritzwalk, 
wurde das gesamte Wild abgenommen und meist nach Berlin geliefert. Rot- und 
Schwarzwild hatten wir in Wolfshagen nicht, nur hin und wieder kam mal ein 
�berl�ufer durch. Ich will eine solche gro�e Jagd hier einmal ausf�hrlicher schil-
dern.
Die gro�e Feldjagd fand stets am 6. Januar statt. Dazu fanden immer Vorbespre-
chungen statt, die Vater mit F�rster Kant meist abends im Wohnzimmer f�hrte. Va-
ter sa� dann in seinem gro�en Sessel am Kamin, w�hrend Kant an der T�r stand. 
Ich besinne mich genau darauf, da� ich Vater einmal fragte, weshalb er F�rster 
Kant nicht aufforderte, sich zu setzen. Ich bekam damals als Antwort, da� dies im-
mer so war und auch von den Angestellten und Untergebenen nicht anders erwar-
tet wurde. Da hat sich gegen�ber heute vieles ge�ndert. Es wurde also die bevor-
stehende Jagd besprochen und der Ablauf bis ins Detail festgelegt. Meist war dies 
wohl immer dasselbe, aber eine �nderung mu�te vorgenommen werden, wenn ein 
Jagdgast zum ersten Mal daran teilnahm und besonders geehrt werden mu�te, d. h. 
also einen guten und erfolgversprechenden Platz beim Anstellen bekommen sollte. 
Am Jagdtag selbst kamen die G�ste fr�h um halb acht zu einem ausgiebigen Fr�h-
st�ck ins Haus. Manche Nachbarn fuhren auch direkt zum ersten Treff, da die Zahl 
der G�ste oft zu gro� war, um alle unterzubringen, bevor das Haus dann abends in 
Aktion trat mit all seinen R�umen. Die gro�e Feldjagd war mehr oder weniger eine 
Kesseljagd. Es wurden dabei weite R�ume umlaufen, oft von zwei Seiten aus, bis 
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die beiden Fl�gel irgendwo zusammentrafen. Gew�hnlich wurden mit einem ge-
wissen Abstand vier bis f�nf Treiber losgeschickt, darauf folgte ein Sch�tze. War 
der Kessel in dieser Art geschlossen, wurde angeblasen und das Treiben begann. 
Man mu�te unbedingt darauf achten, da� keine Partie aus der Rundung lief, da 
sonst die Gefahr beim Schie�en zu gro� wurde. Und so gab es immer wieder be-
sonders eifrige Sch�tzen, die eben einfach das Laufen begannen, wenn sie in der 
Ferne einen Hasen sahen, den auf gar keinen Fall der Nachbar schie�en sollte. Da 
herrschte eben doch oft ein ziemlicher Egoismus bei den Sch�tzen, der es erforder-
lich machte, da� der Jagdherr mit einem mahnenden Wort einschreiten mu�te. Je-
der wollte nat�rlich Jagdk�nig werden, auch wenn damit abends die Rede beim 
Diner verbunden war.
Mittags gab es dann die ersehnte Erbsensuppe mit W�rstchen, belegten Broten und 
Punsch. Anschlie�end steckte sich dann jeder noch einen Apfel in die Tasche und 
so ging es weiter, bis es dunkel wurde und die Strecke gelegt wurde. Ich besinne 
mich auf Jagdstrecken mit �ber 200 St�ck Wild. Die Tiere wurden dann am glei-
chen Abend noch von der Wildhandlung abgeholt und gingen meistens nach Berlin.
Nach der Jagd wurden J�ger und Treiber mit vielen Kutschen abgeholt, w�hrend 
der Jagd blieben immer nur so viele Wagen drau�en, wie f�r den Weitertransport 
von einem zum anderen Treiber erforderlich waren. Im Haus gab es dann Tee, 
nachdem sich jeder kurz ges�ubert hatte, danach begann ein kurzer Schlaf bis zum 
Umziehen f�r das Abendessen. Oftmals nahm die Nachbarschaft an der Tee- oder 
Kaffeetafel nicht mehr teil, sondern fuhr von der Jagd direkt nach Hause und kam 
abends erst zum Jagd-Essen wieder ins Schlo�. Hierf�r war alles festlich herge-
richtet. Der G�rtner August Peters hatte alle R�ume mit Blumen geschm�ckt, die 
Tafel war mit dem besten Porzellan gedeckt, die M�dchen trugen beim Abnehmen 
der M�ntel in der Halle wei�e Sch�rzen und die Diener zogen ihre Livree an die-
sen Abenden an. Die Livree entsprach in ihrer Art jenen, die man heute noch oft 
auf Bildern aus der Zeit Friedrichs des Gro�en sehen kann. Sie unterschieden sich 
in der Prignitz oft nur durch geringe Abweichungen. Da das Personal an solchen 
festlichen Abenden meistens nicht ausreichte, sprang die Nachbarschaft ein und 
brachte entweder den eigenen Diener mit, oder der Kutscher half beim Servieren 
mit aus. 
Eine wichtige Rolle spielte die Placierung der G�ste an der Tafel, an der schon 
lange vorher herumexerziert wurde, denn es war oft nicht leicht, nach Alter, Rang 
und W�rden die Tischordnung festzulegen. Bei diesen Essen sa�en sich der Haus-
herr und die Hausfrau an der langen Tafel gegen�ber. Sofern es Bowle gab, stan-
den gew�hnlich zwei auf dem Tisch, von denen Vater die eine und ich als Junge 
meistens die zweite bedienen mu�te.53 Es wurde ganz gro�er Wert darauf gelegt, 

53 Eines der daf�r traditionell benutzten Bowle-Gef��e hat sich bis heute erhalten. Die Bowle besteht 
aus einer Deckelterrine und einem Wappenteller (beides KPM). Sie gelangte 1878 als Hochzeitsge-
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da� die leeren Gl�ser m�glichst immer gef�llt waren, da es als Schande galt, wenn 
man sich darauf aufmerksam machen lassen mu�te, da� irgend jemand nichts zu 
trinken hat.
Zum Essen gab es nat�rlich nur vom Besten und es wurden dann mindestens 5 
G�nge serviert. Vater hielt die Begr��ungsrede und ging kurz auf den Tagesver-
lauf ein, w�hrend der Jagdk�nig dann die Dankesrede hielt, die nat�rlich �berwie-
gend auf die Hausherrin gem�nzt war. Getrunken wurde gut und viel und es gab 
dann, nachdem jeder Herr seine Tischdame nach Tisch wieder aus dem E�zimmer 
gef�hrt hatte und man sich von dieser mit Handku� verabschiedet hatte, Mocca 
und diverse Cognacs und Schn�pse. Sp�ter wurde dann wieder entweder Bowle ge-
trunken oder es gab je nach Wunsch Wei�- bzw. Rotwein. Vater, der ein besonde-
rer Freund guter Zigarren war und als solcher bei den Herren auch einen guten 
Ruf hatte, reichte zun�chst f�r junge Raucher, die noch keine gro�e Erfahrung mit 
dem Genu� von Zigarren hatten, zun�chst zwei Kisten herum. Danach ging er 
dann mit guten alten Freunden ins Nebenzimmer, wo er in einer Kommode, die ich 
heute noch besitze, gut gelagert seine Havannas liegen hatte. Es dauerte immer ei-
ne ganze Weile, bis jeder seine passende Marke gefunden hatte. Sp�ter am Abend 
holte sich dann jeder selbst davon. Vater fuhr allj�hrlich einmal nach Berlin zu Ot-
to Boenicke Unter den Linden, wo er dann seinen Zigarren-Vorrat f�r das n�chste 
Jahr bestellte. In Berlin war auch die Firma Benedick von Bedeutung, denn dort 
bezog man die Livreen f�r die Diener und Kutscher sowie auch besonders gute 
M�ntel, die in fr�heren Jahren auf den Pferdekutschen von besonderer Bedeutung 
waren. Zu meinen Gro�eltern Maltzahn kam alle paar Jahre ein Schneider dieser 
Firma nach Birkholz, um f�r neue Livreen Ma�e zu nehmen. Bei dieser Gelegen-
heit fuhren dann auch unsere Bediensteten nach Birkholz. In sp�teren Jahren, als 
die Ertragslage und die wirtschaftliche Situation zumindest bei uns in Wolfshagen 
nicht mehr so gut war, h�rte dies nat�rlich auf.“54

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges und der ab Oktober 1945 eingeleiteten vollst�n-
digen Umstrukturierung aller politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verh�ltnisse und den damit einhergehenden Enteignungen jeglichen Grundbesitzes 
�ber 100 Hektar, ver�nderte sich auch das Wald- und Jagdwesen auf den ehemali-

schenk seiner Kommilitonen aus der Ro�lebener Zeit (Klosterschule) in den Besitz von Wedigo zu 
Putlitz (1850–1909) bei dessen Verheiratung mit Marie v. Flotow und als er 1888 von seinem On-
kel Hermann zu Putlitz (1816–1888) Wolfshagen �bernahm, nach Wolfshagen, wo sie 1945 geret-
tet werden konnte. Das Bowle-Gef�� zeigt auf der einen Seite eine farbige Ansicht der Klosterschu-
le (Ritterakademie) zu Ro�leben und auf der anderen das Putlitz’sche Wappen. Der Deckel hat ei-
nen Griff in Form einer aufgeschnittenen Zitrone. Auf dem zugeh�rigen Teller finden sich die drei 
Namen mit den entsprechenden farbigen Wappen: G�nther v. Freier, Wilhelm v. Bockelberg und 
Roderich v. Saldern mit der Inschrift „Ihrem Wedigo zu Putlitz den 27. September 1878.“

54 Wedigo zu Putlitz (1913–2009) verfa�te dieses maschinenschriftliche Manuskript auf Bitten des 
Autors im Jahre 1998. Die unver�ffentlichten Erinnerungen befinden sich im Archiv Torsten 
Foelsch, Gro� Gottschow. Eine kommentierte und bearbeitete Publikation ist vorgesehen.
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gen G�tern grunds�tzlich. Ackerland, Wiesen und Wald der G�ter wurden gr��ten-
teils aufgesiedelt und kamen in die H�nde kleinb�uerlicher Eigent�mer, wenn-
gleich diesen das Jagdrecht und auch die Holznutzung nicht zugebilligt wurden. 
Jagd und Jagdaufsicht sowie die Holzwirtschaft lagen nunmehr in staatlicher Hand, 
und Wolfshagen war dem staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb in Karst�dt unter-
stellt. Erst nach 1990 kam es schlie�lich wieder zur Bildung von Jagdgenossen-
schaften, die fortan f�r die Bejagung in den Revieren zust�ndig wurden. Die Holz-
bewirtschaftung wird durch die jeweiligen Waldbesitzer organisiert. Im Zuge der 
Forstreform wurde Wolfshagen der Oberf�rsterei Gadow zugeteilt, das staatliche 
Forstamt nach Karnzow bei Kyritz verlegt. Der 1945 in der Bodenreform aufgeteil-
te Wolfsh�ger Wald kam nun auch in den Nie�brauchsbesitz der Siedlerfamilien 
bzw. ihrer Rechtsnachfolger, die sich fast alle in dieser Jagdgenossenschaft zusam-
mengeschlossen haben. Teile der Forstfl�chen wurden seit 2000 aber auch von den 
Alteigent�merfamilien, so zum Beispiel v. Saldern (Wilsnack und Plattenburg), 
Gans zu Putlitz (Gro� Pankow, Putlitz und Wolfshagen) und v. Podbielski (Birk-
holz) von der Treuhand gekauft bzw. gepachtet.
In Wolfshagen bildete sich zum 1. April 1992 erstmals eine Jagdgenossenschaft, 
die zur Zeit (2010) aus 121 Eigent�mern besteht. Mit diesem Termin trat das Bun-
desjagdgesetz f�r die neuen Bundesl�nder, so auch Brandenburg, in Kraft. „Die 
Jagdgenossenschaft regelt lediglich die Bejagung in der Gemarkung. Aus diesem 
Grund sind alle bejagbaren Fl�chen durch diese verpachtet. Eine Besonderheit der 
Wolfshagener Jagd ist, da� alle P�chter (derzeit 12) Eigent�mer von Fl�chen in 
der Gemarkung Wolfshagen sind und der Pachtvertrag vorsieht, da� diese Eigen-
tumsfl�che mindestens 3 Hektar betragen mu�. Somit ist gew�hrleistet, da� die 
Jagd in der Hand von Eigent�mern bleibt.“55

Trotz der vielen Verluste an Archivgut auf den G�tern 1945 ff. haben sich in man-
chen Familien Jagdb�cher und Forstaufzeichnungen, z. T. sogar Forstalben und 
Forstkarten, auch einige Photos von Gesellschaftsjagden und erlegtem Wild (meist 
stolz pr�sentiertes Rotwild) bewahrt, die neben den Berichten der Erlebnisgenera-
tion eine besondere Momentaufnahme der Jagd- und Forstgeschichte f�r bestimmte 
G�ter bieten.56 Solch ein wertvolles Dokument stellt z. B. das Jagdbuch des letzten 
Erbj�germeisters der Kurmark G�nther v. Jagow (1847–1928) dar, das erhalten 
blieb und �ber das sein Sohn Georg v. Jagow (1909–1993) interessante Aufzeich-
nungen hinterlassen hat, die nach einleitenden Betrachtungen weiter unten folgen 
sollen.57

55 Brief des Revierf�rsters Holger Schulz in Wolfshagen vom August 2010 an den Autor.
56 Mir liegen u. a. Photos von Jagdgesellschaften und Strecken aus den G�tern R�hst�dt, Wolfshagen, 

Krampfer, Gadow und Stavenow vor, die die herrschaftliche Jagd gut illustrieren.
57 Das Amt des Erbj�germeisters der Kurmark Brandenburg war an den Besitz des Rittergutes ge-

kn�pft und hatte keinen politischen oder administrativen, sondern eher repr�sentativen und zeremo-
niellen Charakter.
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Eine Besonderheit des Gutes R�hst�dt aus jagdhistorischer Sicht war, da� das alte 
Erbj�germeister-Amt der Kurmark Brandenburg seit 1840 mit dem Besitz des Fi-
deikommisses R�hst�dt verbunden war.58 Dieses noch aus mittelalterlicher Zeit 
herr�hrende Erbamt wurde 1737 von K�nig Friedrich Wilhelm I. dem Generalfeld-
marschall und Staatminister Friedrich Wilhelm v. Grumbkow (1679–1739), dem 
R�hst�dt seit 1719 geh�rte, verliehen, nachdem es zuvor lange Zeit die Familie von 
der Gr�ben inne gehabt hatte. Mit dem Tode seines Sohnes Friedrich Wilhelm 
Ernst v. Grumbkow (1719–1775) war es allerdings bald wieder erledigt und ist von 
Friedrich dem Gro�en nicht mehr neu vergeben worden. Erst K�nig Friedrich Wil-
helm IV. von Preu�en belebte es bei seiner Thronbesteigung im Jahre 1840 wieder 
und verlieh das solange unbesetzt gebliebene Amt des Erbj�germeisters der Kur-
mark dem bei seinem Ausscheiden aus der Armee zum Major bef�rderten Fried-
rich v. Jagow (1779–1854), der R�hst�dt 1810 von seinem Vater unter der Bedin-
gung erbte, aus seinen G�tern ein Majorat zu stiften. Die Vererbung des Erbj�ger-
meister-Amtes in der m�nnlichen Nachfolge war seither an den Besitz dieses Ma-
jorats gekn�pft. Die Majoratsstiftung kam 1842 zu Stande, eine fideikommissari-
sche Familienstiftung zu Gunsten der nachgeborenen Kinder 1845.59 Der bis 1945 
bestehende R�hst�dter Gutsbesitz war kein homogener Komplex, sondern setzte 

58 Au�er dem Amt des Erbj�germeisters gab es in der Kurmark seit alter Zeit noch die folgenden Erb-
�mter: das Erbmarschallamt (seit 1373 die Gans Edlen Herren zu Putlitz), das Erbk�mmereramt 
(seit 1414 die Schenken von Flechtingen, seit 1680 die Grafen v. Schwerin), das Erbk�chenmeister-
amt (seit 1369 die Grafen und Freiherren v. d. Schulenburg), das Erbschatzmeisteramt (seit 1670 
die Schenken von Flechtingen), das Erbschenkenamt (zuerst die Schenken von L�tzendorf, seit 
1597 die v. Hake), das Erbtruchse�amt (seit 1763 die v. Graevenitz) und das erst 1802 neu geschaf-
fene Erblandhofmeisteramt (die Grafen v. K�nigsmarck). Das Erbhegemeisteramt in der Werbellin-
schen Heide war der Familie v. Ahlimb verliehen, die es 1602 aufgab. Es ist danach eingegangen. 
Mit dem Edikt vom 27. Oktober 1810 wurden die Erb�mter dem Staatskanzler unterstellt, in dessen 
H�nde auch der Eid geleistet werden mu�te. Daneben gab es in Preu�en seit der Begr�ndung des 
Generaldirektoriums mit den Kriegs- und Dom�nenkammern 1723 als Provinzial- und Exekutivbe-
h�rden auch das Amt des Oberj�germeisters mit ministerialer Aufsichtsfunktion f�r Jagd- und 
Forstsachen zust�ndig (1727–1748 George Christoph Graf von Schlieben, danach 1749 George An-
ton Graf v. d. Schulenburg, 1750–1753 Gottfried Heinrich Reichsgraf v. Schmettau, danach W. H. 
v. Grapendorff). Dementsprechend gab es auch das Amt des Oberforstmeisters, vgl. Leopold Karl 
Wilhelm August Freiherr von Ledebur: Allgemeines Archiv f�r die Geschichtskunde des preu�i-
schen Staates 10 (1833), S. 326 ff.; Rolf Straubel: Biographisches Handbuch der preu�ischen Ver-
waltungs- und Justizbeamten 1740-1806/15. 2 Bde. M�nchen 2009; ders.: Adlige und b�rgerliche 
Beamte in der friderizianischen Justiz- und Finanzverwaltung. Ausgew�hlte Aspekte eines sozialen 
Umschichtungsprozesses und seiner Hintergr�nde (1740–1806). In: Ver�ffentlichungen des bran-
denburgischen Landeshauptarchivs, Bd. 59, Berlin 2010, S. 109 ff.

59 GStA I. HA., Rep. 84 a Justizministerium, Nr. 44884 (vom Erbj�germeister v. Jagow auf R�hst�dt, 
Quitz�bel, Friedrichswalde etc. errichtete Fideikommi�, 1843–1937). Vgl. zur Thematik insbeson-
dere auch Rep. 84 a Justizministerium, Abt. C Staats- und Zivilrecht, Nr. 49982-49993 Verordnun-
gen wegen Errichtung und Aufhebung der Familien-Fideikommisse, 1805–1931; Klaus He�: Jun-
ker und b�rgerliche Gro�grundbesitzer im Kaiserreich. Landwirtschaftlicher Gro�betrieb, Gro�-
grundbesitz und Familienfideikommi� in Preu�en (1867/71–1914), Stuttgart 1990, S. 101–214 
(dort umfangreiche weitere Literaturhinweise).
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sich aus zu unterschiedlichen Zeiten erworbenen Anteilen zusammen. Das in der 
wiesenreichen Elbniederung gelegene, mit seinen 88 Hektar Waldfl�che (1920) ei-
gentlich eher waldarme Rittergut R�hst�dt60 erhielt erst 1780 durch die angekaufte 
w�ste Dorfstelle Alt-Buchholz bei Gl�wen (im Jahre 1850 ca. 1.125 ha, davon 
973,25 ha Forstland)61 und sp�ter (1819) den Ankauf des Gutes Quitz�bel (u. a. 
93,75 ha Wald) mit Neu-Buchholz ausgedehnte Waldfl�chen, die sich n�rdlich von 
Havelberg beginnend bis nach Gl�wen erstrecken und 1939 eine Gesamtfl�che von 
ca. 1.500 Hektar umfa�ten.62 Friedrich v. Jagow (1779–1854) legte die Vorwerke 
Alt und Neu-Buchholz zu einem Rittergut zusammen, benannte dieselben mit k�-
niglicher Genehmigung Friedrichswalde63 und erstand bald darauf auch noch den 
Schulzenhof Borchmannshof.64 Nun begann er damit, die l�ckenhafte, verwilderte 
Baum- und Buschlandschaft dieser L�ndereien in einen Forst umzuwandeln. 1878 
brannten die s�mtlichen Wirtschaftsgeb�ude von Friedrichswalde nieder, und da-
nach legte sein Sohn Carl v. Jagow auch das dazugeh�rige Land in Forst.65 An die-
ser Entwicklung erkennt man, welchen Anteil besitzrechtliche Konstellationen und 
das gezielte Wirken einzelner, forstlich ambitionierter Gro�grundbesitzer an der 
Ausdehnung der heimischen W�lder, so wie sie heute bestehen, hatten.   
Der Enkel des Begr�nders der Friedrichswalder Forst, G�nther v. Jagow (1847–
1928), hatte diese Bestrebungen noch intensiviert, indem er mit Hilfe von geschul-
tem Forstpersonal und nach aufgestelltem „Betriebswerk“ gro�e Fl�chen des �ber-
wiegend mit Kiefern und Laubholz bestockten Waldes intensiv bewirtschaftete und 

60 Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Provinz Brandenburg. Bearbeitet unter Mitwir-
kung der k�niglichen Beh�rden und der Landwirtschaftskammer f�r die Provinz Brandenburg. 5. 
g�nzlich umgearbeitete Auflage. Berlin 1910 (weitere Auflage 1929); Torsten Foelsch: Schloss 
R�hst�dt. Berlin 1998 (Schl�sser und G�rten der Mark).

61 Vgl. Berghaus 1853/56, Bd. 1, S. 667.
62 Das Rittergut R�hst�dt hatte 1921 zusammen 1.949 Hektar Wald, davon lagen 1.582 Hektar in 

Friedrichswalde (vgl. G�teradre�buch 1929).
63 Der Forst Friedrichswalde liegt ca. 1,5 km nord�stlich von Nitzow, zwischen Nitzow und Gl�wen. 

Nach dem Kauf von Quitz�bel erfolgte 1821 die Vereinigung der beiden Vorwerke Alt und Neu 
Buchholz sowie der Abbruch der Wirtschaftsgeb�ude in Alt Buchholz (au�er einem einzelnen F�r-
sterhaus) zur Vereinfachung der Wirtschaft und deren Neuerrichtung in Neu Buchholz. Der verwal-
tungsm��igen Vereinigung folgte 1824 die amtliche Benennung des neuen Gutes in Friedrichswal-
de, das 1850 eine Fl�che von 1.078 Morgen und 162 Quadratruten umfa�te, vgl. Enders 1997, S. 
223–224 und Berghaus 1853/56, Bd. 1, S. 667.

64 Borchmannshof liegt 2 km wests�dwestlich von Gl�wen, vgl. Enders 1997, S. 82–83: „1811 Kauf 
des unter der Gerichtsbarkeit des v. Jagow auf R�hst�dt stehenden Lehnschulzenguts zu Gl�wen 
durch Kaufmann Carl Borchmann in Rhinow; Gut vor einigen Jahren von der Gemeinde zu Gl�-
wen g�nzlich separiert, die Geb�ude gr��tenteils auf dem zum Gut geh�rigen Plan am �u�ersten 
Ende der Feldmark aufgef�hrt; Umfang fast 391 Morgen; 1812: Das vom Dorf Gl�wen abgebaute, 
ehemals Momhardt, jetzt Borchmann geh�rige Lehnschulzengut wird Borchmannshof benannt.“

65 Vgl. Torsten Foelsch (Bearb.): Chronik der Familie von Jagow. Mit Beitr�gen von Sophie von Ja-
gow, Anna von Jagow, Gottlieb von Jagow, Anna Schnurre, geb. von Jagow und Georg von Jagow 
sowie zwei Aufs�tzen von Carl und G�nter von Jagow, f�r den Familienverein von Jagow bearbei-
tet. Gro� Gottschow 1999 (nach dem in R�hst�dt ab 1880 gef�hrten Original).
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und das Nutzholz �berwiegend als Grubenholz gewinnbringend verkaufen konnte. 
Zust�ndig war hier zuletzt der Revierf�rster Bloetz, vor ihm sein Vater. Ihm unter-
stand noch ein zweiter F�rster, und beide bewohnten je einen kleinen Hof mit 
Viehhaltung f�r den eigenen Bedarf. „Von den umfangreichen Waldgebieten der 
Umgebung einwechselnd, fand sich bald viel Rotwild ein, dessen Bejagung erstma-
lig G�nther [v. Jagow] intensiv vorgenommen hat, was schon der Wildsch�den 
wegen sehr notwendig war. Damit dieselben finanziell weniger sp�rbar w�rden, 
haben G�nther und Carl [v. Jagow], sein Nachfolger im Besitz, die Jagd zeitweise 
verpachtet. In den weitl�ufigen Dickungen hielt sich immer viel Kahlwild, und in 
der Brunftzeit wechselten dann oft sehr gute Hirsche zu. Diese Zeit im kleinen 
Friedrichswalder Jagdhaus zu verbringen, hat sich f�r P�chter bzw. Besitzer meist 
gelohnt.“66 In den 1930er Jahren sah sich der letzte Besitzer von R�hst�dt, Carl v. 
Jagow (1882–1955) aus wirtschaftlichen Gr�nden allerdings gezwungen, Teile des 
Gutsforstes zu ver�u�ern, und zwar in Friedrichswalde fast 400 ha an Nobel-
Dynamit und in Quitz�bel 56 ha an den Staat im Zuge der Wasserbauma�nahmen 
f�r die Verlegung der Havelm�ndung. „Friedrichswalde hatte f�r R�hst�dt das f�r 
das Schlo� und f�r das Deputat der Angestellten und Arbeiter ben�tigte Brennholz 
zu liefern. Zum Transport wurden an kalten Wintertagen, wenn auf den Feldern 
sonst keine Arbeit durchgef�hrt werden konnte [und die oft grundlosen Wege ge-
froren waren], die Gespanne des R�hst�dter Betriebes eingesetzt. Die Fahrt hin 
und zur�ck erforderte einen langen Tag, jedes Gespann zog zwei gro�e Kastenwa-
gen und konnte nat�rlich nur Schritt gehen. Die Verteilung, Aufarbeitung und Sta-
pelung des antransportierten Meter-Holzes erforderte anschlie�end wochenlange 
Arbeit, wozu in der Regel die �lteren Arbeitskr�fte herangezogen wurden.“ 67

Folgen wir nun den Beschreibungen der jagdlichen Verh�ltnisse in R�hst�dt, wie 
sie Georg v. Jagow (1909–1993) aus den erhaltenen Jagdb�chern und eigenem Er-
leben rekonstruieren konnte. Sein Gro�vater G�nther v. Jagow war zeitlebens ein 
hochqualifizierter J�ger und hervorragender Sch�tze und hat „mit bewundernswer-
ter Akribie Aufzeichnungen aus der R�hst�dter Jagdgeschichte verfa�t, die von 
1875 bis 1925 alle jagdlichen Ereignisse l�ckenlos enthalten. Dieses von ihm per-
manent gef�hrte Jagdbuch besitze ich. Darin hat mein Gro�vater nicht nur jede in 
R�hst�dt, Quitz�bel und Friedrichswalde abgehaltene Gesellschaftsjagd mit ihren 
Strecken und Wildarten eingetragen, sondern auch die beteiligten Sch�tzen mit ih-
ren Einzelstrecken namentlich und mit h�chsteigenh�ndigem Namenszug jedes ein-
zelnen schriftlich festgehalten. �berdies enth�lt das Jagdbuch allj�hrlich die Ge-
samtstrecke allen erlegten Wildes in dem betreffenden Jagdjahr unter Erw�hnung 
s�mtlicher damals jagdbarer Tiere vom Rothirsch bis herab zu den Krammetsv�-

66 Georg von Jagow: Geschichte des Geschlechtes v. Jagow. Melle 1993, S. 217.
67 G�nter von Jagow: Meine Erinnerungen an die ersten 50 Jahre meines Lebens. B�ckeburg 1992 

und 1993 (unver�ffentlichtes Manuskript, Kopie im Archiv des Autors), S. 21.
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geln. So bietet dieses Buch eine unersch�pfliche Fundgrube f�r die Erkenntnis der 
jagdlichen Entwicklung in den R�hst�dter pp. Revieren. Es gibt auch Kunde, wer 
damals, d. h. im Verlauf von fast 2 Menschenaltern als Jagdgast geladen war und 
welche Schie�leistungen er erbracht hatte.
Mein Vater [Carl von Jagow], ebenfalls ein passionierter J�ger und guter Sch�tze 
hat diese jagdliche Chronik nicht in gleicher Form weitergef�hrt, aber statt dessen 
die Gesellschaftsjagden zwischen 1921 und 1945 unter Angabe der Sch�tzen und 
ihrer Einzelstrecken im R�hst�dter G�stebuch festgehalten. Auch dieses G�stebuch 
ist uns erhalten geblieben.68

Ich will nun versuchen, aus diesen insgesamt 70 Jahren R�hst�dter Jagdgeschichte 
einen – f�r unsere Nachfahren wissenswerten – Extrakt zu ziehen. Gro�vaters Auf-
zeichnungen beginnen mit Treibjagden in Friedrichswalde und Roddan ab 1875, 
die sich bis 1888 hinziehen, sich aber ab 1879 schon mit solchen im Quitz�bler 
Revier abwechseln. Dazu lud er im wesentlichen engere Verwandte, befreundete 
Nachbarn und ehemalige Regimentskameraden (1. Garde-Dragoner) ein, sowie 
Offiziere aus der Perleberger Garnison (11. Ulanen). 1888 starb sein Vater [Carl 
v. Jagow] und die Familie siedelte von Quitz�bel nach R�hst�dt �ber. Nunmehr 
erweitern sich die Eintragungen um die R�hst�dter Jagden. Dies bedeutet, da� von 
meinem Gro�vater die Jagdbezirke Gemeinde B�low, Gut und Gemeinde R�hst�dt, 
Gemeinde Abbendorf, Gemeinde Haverland, Gemeinde Lennewitz, Gut und Ge-
meinde Quitz�bel, Gutsforst Friedrichswalde mit Anteil der Gemeinde Nitzow und 
Roddan zu einer Gesamtgr��e von ca. 4.000 ha bejagt wurden. Die von B�low bis 
Friedrichswalde reichende Jagdbezirkskette wurde nur durch die Gemeinde 
Gnevsdorf unterbrochen. Allerdings wurde Abbendorf mit Haverland 1901 nicht 
wieder angepachtet, ein Zustand, bei dem es geblieben ist. Ebenso geschah es 
schon ab 1895 mit der Quitz�beler Gemeindejagd.
Nat�rlich wurde nicht allj�hrlich die ganze Region bejagt, was bei 7-10 Gesell-
schaftsjagden pro Jahr auch gar nicht m�glich gewesen w�re. Ebenso nat�rlich re-
vanchierten sich die Jagdg�ste, soweit sie Revierinhaber waren, f�r die R�hst�dter 
Einladungen, was ein st�ndiges Unterwegssein meines Gro�vaters w�hrend der 
Jagdsaison bedeutete.
Sein Jagdbuch bietet aber auch ein stolzes Zeugnis f�r die Verbesserung der Wild-
best�nde w�hrend der Zeit seines Wirkens. Auf die Jahresergebnisse bezogen fie-
len 1876/77 nur 59 Hasen, 1894/95 dann aber 912 (letzteres mit R�hst�dt und B�-
low). Am 14.1.1897 kam es in R�hst�dt und B�low zu einer Jagd, bei der sich das 
Wissen um die Einzelergebnisse lohnt:

68 Eine Auswertung desselben beh�lt sich der Autor noch vor.
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von Freier, Hoppenrade 69 Hasen
Graf von der Schulenburg, Vitzenburg 55 Hasen
Graf von Bernstorff, Raguhn 36 Hasen
Hauptritterschaftsdirektor von Buch 37 Hasen
Exzellenz Graf Herbert von Bismarck 34 Hasen
Hauptritterschaftsdirektor von Kroecher 32 Hasen
Graf von Hardenberg, Dr�nnewitz 29 Hasen
Jagdherr 33 Hasen

_________
322 Hasen

Diese Jagdstrecken wurden nicht wieder erreicht. Dennoch sei das Ergebnis der 
Jagd am 9.12.1921 in Gut und Gemeinde R�hst�dt unter meinem Vater als Jagd-
herrn noch erw�hnt und z. T. aufgeschl�sselt: Hasen insgesamt 266 St�ck, davon

von Schuckmann, Rohrbeck 42 Hasen
von Jagow, Streesow 41 Hasen
von Graevenitz, Quetz 37 Hasen
von Mitzlaff, Drosedow 32 Hasen
Graf von Wartensleben, Karow 28 Hasen
F�rst zu Stolberg, Rossla 26 Hasen
von Saldern (Plotsch) 25 Hasen
Graf von Rantzau, Pronsdorf 24 Hasen.

Ich gab [dieses Ergebnis] einmal dem mir gut bekannten Jagdkundler Prof. Dr. 
Rick, G�ttingen, der sich f�r die langj�hrige Entwicklung der Hasenpopulationen 
in Norddeutschland interessierte. Jedoch hielten die aus mehreren Einzelrevieren 
stammenden Daten der exakten Wissenschaft leider nicht stand. Fraglos hatte die 
R�hst�dter pp. Populationskurve vieles gemeinsam mit derjenigen auf den damali-
gen allgemeinen Umweltverh�ltnissen beruhenden in ganz Norddeutschland.
Daneben war R�hst�dt und Quitz�bel bekannt durch seine hohen Karnickelstrek-
ken. So brachte das Jagdjahr 1913/14 die H�chststrecke von 2.172 St�ck, nachdem 
das 19. Jahrhundert erstaunlicherweise noch v�llig karnickelrein gewesen ist. So 
hie� es f�r 1899/1900 im Jagdbuch ‚12 wilde Kaninchen’. Eine Erkl�rung f�r eine 
so steile Kurve aus dem Nichts mit stark schwankender Tendenz in der Folgezeit 
bliebe der jagdwissenschaftlichen Forschung noch vorbehalten. Interessant ist 
aber die Tatsache, da� es vor 1900 auch in Oberschlesien kaum Karnickel gab.
Seine gr��ten Hegeerfolge erzielte Gro�vater mit den Fasanen. Im Fr�hjahr 1883 
hatte er 10 Hennen und 2 H�hne ausgesetzt, bezogen von Graf Saurma aus Rup-
persdorf/Schlesien. Dieses Experiment wiederholte er im Folgejahr mit der glei-
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chen Bezugsquelle und mit 20 Hennen 1885 abermals, letztere jedoch aus dem kro-
sigkschen Rathmannsdorf stammend. Erlegt wurden 1885 schon 5 H�hne und im 
Jahre 1908/09 als bestes Ergebnis 366 St�ck. Der Fasanenbesatz blieb eigentlich 
bis 1945 recht gut.
In der Elbniederung hat sich die Entenjagd eigentlich immer gelohnt. Dar�ber g�-
be es sensationelles kaum zu berichten, wenn nicht der ‚Schafwehl’ gewesen w�re, 
ein Teich von knapp 1 Morgen Gr��e s�dlich von Quitz�bel, eingebettet in eine 
Kieferndickung, sp�ter in hohe Kiefern und damit eine von den Enten sehr begehr-
te Ruhezone nach erfolgtem Nachtmahl auf den Getreidestoppeln der weiteren 
Umgebung. Dieser sogenannte Morgeneinfall wird erstmals 1879 erw�hnt, danach 
erst wieder 1887 und 1897, ab dann aber fast j�hrlich, jedoch jeweils nur einmal. 
Beteiligt waren nur 2-3 Sch�tzen in stabil gebauten, gedeckten St�nden mit je 1 
Ladegehilfen. W�hrend 1879 nur 34 Enten zur Strecke kamen, steigerte sich das 
Ergebnis auf 243 St�ck im Jahre 1908. Dabei erlegte allein der Jagdherr an die-
sem Morgen 143 St�ck h�chstpers�nlich. Eine Teilnahme an diesen – in jeder Be-
ziehung einmaligen – Erlebnissen gew�hrte der Jagdherr nat�rlich nur ganz be-
vorzugten Freunden und Verwandten. Letztmalig erw�hnt wird die ‚Schafwehl’  
am 30.8.1938 mit 104 Enten, von denen mein Vater als damaliger Jagdherr 52, 
[der Westprignitzer Kreisj�germeister] Herr [Ottokar] von Moellendorff-Krampfer 
[1876–1945] 31 und mein Bruder Achatz [1910–1941] 20 Enten erlegten. Es ist 
mir heute noch nicht vorstellbar, wie die damaligen Sch�tzen einschlie�lich der 
Flintenspanner w�hrend eines aufd�mmernden Morgens derartige maximale Lei-
stungen erreichen konnten.
Gro�vaters Jahresberichte enthalten neben allem Raubwild und Raubzeug mit 
Hunden und Katzen auch Krammetzv�gel und interessanterweise ebenfalls St�r-
che. Beispielsweise sind 1.520 Krammetzv�gel im Jagdjahr 1883/84 aufgef�hrt 
und letztmalig 1907/08 nur 34 St�ck. Ob man sie mit ‚Donnenstiegen’ fing oder mit 
‚Vogeldunst’ erlegte, wei� ich leider nicht. Verst�ndlicher ist mir die Notwendig-
keit, die zahlreichen St�rche der Elb- und Karthaneniederung, welche den Jungha-
sen gef�hrlich waren, zu dezimieren. 1887 bis 1913 schwankte der j�hrliche Stor-
chenabschu� zwischen 1 bis 15, erreichte aber 1899 sogar 29 St�ck. Seit 1914 kam 
dann wohl das Storchengesetz f�r diese V�gel voll zum Tragen.
Unerw�hnt blieb bisher das Hochwild. Sauen fanden sich nur als Wechselwild, 
dies sowohl in Friedrichswalde wie in Quitz�bel. Aber nach dem 1. Krieg steckten 
sie auch schon manchmal fest in den Friedrichswalder Dickungen und wurden dort 
auch bejagd. Rotwild wird (mit 2 geringen Hirschen) erstmals 1877/78 erw�hnt 
und dann bleiben die Ergebnisse recht gering bis etwa zur Jahrhundertwende, so-
dann aber mit einer Aufbesserung nach Zahl und Qualit�t. Die Anzahl der erlegten 
Hirsche war aber stets relativ gering gegen�ber dem Kahlwildabschu�. In der gro-
�en Friedrichswalder Forst entwickelte sich eine ‚Kinderstube’, die dem Brunftbe-
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trieb recht abtr�glich war. Noch in den 30er Jahren rechnete man mit etwa 60 
St�ck Standwild. Dieses Jagdrevier war jedoch im Verlauf von 60 Jahren 2 oder 3 
Mal verpachtet. Gro�vater und Vater erlegten ihre Hirsche lieber woanders als 
Gast, was ihnen weit billiger wurde, als der Hirsch inmitten eines eigenen, sehr er-
heblich forstsch�dlichen Wildbestandes. Beide – d. h. vermehrt mein Vater – weil-
ten zur Brunftzeit h�ufig beim F�rsten Stolberg-Ro�la im S�dharzrevier Schwie-
derschwende, obwohl die Harzhirsche damals als geringwertig bekannt waren.69

Der Harzer Vierzehnender meines Gro�vaters […] zeigt auch keine normal guten 
Ausma�e.70 Dennoch bestand in den letzten 10 Jahren eine starke Bindung meines 
Vaters an sein Rotwildrevier. In der ‚hohen Zeit’ blieb er ganz in seinem dortigen 
alten Jagdhaus (von seinen Enkeln deshalb ‚Hohes Schlo�’ genannt) und pirschte 
zusammen mit seinem treuen Revierf�rster Bl�tz, der ihn oft zum Erfolg gebracht 
hat. [...] Das Rehwild war in R�hst�dt und Quitz�bel recht zahlreich. Doch Kapi-
talb�cke geh�rten zu den Seltenheiten, obwohl das Biotop dem Rehwild sehr zusa-
gen mu�te. Vielleicht wurde f�r eine optimale Wildbestandsdichte nicht gen�gend 
gesorgt. Vielleicht konnte auch das �sungsangebot mit dem auf guten B�den nicht 
konkurrieren. [...] Nach dem Ende der Jagow-Zeit interessiert uns das jagdliche 
Geschehen in den alten Revieren verst�ndlicherweise nur wenig. Durch einen Sohn 
unseres alten Dieners Ferdinand, namens Bernhard Lillge, der dort z. Zt. jagdaus-
�bend ist, wei� ich nur, da� sich die Sauen vermehrt haben und sogar in R�hst�dt 
vorkommen. Im �brigen sollen in R�hst�dt z. Zt. [1993] 17 Storchnester existieren, 
nachdem viel Gel�nde der Vern�ssung und Versumpfung wieder anheim gefallen 
ist. So werden die St�rche vermutlich auch den neuen J�gern ein �rgernis gewor-
den sein so wie ihren Vorg�ngern aus der besseren Zeit vor hundert Jahren.“71

Diese sehr pers�nlichen Erinnerungen von Georg v. Jagow, der selbst Forstwirt mit 
Leib und Seele war, werden noch durch ebenso eindringliche wie liebevolle Erin-
nerungen seines Bruders G�nter v. Jagow (1911–2000) erg�nzt, die er f�r seine 
Kinder und Geschwister 1992 und 1993 niedergeschrieben hat. Auch sie sind ein 

69 Gelegentlich wurde G�nther von Jagow auch zu Hofjagden des Kaisers in der Letzlinger Heide ge-
laden. Auf dem durch eine Heliograv�re seinerzeit weit verbreiteten und im Auftrage Kaiser Wil-
helms II. entstandenem Gem�lde Conrad Freybergs von der Hofjagd in Letzlingen am 15. Und 16. 
November 1895 ist unter den Jagdg�sten auch G�nther von Jagow mit seinem Vetter Bernhard von 
Jagow a. d. H. Calberwisch (1840-1916) abgebildet (vgl. u. a. F�rst Otto zu Stolberg-Wernigerode. 
Schlo�herr, Diplomat, Politiker, Katalog zur Ausstellung, Halle 1996, S. 43, Abb. 57).

70 Die Troph�e hing bis Mai 1945 als kostbarer Schmuck an der Wand im Vestib�l des R�hst�dter 
Schlosses.

71 Vgl. Torsten Foelsch (Bearb.): Chronik der Familie von Jagow. Mit Beitr�gen von Sophie von Ja-
gow, Anna von Jagow, Gottlieb von Jagow, Anna Schnurre, geb. von Jagow und Georg von Jagow 
sowie zwei Aufs�tzen von Carl und G�nter von Jagow, f�r den Familienverein von Jagow bearbei-
tet, Gro� Gottschow 1999 (nach dem in R�hst�dt ab 1880 angelegten Original), S. 45-48. - Inzwi-
schen (2011) werden seit fast 20 Jahren kontinuierlich �ber 30 Storchennester in R�hst�dt gez�hlt, 
die jedes Jahr besetzt sind und zu einer wahren Touristenattraktion von �berregionaler Bedeutung 
geworden sind.
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Abgesang an die einst bestimmende alte Welt der adligen Jagd. „Eine relativ gro�e 
Rolle spielte auf dem Land nat�rlich die Jagd, und unser Vater legte gro�en Wert 
auf entsprechende Anleitung und Ausbildung seiner S�hne, vor allem auf den sach-
gem��en Umgang mit der Waffe. Mit dem Tesching fing es an, sp�ter kam dann die 
Doppel-Flinte und schlie�lich die B�chse. Eine Flinte bekam ich nach meiner Er-
innerung mit 14 Jahren [also 1925], als ich bereits in Brandenburg [auf der Rit-
terakademie] war, und eine B�chse zwei oder drei Jahre sp�ter. Unsere ‚Opfer’ 
waren in dieser Reihenfolge Spatzen, Ratten, Eichh�rnchen, sp�ter mit der Flinte 
Kr�hen, Kaninchen, Hasen, Enten, Fischreiher und schlie�lich auch Rehb�cke. 
Um meinen ersten zur Strecke zu bringen, ben�tigte ich drei Jahre, hierbei betreut 
und beaufsichtigt vom J�ger Moritz Kort. Von ihm und aus eigener Erfahrung 
lernte man das Verhalten in freier Wildbahn. Schwarzwild gab es damals in R�h-
st�dt nicht, daf�r allerdings noch Fasanen. Diese sowohl wie Hasen wurden fast 
ausschlie�lich auf den winterlichen Treibjagden gejagt in der Zeit zwischen dem 1. 
Oktober und 15. Januar. Entweder waren dies Feldjagden mit gro�en Kesseln, zu 
der die Nachbarn wie M�llendorffs [Krampfer], Salderns [Plattenburg und Wils-
nack], Putlitz’s [Wolfshagen], Kleist [Karthan] und O. Herrmann Kamlah [Grube] 
oder Vaters Regiments-Freunde eingeladen wurden, oder kleine Vorstehtreiben in 
den Eichenbest�nden und auf dem Werder. Diese kleineren Jagden waren vor-
nehmlich der Jugend vorbehalten. Im Unterschied zu den heutigen Jagden, bei de-
nen es mehr Gewehrtr�ger als Treiber gibt, kamen damals auf einen Sch�tzen im 
allgemeinen drei Treiber.“72

Heute wird die Jagd in R�hst�dt genossenschaftlich betrieben, d. h. die nach 1990 
auch hier von den Landeigent�mern gegr�ndete Jagdgenossenschaft hat die Jagd 
verpachtet. Zu den Jagdp�chtern geh�ren heute Nachfahren des letzten Gutsbesit-
zers von R�hst�dt, Carl v. Jagow. Und hier schlie�t sich, wie auch in Wolfshagen, 
der Kreis. Nach dem j�hen Ende der alten Ordnung 1945 und dem Untergang des 
ostelbischen Gro�grundbesitzes wurden jahrhundertealte Bindungen und Gewohn-
heiten gekappt und nach den politischen und wirtschaftlichen Umw�lzungen 1989 
wieder neu, nun aber unter anderen gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen 
gekn�pft.

72 G�nter von Jagow: Meine Erinnerungen an die ersten 50 Jahre meines Lebens. B�ckeburg 1992 
und 1993 (unver�ffentlichtes Manuskript, Kopie im Archiv des Autors), S. 25.
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Abb. 1: Forsthaus Wolfshagen, Fotografie von Max Zeisig (1898).

Abb. 2: Forsthaus Plattenburg, Fotografie von Max Zeisig (1898).
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UWE CZUBATYNSKI

Glocken, Geld, Gesch�tze. Ein Schreiben der Stadt Perleberg an L�beck und 
der Glockengie�er Hinrik van Kampen

Angesichts der vielf�ltigen Handelsbeziehungen kann es nicht verwundern, da� 
auch im fr�hen 16. Jahrhundert rege Kontakte zwischen den gro�en K�stenst�dten 
einerseits und den kleinen St�dten der Prignitz andererseits existierten. Die meist 
nur in geringen Resten erhaltenen Archive des ausgehenden Mittelalters erlauben 
es freilich nur selten, diese Beziehungen genauer zu untersuchen. Insofern ist es ein 
besonderer Gl�cksfall, da� im Stadtarchiv L�beck einige Quellen �berliefert sind, 
die die Verbindungen zu den brandenburgischen Territorien etwas n�her beleuch-
ten.1 Allerdings sind diese eher der privatrechtlichen Sph�re zuzurechnen, da unter 
der immer weiter erstarkenden Landesherrschaft der Hohenzollern die Zeiten han-
sischer Herrlichkeit l�ngst der Vergangenheit angeh�rten.2

Genauer untersucht werden soll im folgenden ein Schreiben der Stadt Perleberg an 
die Stadt L�beck vom 14. M�rz 1522, das sich in der dortigen Empf�nger�berliefe-
rung erhalten hat. Dieses relativ kurze Schriftst�ck, das sich auch nach einer Tran-
skription an manchen Stellen dem vollen inhaltlichen Verst�ndnis hartn�ckig wi-
dersetzt, mu� wegen der indirekten Bezugnahme auf den ber�hmten Glockengie�er 
Hinrik van Kampen von besonderem Interesse sein. Der Wortlaut dieses Briefes 
(Zeichensetzung sowie Verwendung von u und v werden modernisiert, Gro�schrei-
bung nur bei Eigennamen und Satzanf�ngen, die Zeilenz�hlung ist in den Text ein-
gef�gt) stellt sich folgenderma�en dar:

Archiv der Hansestadt L�beck, Altes Senatsarchiv, Externa, Deutsche Territorien 
Nr. 4854: Perleberg an L�beck, Vorladung der Witwe des Hinrick van Campen 
wegen ihrer Anspr�che auf G�ter ihres Mannes in Perleberg, 1522 M�rz 14. Pa-
pier, Sekretsiegel als Oblate auf der R�ckseite.

[1] Unnse garwillige fruntlike dinste tovornn. Eraftigen wolwysenn gunstigenn [2] 
hernn unnd guden frundhe. Iuwir ersame wysheiden scryventh von wegenn [3] der 

1 Vgl. Uwe Czubatynski: Erkundungen im Stadtarchiv L�beck. In: Mitteilungen des Vereins f�r Ge-
schichte der Prignitz 8 (2008), S. 160–162.

2 Zur richtigen Einordnung der hansischen Kontakte siehe Lorenz Friedrich Beck: Die Prignitzst�dte 
Perleberg, Pritzwalk, Kyritz und Havelberg und die Hanse. In: Jahrbuch f�r die Geschichte Mittel-
und Ostdeutschlands 52 (2006), S. 89–152; Lorenz Friedrich Beck: Gewandschneider, Tuchmacher 
und die Hanse. St�dtische Verfassung und Handelsbeziehungen Pritzwalks im Mittelalter. In: Mit-
teilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 8 (2008), S. 42–54 und Romy Stra�enburg: Die 
Kleinstadt Perleberg im 14. Jahrhundert. In: Berichte und Forschungen aus dem Domstift Branden-
burg 1 (2008), S. 100–120.
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vormu[n]der zeligen Hinrick von Campen nagelaten wedewen mitsambt [4] orher 
ingelechtenn supplication[n]. Dar inne iuwe ersame wysheide o[ve]r [etc.?] de ge-
nanten [5] vormu[n]der vormelden, dat wy unnse clachte vor iuwe ersame wyshei-
de aver [6] de iuwen ansteld[en?] unnd de besathe losscheldend orhes vorsendes 
geboten etc. Wo denne [7] iuwir ersame wysheide scrifte unnd der berurthen sup-
plication[n] wyder inhaltenn, [8] hebben wy to guder mathenn vornhamen unnde 
geven dar up i[u]wen ersamen [9] wisheyden fruntlikenn to erkennenn, dat wy uns 
des allenthalvenn [10] by unn�enn gnedigstenn hernn marcg[ra]ven to Brandem-
burg, den churfurstenn etc. [11] berathslagget, uns dann orhe k[ur] f[urstlichen] 
g[naden] dar up gesecht: dewyle sulke twe bussenn tho [12] P[er]leberge vor der 
stadt beschatenn unnd enttwey geschatenn, schal de nagelaten [13] wedwe zeliger 
Hinrick von Campen von rechtens wegen vor deme gerichte to [14] Perleberge, dar 
sulkens gescheen is, rechtens lyden unnd sigk des halven dar [15] rechtverdigenn 
lathenn. Sulkens wollet wy iuwen ersamen wisheydenn [16] in fruntlikenn antwor-
de unvormeldet nicht laten. Unnd iuwe ersame wysheyde [17] wollet der bemelten 
wedewen dyt sulffte to erkennenn geven unnd dar tho [18] vormogen, dat se orhes 
rechtens middewekens na Remi[ni]sc[er]e negest komenn [19] ludt der citation an-
werve unnd orhe gelt mit rechte entsette. Dat wyllenn [20] wy alletydt mit groten 
willenn um[me] iuwe ersame wysheide im[m] gelykenn [21] effte vele grotternn 
sakenn alle tydt mit groten willen wedder vordenenn. [22] Gade allemechtich be-
vhalenn. Screven to P[er]leberge ilende unnder unnser stadt [23] secret am[m] fry-
dage na Invocavit anno m[ind]er [?] yar xxij�. [24] Borgermeister und rathman-
n[en] [25] der stadt P[er]leberge.

Au�enseite: Oblatensiegel auf Papier, Adresse: Denn erhaftigen alwysenn Herrn 
Borgermesternn und Rathmannen der Stadt Lubeke unnsernn gunstigenn Hernn 
unnd guden Frundenn. Dar�ber Eingangsvermerk der Kanzlei: p[raesentatum] … 
19 mensis martii 1522.

Bezeichnend an dem Schreiben Perlebergs ist zun�chst der Umstand, da� sich die 
Stadt in der strittigen Rechtsfrage an den Kurf�rsten gewendet hatte und ihrer Ant-
wort an L�beck damit offensichtlich mehr Gewicht verleihen wollte. Der Kurf�rst 
wiederum verwies die Klagesache verst�ndlicherweise zur�ck an das Stadtgericht 
von Perleberg, weil dieses als �rtlich zust�ndige Instanz dar�ber befinden mu�te. 
Der Perleberger Rat forderte daraufhin die Witwe des Hinrik van Kampen mittels 
einer Vorladung („citation“) auf, vor dem Perleberger Gericht zu erscheinen (vgl. 
Zeile 17 bis 19). Daf�r war, wie es scheint, eine extrem kurze Frist von f�nf Tagen 
angesetzt, n�mlich der Mittwoch nach Reminiszere, an welchem der Brief laut dem 
Eingangsvermerk �berhaupt erst in L�beck eintraf.
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Wie dieser Streitfall ausging, l��t sich in Ermangelung weiterer schriftlicher Nach-
richten nicht beurteilen. Um was es in diesem Streit �berhaupt ging, l��t sich nur 
ansatzweise kl�ren. Das Problem waren offenbar „twe bussenn“ (Zeile 11 bis 12), 
also zwei Gesch�tze, die ihre Erprobung vor der Stadt wohl nicht unbeschadet 
(„enttwey geschatenn“) �berstanden hatten. Man wird sich denken k�nnen, da� die 
Stadt Perleberg aufgrund dieser Umst�nde nicht geneigt war, den Arbeitslohn –
vielleicht auch Materialkosten – an den Gie�er bzw. seine Witwe auszuzahlen. Da� 
sich die Glockengie�er eben wegen des notwendigen Materials (Bronze) zugleich 
auch als „St�ckgie�er“ mit der Herstellung von Kanonen besch�ftigten, d�rfte zu 
dieser Zeit und noch lange danach keine Ausnahme, sondern der Regelfall gewesen 
sein. F�r die st�dtische Geschichte ist diese kleine Notiz insofern von Interesse, als 
da� auch Perleberg im 16. Jahrhundert durchaus noch in einem verteidigungsf�hi-
gen Zustand gewesen sein mu�.
Nun ist es ein nicht weniger gro�er Gl�cksfall, da� sich im Stadtarchiv Perleberg 
auch ein Schreiben der Stadt L�beck erhalten hat, das eindeutig in die Vorge-
schichte dieses Streitfalles geh�rt.3 L�beck schreibt darin in Sachen seines B�rgers 
„Hynrick van Campen“, der f�r Perleberg „ver halve Slangenn“ gegossen und vom 
B�chsenmeister gepr�ft abgeliefert hatte, aber offenbar nicht bezahlt worden war. 
Dieser Brief – die reiche Stadt L�beck schrieb im Unterschied zu Perleberg auf 
Pergament – datiert vom 4. Juni 1520 („Mandage na Trinitatis anno etc. Twyn-
tich“) und geht damit dem oben edierten Schreiben voraus. Hieraus ist ersichtlich, 
da� sich die Auseinandersetzungen lange hinzogen und der im Juni 1520 noch am 
Leben befindliche Hinrik van Kampen dar�ber verstarb.
�ber die Biographie des Hinrik van Kampen, der seit 1506 als selbst�ndiger Glok-
kengie�er in Norddeutschland t�tig war, ist nur relativ wenig bekannt. Durch die 
Inschriften war jedenfalls gesichert, da� er 1518 – m�glicherweise als eine seiner 
letzten gr��eren Auftr�ge – auch die Glocken der Perleberger Jakobikirche gegos-
sen hat.4 Mit einem Durchmesser von 2,02 m, einem Gewicht von ca. 5.000 kg und 

3 Stadtarchiv Perleberg, Urkunden Nr. 137: Briefe vom B�rgermeister und Rat in L�beck in Schuld-
sachen ihrer B�rger, 1520-1521 (erstmals erw�hnt in: Katalog der in dem st�dtischen Archiv in Per-
leberg befindlichen Urkunden und Akten von besonderem historischen Wert. Perleberg 1907). Das 
zweite darin befindliche Schreiben datiert von 1521 M�rz 7 („Donredage negest na Oculi Anno etc. 
xxj�“) und betrifft eine andere Schuldsache. Vgl. Friedrich Beck: Urkundeninventar des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs. Kurmark Teil 2. Berlin 2002, S. 298 Nr. 7217 und Nr. 7219 (Ver-
�ffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs; 45). Bei Lieselott Enders: Die Prig-
nitz. Geschichte einer kurm�rkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Potsdam 2000, 
S. 478 Anm. 1323 ist der Brief von 1520 irrt�mlich als Beleg f�r die Beraubung des Hinrik van 
Kampen herangezogen.

4 Die Kunstdenkm�ler des Kreises Westprignitz. Bearb. von Paul Eichholz, Friedrich Solger, Willy 
Spatz. Berlin 1909, S. 227–229 (Die Kunstdenkm�ler der Provinz Brandenburg; I/1). Vgl. F[elix] 
Wolff: Die Glocken der Provinz Brandenburg und ihre Gie�er. Berlin 1920, S. 88 und 162 ohne 
weiterf�hrende Erkenntnisse. Gewicht und Schlagton sind nur �berliefert in einem Kostenanschlag 
der Firma Ohlsson in L�beck vom 16. Mai 1916 (Pfarrarchiv Perleberg, Pb 569/350).
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dem Schlagton Fis hatte die gro�e Glocke imposante Ma�e, und auch die zweite, 
nach der heiligen Katharina benannt, war mit 1,58 m, ca. 3.000 kg Gewicht und 
dem Schlagton A nicht eben klein. Die offenbar danach f�r die Stadt angefertigten 
Gesch�tze waren daher, modern gesprochen, ein Folgeauftrag. Aus der Literatur ist 
ferner bekannt, da� er von 1507 bis 1517 f�r die Herz�ge von Mecklenburg Ge-
sch�tze und gelegentlich auch Glocken (Gadebusch 1508, Kl�tz 1508 und 1513, 
Schwerin) go�.5 Im Jahre 1518, also mehr oder weniger parallel zu den Arbeiten in 
Perleberg, fertigte er auch eine reich verzierte Barbara-Glocke von gut 36 Zentnern 
Gewicht f�r die Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde an.6 Sie ist bis heute, 
wenn auch l�ngst gesprungen und daher jetzt vor der Kirche aufgestellt, mit ihren 
Reliefs (darunter eine Kreuzigungsszene und Maria auf der Mondsichel) erhalten 
geblieben. Der Tod des Hinrik van Kampen wurde in der einschl�gigen Literatur 
bisher vermutungsweise auf das Jahr 1524 datiert.7 Durch das hier edierte Schrei-
ben l��t sich sein Todesdatum jedoch auf vor dem 14. M�rz 1522 (und nach dem 4. 
Juni 1520) eingrenzen. Da sich seine Witwe aus L�beck meldete, ist sein eigentli-
cher Wohnsitz ohne Zweifel dort zu suchen. Ob er tats�chlich auch in seiner Hei-
matstadt verstarb oder w�hrend ausw�rtiger Arbeiten vom Tod �berrascht wurde, 
l��t sich nicht entscheiden.
Relativ gut unterrichtet sind wir �ber den Perleberger Glockengu�, zumindest was 
die finanziellen Rahmenbedingungen betrifft, durch das sogenannte Rote Buch. 
Dieser im Stadtarchiv �berlieferte Band, das einzige vollst�ndig erhaltene Perle-
berger Stadtbuch, enth�lt Eintr�ge ab 1475, die allesamt niederdeutsch abgefa�t 
sind und im wesentlichen mit dem Jahr 1546 enden.8 Auf Seite 360 befindet sich 
ein Eintrag „Von den dreen klocken nyge to getende“, in welchem die beiden Vor-
steher der Jacobikirche gegen�ber dem Rat im Beisein des „kerkhern“ (Pfarrers) 
Wichmann Gladow Rechenschaft ablegen.9 Genannt werden darin die „grote klok-
ke“, die „apostel klocke“ und die „Schellklocke“ sowie Kosten von zusammen 619 
fl. (Gulden). Davon blieben verschiedene Schulden gegen�ber dem Rat; zu zahlen 

5 Leopold von Ledebur: Beitrag zur Glockenkunde der Mittelmark. In: M�rkische Forschungen 6 
(1858), S. 122–146, speziell S. 133–134.

6 Rudolf Schmidt: Geschichte der Stadt Eberswalde. Band 1: Bis zum Jahre 1740. Eberswalde 1939, 
S. 408–409; Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkm�ler. Brandenburg. Bearb. von 
Gerhard Vinken und anderen. M�nchen, Berlin 2000, S. 254.

7 Brigitte Lohkamp: Kampen, Heinrich von. In: Neue deutsche Biographie, Bd. 11, Berlin 1977, S. 
89–90. Weiteres siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Hinrik_van_Kampen (2011-01-30) mit der Nen-
nung von Glocken im heutigen Schleswig-Holstein.

8 Benutzt wurde eine 1935 von M[ax] Z[eisig] angefertigte Abschrift, die mit Bleistift auf losen Bo-
gen von schlechtem Papier geschrieben ist und entsprechend der Seitenz�hlung des Stadtbuches 
386 Seiten umfa�t. Zumal kein Register existiert, w�re eine moderne Edition dieses Stadtbuches 
dringend erw�nscht.

9 Zu Wichmann (von) Gladow, der wegen der Inkorporation der Jacobikirche in das Domkapitel zu-
gleich Domherr von Havelberg war und am 22. September 1524 verstarb, siehe Gottfried Wentz: 
Das Bistum Havelberg. Berlin 1933, S. 165 und 184 (Germania sacra; I/2).
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waren ferner dem B�rgermeister Titke Roden und seiner Frau j�hrlich 8 fl. f�r eine 
Anleihe von 400 fl., dem Hospital St. Georgen 2 fl. Zins f�r 50 fl., der Kirche St. 
Nikolai 36 fl. kurzfristiges Darlehen f�r � Wispel Roggen sowie Spenden frommer 
Leute „nach lude eynes Registers in Sunthe Jacobs schap up dem Rathhusse“. Der 
Eintrag ist datiert „actum am Sondage Conversionis Sancti pauli apostoli anno dni 
XVc Septimo decimo“, also am 25. Januar 1517. Daraus l��t sich schlie�en, da� die 
Verhandlungen �ber den Glockengu� eine geraume Zeit in Anspruch nahmen. 
Nach der �berschrift zu urteilen (hochdeutsch: „Von den drei neu zu gie�enden 
Glocken“), waren die Glocken zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt, so 
da� der Eintrag vielmehr als Absicherung der finanziellen Planung zu verstehen ist.
Auffallend ist, da� fast zwei Drittel der Gesamtsumme von dem frommen, kinder-
losen B�rgermeister Titke Roden vorgeschossen wurden, der sich durch verschie-
dene Verm�chtnisse einen Namen gemacht hat.10 Allerdings scheint das Geld im-
mer noch nicht ausgereicht zu haben, weil weitere Eintr�ge von 1518 (Stadtbuch S. 
192 bis 193) davon Nachricht geben, wie sich die Vorsteher der Jacobikirche das 
Geld f�r die gro�e Glocke zusammenborgten. Die separaten, genau datierten Ein-
tr�ge nennen folgende Geldgeber, die jeweils durch die namentlich genannten Vor-
steher mit „fulbort“ (Zustimmung) des Rates handelten und ihr Kapital erstattet be-
kommen sollten, wenn ihre Institution Schaden erleiden w�rde: St. Georgen 30 fl., 
St. Nicolai 14 fl., St. Spiritus 50 fl., Kapelle Crucis oder Jerusalem 9 fl., St. Ger-
trud 5 fl. Alles in allem zeigen diese Notizen, wie enorm schwierig es zu jener Zeit 
in Ermangelung von Banken war, eine gr��ere Summe Bargeld zu beschaffen. Die 
Erw�hnung von drei zu gie�enden Glocken macht es zumindest wahrscheinlich, 
da� entgegen der Darstellung in der �lteren Literatur nicht nur zwei, sondern tat-
s�chlich drei Glocken durch Hinrik van Kampen gegossen wurden. Ob es sich bei 
der dritten Glocke um die sogenannte Vorschlageglocke mit 0,67 m Durchmesser 
(mit Inschrift, aber ohne Jahreszahl) oder die in der einstigen Laterne des Kirch-
turms h�ngende Stundenglocke handelte, lie� sich zun�chst nicht ausmachen, da 
ein Schriftvergleich nicht mehr m�glich und eine eventuelle Inschrift oder Datie-
rung der Stundenglocke nicht �berliefert ist. Den Beweis daf�r, da� tats�chlich drei 
Glocken gegossen wurden, liefert aber ein Eintrag in dem �ltesten Aktenverzeich-
nis des Pfarrarchivs Perleberg aus dem Jahre 1689, in welchem es unter der Num-
mer 119 hei�t:11 „3 Glocken in der Pfarr Kirche zu Perleberg, eine unter dem Nah-
men Maria, die andere unter dem Nahmen Anna und die dritte unter den [!] Nah-
men Osanna eingewiehet [!], wo bey denen welche des Mittages und abends auf ih-
ren Schlag bethen, ein gewi�er Abla� gegeben wird, Anno 1620 [sicher Schreib-

10 Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Band A I (1838), S. 106 und S. 
202–203, ausf�hrlich zu seinem ungedruckten Testament siehe Victor Herold: Perleberg. Die gro�e 
Wandlung [Reformation]. In: Jahrbuch f�r Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 39 (1964), 
S. 7–41.

11 Pfarrarchiv Perleberg (Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg): Pb 69/106, Bl. 25r.
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fehler f�r 1520].“ Dieser pergamentene Abla�brief, mit gro�er Wahrscheinlichkeit 
von den Havelberger Bisch�fen ausgestellt, ist nicht erhalten geblieben und daher 
nicht in seinem vollen Wortlaut bekannt. Der zusammenfassende Eintrag im Ak-
tenverzeichnis �berliefert aber nicht nur die offiziellen, vom Eintrag im „Roten 
Buch“ abweichenden Namen der Glocken, sondern zeugt auch von der offenbar 
mit erheblicher Zeitverz�gerung erfolgten Einweihung des Gel�uts.
Die Jacobikirche hatte sich 1518 mit der Herstellung dieser neuen Glocken sicher 
auf l�ngere Zeit verschuldet. Daf�r konnte sich die Kirche r�hmen, ein f�r eine 
Kleinstadt au�ergew�hnlich gro�es und wertvolles Gel�ut zu besitzen. Es war –
abgesehen von der wohl 1546 erfolgten Aufstellung des steinernen Rolands – die 
letzte gro�e k�nstlerische Leistung, die die Stadt Perleberg im Zusammenwirken 
aller Beteiligten vollbracht hat. F�r die Kunstgeschichte wie f�r die Kirchenge-
meinde war es daher eine gleicherma�en gro�e Katastrophe, da� diese Glocken bei 
dem Brand des Kirchturms im Jahre 1916 vollst�ndig vernichtet wurden.12 Nur 
Gipsabdr�cke und Zeichnungen des Glockenschmucks haben die Zeiten �berdau-
ert. Als Ersatz konnten 1917 und 1922 lediglich zwei Gu�stahlglocken aus Bo-
chum beschafft werden (Schlagton a, Durchmesser 1,02 m, Gewicht 669 kg und 
Schlagton fis, Gewicht ca. 1.150 kg).13 Der Stadt Perleberg wieder zu einem an-
sehnlichen Gel�ut aus Bronze zu verhelfen, bleibt also eine lohnenswerte Aufgabe 
f�r die Zukunft.

12 Siehe dazu [Christian] Gro�mann: Der Perleberger Kirchturmbrand und die Vernichtung der Glok-
ken am 27. November 1916. In: Unsere Heimat. Lose Bl�tter aus der Prignitz 1917, S. 3–10; Franz 
Grunick: Der Perleberger Kirchturmbrand. In: ders., Chronik der Kreis- und Garnisonstadt Perle-
berg. Perleberg 1939, S. 157–161; Paul Viereck: Dem Kirchturm-Hahn von St. Jakobi zum Ge-
d�chtnis. In: Unsere Heimat. Bl�tter aus der Prignitz 2 (1956), S. 343–350; G�nther Seier: Der 
Kirchturmbrand von 1916 und die Turmknopfakten von 1826 und 1851/54. In: Von Ziegeln, Ta-
bakspinnern und anderem. Hrsg. von G�nther Seier. Perleberg 1986, S. 3–8 (Ver�ffentlichungen 
des Kreisheimatmuseums Perleberg; 3).

13 Pfarrarchiv Perleberg (Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg), Lagerbuch der Jakobikirche 
Pb 291,1/� 843. Die Stahlglocken erklingen also genau eine Oktave h�her als die beiden gro�en 
Glocken von 1518.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

97

Schmuck der gro�en Glocke mit Mondsichelmadonna (Kunstdenkm�ler 1909, S. 229).
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Brief der Stadt Perleberg an die Stadt L�beck vom 14. M�rz 1522.
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GISELA M�NCKE

Johannes Klincke Leontinus est possessor huius libri. Ein Exlibris aus dem 
Jahr 1564

Das 16. Jahrhundert gilt als fr�he Bl�tezeit der Exlibris. Meist waren es weniger 
bekannte K�nstler, die jene Zeichnungen anfertigten, die dann mit dem Namen des 
Bucheigners als Holzschnitt oder Kupferstich gedruckt auf die Innenseite des vor-
deren Einbanddeckels geklebt wurden. Im Auftrag der Besitzer haben aber auch 
namhafte Maler wie D�rer, Holbein d. J., Jost Amman und andere solche Klein-
graphiken geschaffen. Die dargestellten Motive waren h�chst unterschiedlich. Zu-
n�chst �berwogen Wappen der adeligen Eigner, dazu kamen je nach den W�n-
schen der Auftraggeber auch Portraits, Allegorien, Embleme, Sinnspr�che und vie-
les mehr. Im Allgemeinen bezieht sich jedenfalls die bildhafte Darstellung indivi-
duell auf die Person des Bucheigners beziehungsweise auf die besitzende Instituti-
on.
Einen solchen Zusammenhang vermisst man bei dem gedruckten Exlibris eines Jo-
hannes Klincke von 1564 in einem Sammelband des Germanischen Nationalmuse-
ums N�rnberg.1 Hier steht der Besitznachweis im Typendruck in einer Holz-
schnitteinfassung, die urspr�nglich nicht f�r ein Exlibris gedacht war, sondern zu-
vor als Titelschmuck Magdeburger Drucke verwendet wurde: Johannes Klincke || 
Leontinus est Possessor || huius libri. || Anno a Christo nato || 1 5 6 4. || Die von 
Hans Brosamer geschaffene Bord�re misst au�en 116 x 87 mm, innen 64 x 52 mm. 
Oben halten zwei Engel einen Wappenschild mit einem Eichenzweig und drei 
Fr�chten, das Druckersignet Hans Walthers. Unten erkennt man sein verschlunge-
nes Monogramm HW.
Diese Einfassung begegnet zuerst auf Drucken aus dem Jahr 1530.2 Noch 1554 ist 
sie f�r einen Walther-Druck nachweisbar.3 Man darf annehmen, dass der Stock erst 

1 8� Rl. 2571 (Postinc.) Nach freundlicher Auskunft von Herrn Dr. Eberhard Slenczka, der an einem 
Katalog der Einb�nde des Germanischen Nationalmuseums arbeitet, wurde der Band 1909 von ei-
nem Antiquariat Perl in Berlin erworben.

2 Hildegard Zimmermann: Beitr�ge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 1924, S. 74 
mit Anm. 139a und Abb. 32 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte; 226). Bodo Gotzkowsky: Die 
Buchholzschnitte Hans Brosamers in Werken Martin Luthers und anderen religi�sen Drucken des 
16. Jahrhunderts. Baden-Baden 2009, S. 120 mit Abb. (Studien zu deutschen Kunstgeschichte; 
363).

3 Gotzkowsky verzeichnet nur vier Wiederverwendungen bis zum Jahre 1532. Dem sind weitere drei 
Drucke hinzuzuf�gen: Bugenhagen, Johannes: Historia des lidendes unde der upstandige unses He-
ren Jesu Christi uth den veer Euangelisten. (Magdeburg: Hans Walther) 1531. VD 16 B 4850. – Et-
liche clagen und gebedt Auss den Psalmen. [Magdeburg: Hans Walther] 1537. VD 16 E 4071. –
Biblia: Jhesus Syrach. Welcker ym Latin Ecclesiasticus genoemet wert. D. Mart. Luth. Magdeburg: 
Hans Walther (1554). VD 16 B 4132.
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nach dem Erl�schen der Offizin – Walthers Erben druckten bis 1561 oder 15624 –
in Klinckes Besitz �berging oder in den Besitz jenes Druckers, bei dem Klincke 
sein Exlibris in Auftrag gab. Die f�r den Besitzvermerk im Jahre 1564 verwende-
ten Typen waren damals auch au�erhalb Magdeburgs verbreitet und lassen eine 
verl�ssliche Druckerbestimmung nicht zu.
Das Exlibris enth�lt au�er dem Namen des Eigners und seiner Herkunftsbezeich-
nung keinen weiteren Hinweis, der f�r eine Identifizierung hilfreich w�re. Als 
„Leontinus“ stammte er wohl aus Lenzen in der Westprignitz, wo zumindest der 
Familienname nicht unbekannt ist.5 Aber �ber seinen Werdegang, seine Profession, 
seine sp�teren Aufenthaltsorte konnte ich nichts in Erfahrung bringen. F�r diesen 
lateinkundigen B�cherliebhaber m�chte man ein Universit�tsstudium voraussetzen. 
Ein Johannes Klincke ist aber in keiner Matrikel zu finden. So ist gegenw�rtig nur 
von dem in N�rnberg liegenden Sammelband auszugehen. Ihn hat Klincke auch 
binden lassen, wie sein in Blindpressung auf dem vorderen Buchdeckel angebrach-
tes Supralibros (IKL) bezeugt. Zusammengebunden sind f�nf lateinische Drucke 
der Jahre 1537 bis 1562:

1. Confessio fidei exhibita in comiciis Augustae. Wittenberg 1540 (Georg Rhau). 
VD 16 C 4713.

2. Luther, Martin: Aliquot nomina propria Germanorum. Wittenberg 1537 (Nickel 
Schirlentz). VD 16 L 7601; Benzing / Claus 3261.

3. Moller, Lorenz: Epicedion Philippi Melanthonis. (Lemgo: Johann Schuchten) 
[1560]. VD 16 M 6039.

4. Melanchthon, Philipp: Causae quare synodum indictam recusarint principes sta-
tus et civitates imperii. Wittenberg 1537 (Georg Rhau). VD 16 ZV 16259.

5. Flacius, Matthias: Fidelis admonitio de sacrosancto Jesu Christo testamento in-
corrupto. 1562 (Regensburg: Heinrich Gei�ler). VD 16 F 1393.

Die Bindewerkstatt l�sst sich mit letzter Sicherheit nicht bestimmen. Doch ist sie 
wie schon das Exlibris am ehesten in Magdeburg zu suchen. Das Mittelfeld des 
vorderen Deckels f�llt eine Portraitplatte aus (84 x 50 mm). Sie zeigt in einem S�u-

4 Vgl. Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. 
Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Wiesbaden 2007, S. 580–581 
(Beitr�ge zum Buch- und Bibliothekswesen; 51). Sicher datieren lassen sich Drucke der Erben nur 
bis in das Jahr 1561, denn auch die Practica auf das Jahr 1562 (VD 16 R 2746) k�nnte noch 1561 
gedruckt worden sein.

5 Victor Herold: Die brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und -Register des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts. Bd. 1: Die Prignitz. Berlin 1931. Im Namensregister (S. 727) sind zwischen 
1544 und 1600 ein Klaus, ein Peter und ein Jochim Klincke aufgef�hrt.
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lenportal Luther als Halbfigur, nach rechts blickend, mit pelzverbr�mtem Mantel 
bekleidet, in seinen H�nden ein Buch haltend. Darunter die Inschrift: 

:IN SILENCIO: ET: SPE: || ERIT: FORTITVDO: VES: || :TRA: MARTINVS: LVTER. ||.

Die Platte ist bei Haebler6 nicht verzeichnet. Konrad von Rabenau, dem ich an die-
ser Stelle sehr herzlich f�r seine Hilfe danke, kennt davon weitere Belege mit 
Drucken des Zeitraums 1562-1570 und mit zwei Einbanddatierungen (1562 und 
1563).7 Allerdings lassen deren Provenienzen keinen eindeutigen Schluss auf den 
Bindeort zu. In der Leiste �ber der Platte findet man Klinckes Supralibros IKL, in 
der Leiste unter der Platte das Bindedatum 1563. Von den Rahmen um Platte und 
Leisten ist auch die �u�ere Rolle (Kreuzigung, Verk�ndigung, Taufe, Auferste-
hung) in der Einbandliteratur noch nicht beschrieben. Der innere Rahmen aber ist 
bekannt. Diese Rolle (4 K�pfe mit Flechtwerk und Wappen: Sachsen – Kursachsen 
– Osterlamm – Rose), 13 mm breit, hat schon Haebler dem Buchbinder V. N. zu-
gewiesen.8 Er setzte ihn mit einem Wittenberger Buchbinder namens Valentin 
Neuendorf gleich. Dagegen verweist Husung auf Valentin Nagell, der in der Mag-
deburger Innungsliste 1567 als Buchbindermeister genannt ist.9 So bleibt m�glich 
oder wahrscheinlich, dass Klincke nicht nur sein Exlibris aus Magdeburg bezog, 
sondern auch eine dortige Werkstatt mit dem Binden beauftragte. Auch wenn das 
Schicksal des Johannes Klincke unbekannt bleibt, so zeugt doch der in N�rnberg 
�berlieferte Band, da� der Eigent�mer seinen Buchbesitz mit besonderer Sorgfalt 
gepflegt und geh�tet hat.

6 Konrad Haebler: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. 2 Bde. Leipzig 1928–1929.
7 Freundliche Mitteilung vom 24.07.2010.
8 Haebler I, S. 315,2 und II, S. 147,7 (hier nach unserem Exemplar des Germanischen Nationalmuse-

ums) sind nach v. Rabenaus Expertise identisch.
9 Max Joseph Husung: Rollen- und Plattenstempel auf Einb�nden des 16. Jahrhunderts in der Biblio-

thek des Grafen Friedrich Johann von Alvensleben zu Erxleben. In: Archiv f�r Buchbinderei 43 
(1943), S. 45–50, hier S. 48 und 43 (1943), S. 1–6, 11–16, 23–26, hier S. 15.
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[Abbildung]
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UWE CZUBATYNSKI

Notizen zu einem biographischen Lexikon der Prignitz

Zuverl�ssige biographische Daten sind und bleiben ohne Zweifel eine unabdingba-
re Voraussetzung f�r die historische Forschung. Individuelle Lebensgeschichten, 
Erinnerungen, Selbstzeugnisse und Autobiographien erweisen sich immer wieder 
als ein wichtiger und besonders interessanter Zugang zur Geschichte. Dies gilt f�r 
�berregional bedeutende Pers�nlichkeiten ebenso wie f�r markante Personen in re-
gionalen Zusammenh�ngen. Es ist daher kein Zufall, da� die Sammlung solcher 
Daten eine lange Tradition aufzuweisen hat. Das 2002 erschienene Brandenburgi-
sche biographische Lexikon hat in dieser Hinsicht f�r das gesamte Land Branden-
burg Ma�st�be gesetzt und auch eine ganze Reihe von in der Prignitz geb�rtigen 
oder t�tigen Personen ber�cksichtigt.1

Dar�ber hinaus hat der Veritas-Klub ein biographisches „Prignitz-Lexikon“ im In-
ternet etabliert, das inzwischen eine betr�chtliche Anzahl von Eintr�gen aufweist. 
Wegen der g�nzlich fehlenden Quellenangaben kann dieses Lexikon f�r wissen-
schaftliche Zwecke jedoch nur einen begrenzten Wert haben. Auch das St�dtebuch 
Brandenburg und Berlin weist durch die blo�e Namensnennung auf Personen hin, 
die f�r die �rtliche Geschichte von Bedeutung waren. Schlie�lich sind neuerdings 
von Christine Sernau drei umf�ngliche B�cher herausgegeben worden, in denen 
Vertreter des �ffentlichen Lebens aus der Gegenwart portr�tiert sind. 
Die hier vorgelegten Notizen haben sich lediglich zum Ziel gesetzt, auf weniger 
bekannte Personen hinzuweisen, die in den vorstehend genannten Nachschlagewer-
ken ganz �berwiegend nicht enthalten sind. Dankbar zur�ckgegriffen wurde daf�r 
auch auf Publikationen j�ngeren Datums, die in Havelberg, Pritzwalk und Witten-
berge erschienen sind. Diese Beschr�nkung bringt es mit sich, da� die f�r die Prig-
nitz allgemein bekannten Namen – von Gottfried Arnold �ber Friedrich Ludwig 
Jahn bis Lotte Lehmann – an dieser Stelle bewu�t ausgespart sind. Auch sollten 
nicht solche Personen doppelt behandelt werden, die inzwischen an anderer Stelle
hinreichend gew�rdigt worden sind. Namentlich bietet die elektronische Version 
der Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz zahlreiche M�glichkeiten, 
nach Orts- oder Personennamen zu suchen. Vertreten sind daher hier in erster Linie 
Pastoren, Lehrer und andere Berufsgruppen, die sich um die Erforschung oder Ver-
mittlung der Prignitzer Geschichte verdient gemacht haben. Insofern versteht sich 
das nachstehend ausgebreitete Material nur als Erg�nzung zu den bisherigen For-
schungsergebnissen, die nach M�glichkeit im Literaturverzeichnis festgehalten 
sind. Gleichwohl soll dem aktuellen Forschungsstand Rechnung getragen werden, 

1 Da dem Brandenburgischen Biographischen Lexikon ein Ortsregister fehlt, siehe die Aufz�hlung in 
meiner Rezension in: Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 4 (2004), S. 178–180.
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wozu trotz der regionalen Begrenzung eine betr�chtliche Menge von Hilfsmitteln 
erforderlich war. Einige Detailfragen mu�ten unbeantwortet bleiben, insofern dazu 
archivische Nachforschungen notwendig gewesen w�ren. Herangezogen wurden 
aber, sofern erreichbar, die jeweiligen Kirchenb�cher. Da� diese M�he nicht ver-
geblich war, zeigen die neu gewonnenen Daten zu Johann Georg Seldius.
Es versteht sich von selbst, da� Ermittlungen zu weiteren Personengruppen, insbe-
sondere zu den bedeutenderen Vertretern des Adels, dringend erw�nscht sind. Mit 
wenigen Ausnahmen leider vergessen sind vor allem solche Personen, die sich be-
sondere Verdienste um die Wirtschaft, um die medizinische Versorgung oder die 
Verwaltung erworben haben. Insofern wird man, teils wegen der Quellenlage und 
teils wegen der Zielsetzung, den vorliegenden Notizen eine gewisse Einseitigkeit 
anlasten k�nnen. Ihr Zweck w�re jedoch erf�llt, wenn sie eine solide Grundlage 
darbieten und zur Weiterarbeit auf �rtlicher Ebene anregen.

Albrecht, Julius Karl Gotthold: Geboren am 3. November 1837 (Ort unbekannt), 
amtierte seit dem 1. April 1863 als Kantor und 1. Lehrer in Flecken Zechlin. Seine 
im Selbstverlag herausgegebene und deshalb vergleichsweise seltene Chronik be-
ruht auch auf dem Studium verschiedener Akten, so da� sie trotz ihrer bescheide-
nen Zielsetzung und Methodik einen gewissen zeitgeschichtlichen Wert beanspru-
chen darf. Albrecht starb am 2. Februar 1910 in Flecken Zechlin.
Werke: Albrecht, J[ulius]: Chronik von Flecken Zechlin und den umliegenden Ort-
schaften. Zechlin 1904. 139 S. Reprint Karwe: Edition Rieger [2001]
Archivalien: Kirchenbuch Flecken Zechlin (Mitteilung des Pfarramts, 5. 2. 2002)

Arndt, Hilde Erna Johanna: Geboren in Perleberg am 8. September 1922 als Toch-
ter des Schmiedemeisters Hans Arndt, Abitur 1941, Ausbildung zur Werklehrerin 
in Hannover und Bad Schandau, nach 1945 Holzbildhauerlehre in Perleberg. Seit 
1956 als technische Mitarbeiterin im Museum Perleberg t�tig, das sie vom 1. 4. 
1966 bis 31. 1. 1983 geleitet und zu einer neuen Bl�te gebracht hat. Gestorben am 
5. Dezember 1996 im Krankenhaus Wittenberge, beigesetzt in Perleberg.
Werke: Der Stoffdruck. Ein bei uns im Kreis ausgestorbenes Handwerk. In: Unsere 
Heimat. Aus dem Kulturleben und der Geschichte des Kreises Perleberg 1 (1955) 
H. 2, S. 40–42 m. Abb.; (zusammen mit Adolf Hollnagel): Ein Siedlungsprofil aus 
der Altstadt von Perleberg. In: Ausgrabungen und Funde 7 (1962) H. 4, S. 193–
196; (zusammen mit Adolf Hollnagel): Neue fr�hgeschichtliche Funde aus der Alt-
stadt von Perleberg. In: ebd. 11 (1966) H. 4, S. 230–233; Arndt, Hilde / Borchert, 
J�rgen: Perleberg. Ein F�hrer durch die Stadt und ihre Umgebung. Perleberg 1974. 
45 S. m. Abb. und 2. �berarb. Aufl. Perleberg 1978. 46 S. m. Abb.; Das Kreishei-
matmuseum Perleberg. In: Schweriner Bl�tter 3 (1983), S. 84–87; Die Perleberger 
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Gemarkung und ihre Flurnamen. In: 750 Jahre Perleberg. Perleberg 1989, S. 35–
47; Der Perleberger Roland. In: ebd., S. 48–49
Archivalien: Kirchenbuch Perleberg = MF 24230 Fiche 3 Feld 0224; Manuskripte 
und Druckschriften aus dem Nachla� Hilde Arndt (Privatarchiv Uwe Czubatynski)
Literatur: Museum Perleberg 1905–1995. Chronik. Perleberg 1995. 32 S.; Czuba-
tynski, Uwe: [Nachruf auf Hilde Arndt]. In: Der Prignitzer vom 11. 12. 1996, S. 17 
und in: M�rkische Allgemeine vom 15. 1. 1997, S. 16. Nachdruck in: Brandenbur-
gische Museumsbl�tter Nr. 21 (1997), S. 32; Borchert, J�rgen: Ein St�ck Perleberg 
ging verloren. In memoriam: Hilde Arndt (1922–1996). In: Prignitzer Heimat H. 
21 (1997), S. 33–34; Neef, Christian: „Sie war lange Zeit das Gewissen dieser 
Stadt ...“ – Hilde Arndt. In: Landkreis Prignitz. St�dte, �mter und Gemeinden des 
Landkreises stellen sich vor. Magdeburg 2004, S. 88–90 m. Abb.

Aue, Richard: Geboren am 3. M�rz 1886 in Havelberg als Sohn des Lehrers und 
Domk�sters Georg Aue (kein Eintrag im Kirchenbuch Havelberg-Dom!). Studium 
in Marburg und Greifswald (Sch�ler von Fritz Curschmann), Promotion Greifs-
wald 1909 �ber die Entstehung der altm�rkischen St�dte. Nach dem 1. Weltkrieg 
Lehrer in Havelberg, Ver�ffentlichung einiger vor allem genealogisch orientierter 
Aufs�tze. Nach 1945 verzogen nach Altona-Gro�flottbeck, gestorben am 8. Mai 
1958.
Werke: Aus der �ltesten Zeit des Bistums Havelberg. Pritzwalk [1909]. 16 S. (Prig-
nitzer Volksb�cher; 16); Zur Entstehung der altm�rkischen St�dte. In: Jahresbe-
richt des altm�rkischen Vereins f�r vaterl�ndische Geschichte zu Salzwedel 37 
(1910), S. 5–66 (auch als Sonderdruck: Magdeburg 1910. 73 S.); Aufs�tze siehe 
Bibliographie VI (1997), S. 251.
Literatur: Christopeit, Gerald: Dr. Richard Aue zum 100. Geburtstag. In: Zwischen 
Havel und Elbe. Heimatheft des Kreises Havelberg 7 (1987), S. 11–12 m. Abb.

Auerswald, Annemarie von: Geboren am 8. November 1876, seit 1909 als Sekre-
t�rin der �btissin Adolphine von Rohr in Heiligengrabe, zur Stiftsdame ernannt am 
1. Juli 1923 (eingef�hrt am 25. Juni 1924), Leiterin des Heimat- und Museumsver-
eins, seit 1932 �berzeugtes Mitglied der NSDAP. Neben ihren unbestreitbaren 
Verdiensten um die Heimatkunde und Arch�ologie befa�te sich ihre umfangreiche 
schriftstellerische T�tigkeit zunehmend mit der Verherrlichung der Germanenzeit. 
Am 3. Mai 1945 von russischen Truppen in Heiligengrabe erschossen, begraben 
auf dem Stiftsfriedhof (kein Grabstein). Ihre nach 1933 gedruckten B�cher kamen 
auf die „Liste der auszusondernden Literatur“ und sind daher heute relativ selten.
Werke: Lebenswarte. Roman. Schwerin 1909; Der Lokomotivf�hrer. Die Br�der. 
Zwei Erz�hlungen. Schwerin 1910; Theodor K�rners s�mtliche Werke in zwei 
B�nden. Mit einer biographischen Einleitung von A. von Auerswald. Berlin: Wei-
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chert [ca. 1915]. 37, 265, 485 S.; Kloster Heiligengrabe. Seine Geschichte in 12 
Bildern. Pritzwalk [1921]. 123 S.; Drei Geschichten aus der Heimat: Das K�nigs-
grab. Inspektor Stier. Lehrer Hans Heineken. Pritzwalk [1925]. 40 S. (Prignitzer 
Volksb�cher; 60/61); Bj�rn. Eine Erz�hlung aus der Eisenzeit. Dresden 1938. 31 S. 
(Lebende Vorzeit; 2); Die ewige Ordnung. Germanenleben in der Bronzezeit. Ber-
lin [1938]. 191 S.; Sonnwill. Erz�hlungen aus der Germanenzeit. Dresden 1938. 95 
S.; Heresgast. Eine Erz�hlung aus germanischer Vorzeit. Dresden 1940. 63 S.; Die 
Tochter vom Gerwartshof. Berlin [ca. 1940]. 62 S.; Themas in Irland. Erz�hlungen. 
Berlin 1941. 131 S.; Das Radkreuz. Eine Erz�hlung aus der Germanenzeit. Dres-
den 1941. 268 S.; Aufs�tze siehe Bibliographie VI (1997), S. 252 und Uwe Czuba-
tynski: Die Mitteilungen des Heimat- und Museumsvereins zu Heiligengrabe. In: 
Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 11 (2011), S. 129–145 (Regi-
ster: 69 Nummern)
Literatur: Tode, A.: Annemarie von Auerswald zum 60. Geburtstag. In: Mannus 
28 (1936), S. 392–393 m. Abb.; Romeyke, Sarah: Vom Nonnenchor zum Damen-
platz. 700 Jahre Kloster und Stift zum Heiligengrabe. Berlin 2009, S. 128–131; 
DBA II 48, 153–154 (falsches Todesjahr: 1943)

Bentler, Franz: Geboren in Bremen am 3. April 1908, Studium in Breslau, Prie-
sterweihe am 29. Juni 1936 in Berlin, seit 1938 in Paderborn t�tig, danach Milit�r-
dienst, nach 1945 Pfarrer der katholischen Gemeinde in Perleberg, gestorben am 5. 
Januar 2002 in Perleberg. F�r seine langj�hrigen treuen Dienste ausgezeichnet mit 
dem p�pstlichen Ehrentitel „Monsignore“. Durch seine amtliche T�tigkeit auf zahl-
reichen D�rfern angeregt zu einer umfassenden, auch fotografischen Dokumentati-
on der Prignitzer Feldsteinkirchen und ihres vorreformatorischen Inventars.
Werke: Katholisches Leben in Perleberg. Festschrift zum hundertj�hrigen Bestehen 
der katholischen Gemeinde Perleberg. Leipzig 1954. 50 S.; Die Dorfkirchen in der 
Prignitz. Klein-Parochien im Einflu�bereich der Havelberger Pr�monstratenser. In: 
Analecta Praemonstratensia 62 (1986), S. 28–34; Die mittelalterlichen Dorfkirchen 
der Prignitz. Pritzwalk [1995]. 122 S. m. zahlr. Abb.; Mittelalterliche Kunstwerke 
in den Dorfkirchen der Prignitz. Pritzwalk 1996. 133 S. m. zahlr. Abb.
Archivalien: Domstiftsarchiv Brandenburg: Nachla� Alfred Schirge; Verein f�r 
Geschichte der Prignitz: Totenzettel (mit Bild)
Literatur: Hennies, Wolfram: Franz Bentler gestorben. In: Prignitzer Heimat H. 31 
(2002), S. 23 m. Abb.; Schirge, Alfred: Nachruf auf Pfarrer Franz Bentler. In: Mit-
teilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 3 (2003), S. 163–164 m. Abb.

Bierst�dt, Alexius: Geboren in Lenzen am 10. April 1662 als Sohn des sp�teren 
B�rgermeisters Alexius B. und seiner ersten Frau Elisabeth Giese. 1677 als Sch�ler 
der St. Johannis-Schule in Halberstadt nachgewiesen, am 25. April 1684 an der 
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Universit�t Jena immatrikuliert. Das Titelblatt seiner Disputation �ber die Ge-
schichte der Glocken bezeichnet ihn als Student der Philosophie und Theologie. 
Bierst�dt d�rfte eine der wenigen Prignitzer Studenten dieser Zeit sein, von dem 
sich eine gedruckte Abhandlung erhalten hat. Seine Schrift ist den Lenzener Rats-
herren und dem dortigen Inspektor M. Matthias Hasse (1653–1731) gewidmet. Da-
nach als Erzieher (wohl Hauslehrer) t�tig und am 1. 10. 1694 in Halle ordiniert. 
Pfarrer in Sch�nfeld bei Sandau, verheiratet mit der Witwe seines Amtsvorg�ngers, 
gest. vor dem 16. November 1696.
Werke: De campanarum materia et forma [Disputation in der philosophischen Fa-
kult�t unter dem Vorsitz von Nicolaus Eggers]. Jena 1685. 41 S. [*privat]; weiteres 
siehe www.gbv.de
Archivalien: Kirchenbuch Lenzen = MF 24137 Fiche 3 Feld 1033 bzw. MF 24139 
Fiche 5 Feld 0772
Literatur: Die Matrikel der Universit�t Jena. Band II: 1652 bis 1723. Weimar 
1977, S. 58; Gr�neberg, Georg: Trauregister aus den �ltesten Kirchenb�chern der 
Westprignitz. Bd. I, Lenzen 1994, S. 17 (Vater); Pfarrerbuch der Kirchenprovinz 
Sachsen Bd. 1 (2003), S. 370 (dort Alexander Bierstedt und falsches Geburtsdatum 
11. 4. 1662)

Breest, Ernst Pierre Louis Eugen: Geboren in Lenzen am 3. Mai 1843 als Sohn des 
Konrektors Ernst Breest und der Charlotte Ossent, gest. Berlin 9. Mai 1918. Be-
such des Joachimsthalschen Gymnasiums in Berlin und Studium an der Universit�t 
Berlin, ordiniert 21. 6. 1868, anschlie�end Hilfsprediger in Sommerfeld sowie 
Kantor und Konrektor in Lenzen. Am 24. 5. 1870 heiratete er in Lenzen Julie 
Charlotte Anna Meier, Tochter des dortigen Kaufmanns Gustav Adolf Meier. 
Breest amtierte seit 1874 als Oberpfarrer in Wilsnack, wechselte aber schon 1883 
als Reiseprediger und Sekret�r in den Dienst der Preu�ischen Hauptbibelgesell-
schaft. 1891 wurde er Diakonus, 1897 Archidiakonus an der St. Jakobi-Kirche in 
Berlin (Kirchenkreis K�lln-Stadt) und wurde zum 1. 4. 1918 emeritiert. Zu seinem 
70. Geburtstag im Jahre 1913 wurde ihm in Berlin die theologische Ehrendoktor-
w�rde verliehen. In seiner Wilsnacker Amtszeit entstand eine umfangreiche Studie 
zur Geschichte des Wilsnacker Wunderblutes, die erstmals die Vorg�nge aufgrund 
der mittelalterlichen Handschriften untersucht hat. Zahlreiche sp�tere Ver�ffentli-
chungen besch�ftigten sich vor allem mit der Geschichte der Bibelgesellschaften 
und der Reformation. Seine finanzgeschichtliche Studie �ber das traurige Schicksal 
des Wilsnacker Kirchenverm�gens wurde erst 1927 ver�ffentlicht. In der Ged�cht-
nisrede hei�t es �ber ihn: „Mit allen Gebieten des geistigen Lebens wohl vertraut, 
wu�te er �berall ein feines und treffendes Wort zu sagen.“
Werke: Das Wunderblut von Wilsnack (1383–1552). Quellenm��ige Darstellung 
seiner Geschichte. In: M�rkische Forschungen 16 (1881), S. 131–302; Synodalrede 
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des Domherrn Dr. Heinrich Tocke von Magdeburg; gehalten auf dem Provinzial-
concil zu Magdeburg im Juni 1451. Nach einem Manuscripte der herzoglichen Be-
h�rden-Bibliothek zu Dessau. In: Bl�tter f�r Handel, Gewerbe und sociales Leben 
(Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung) 34 (1882), S. 167–168, 174–176, 177–
180; Dr. Heinrich Toke, Domherr zu Magdeburg. Beitrag zur Vorgeschichte der 
Reformation, nach meist handschriftlichen Quellen bearbeitet. In: Geschichtsbl�t-
ter f�r Stadt und Land Magdeburg 18 (1883), S. 43–72, 97–145 [*Wolfenb�ttel 
HAB: Db 4701 = Sonderdruck mit Widmung des Verfassers]. Weiteres siehe KZK 
und BBKL.
Archivalien: Kirchenbuch Lenzen = MF 24141 Fiche 3 Feld 0606; Pfarrarchiv Bad 
Wilsnack (Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg), Wil 22/30: Denkschriften 
�ber die Verm�gensgeschichte der Wilsnacker Kirche, mit besonderer Ber�cksich-
tigung des Verh�ltnisses der Familie von Saldern zu ihr (Autograph von 1876/77). 
Teilweise gedruckt von R[ichard] Rudloff: Die Geschichte eines Kirchenverm�-
gens. In: Jahrbuch f�r brandenburgische Kirchengeschichte 22 (1927), S. 150–172
Literatur: Hachmeister, [Karl]: Ged�chtnisrede �ber Psalm 73, 23. 24. Am Sarge 
des Pfarrers i. R. D. Ernst Breest in der St. Jacobi-Kirche am 12. Mai 1918 gehal-
ten. (Berlin 1918). 7 S. [*Brandenburg DStA: Ki 3698]; Fischer 1941, S. 91; Bi-
bliographie VI (1997), S. 272; KZK 1997, Fiche 25; BBKL Bd. 19 (2001), Sp. 95–
97

Brell, Otto August Friedrich: Geboren am 14. Juni 1865 in Wittstock als Sohn des 
Damen-Schuhmachermeisters August Wilhelm Brell und der Friederike Wilhelmi-
ne geb. Bethke. Sp�testens seit 1892 Lehrer und sp�ter Konrektor in Kyritz, Autor 
f�r die „Prignitzer Volksb�cher“, gest. in Kyritz am 14. August 1931. Seine Werke 
dienten in erster Linie p�dagogischen und patriotischen Zwecken. Im Vorwort sei-
ner „Heimatkunde“ hei�t es: „Es ist sicher von hoher Bedeutung f�r unser Volk, 
wenn das Heimatsgef�hl in jedem Menschen geweckt und gest�rkt werde, und dar-
um mu� er seine engere Heimat kennen lernen.“
Werke: Heimatkunde der Ost-Prignitz mit Anhang f�r Brandenburg und Deutsch-
land, f�r den Schulgebrauch zusammengestellt. Pritzwalk: Lemke 1905. 48 S., 1 
Kte.; Das wehrhafte Kyritz. Pritzwalk: Tienken [1908]. 16 S. (Prignitzer Volksb�-
cher; 6); Die Kattenstiegsm�hle. Ein M�rchen nach einer Prignitzer Sage und Wie 
das Dorf Herzsprung entstand. Pritzwalk: Tienken [1909]. 16 S. (Prignitzer Volks-
b�cher; 12); Das Wunderblut zu Wilsnack. Nach �lteren Aufzeichnungen bearbei-
tet. Pritzwalk: Tienken [1911]. 31 S. (Prignitzer Volksb�cher; 23/24); Kyritzer 
Giebelh�user. In: Mitteilungen des Vereins zur F�rderung der Heimatforschung 
und des Heimatmuseums f�r die Prignitz in Heiligengrabe [1] 1913/14, S. 13–18; 
Schulze=Kersten, die Opfer fremder Gewaltherrschaft. Ein Bild aus der Zeit von 
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Preu�ens tiefster Erniedrigung. Pritzwalk: Tienken [1925]. 20 S. (Prignitzer Volks-
b�cher; 58)
Archivalien: LHA Potsdam, Rep. 2 A II Pers. B 1040 [nicht eingesehen]; Kirchen-
b�cher Wittstock = MF 26302 und Kirchenb�cher Kyritz, Beerdigungen 1909-
1933 = MF 22109.
Literatur: A[uerswald], A[nnemarie] v[on]: Nachruf [auf Konrektor Brell]. In: 
Mitteilungen des Heimat- und Museumsvereins in Heiligengrabe 14 (1931), S. 66; 
Bibliographie VI (1997), S. 272; Heimatheft / Historischer Heimatverein Kyritz 
und die Ostprignitz 1 [2007], S. 27–28

Buchholz, Johannes: Getauft am 5. Februar 1688 in Pritzwalk als Sohn des dorti-
gen Archidiakons Bartholom�us B. und Margarete Elisabeth Otte. Er wurde 1717 
Rektor der Kyritzer Stadtschule, heiratete am 23. 11. 1719 Marie Dorothea Katha-
rina Gerloff und war von 1729 bis zu seinem Tod am 16. Februar 1745 als Pfarrer 
(Archidiakonus) in Kyritz t�tig. Buchholz hat sich durch die Sammlung zahlreicher 
Urkunden zur Kyritzer und Prignitzer Geschichte verdient gemacht. Mit Ausnahme 
eines Schulprogramms sind diese wertvollen Sammlungen nur in Form von Hand-
schriften �berliefert.
Werke: Bucholtz, Johannes: Vitas pastorum ac inspectorum, qui a restituto evan-
gelio ad nostra tempora Kyrizensium ecclesiae praefuerunt, exponit ... Joannes Bu-
choltz. Neo-Ruppini (1725): M�ller. 28 S., [2] Bl. (Kyritz, Gymnasium, Progr.) 
[*SBB 1a: Td 7116. Greifswald UB: Ad 791 (1725)]; Zur Kirchen- und Stadtge-
schichte von Kyritz in den Jahren 1530–1725 aus Johannes Buchholtz. Hrsg. im 
Auftrag der Kreissynode Kyritz durch [Eberhard] Schmidt. Pritzwalk: Tienken 
([19]32). 23 S. (Prignitzer Volksb�cher; 90) [dt. �bersetzung des Programms von 
1725] [*SBB 1a: Td 8893-90]
Archivalien: Kirchenbuch Pritzwalk = MF 25236 Fiche 6 Feld 1330
Literatur: M�rkische Forschungen 4 (1850), S. 80. Gressel, Hans: Die Stadt Kyritz. 
Entwicklung, Verfassung und Wirtschaft bis zur St�dteordnung 1808/09. [Phil. 
Diss. Berlin] 1939. Reprint Kyritz, Neustadt an der Aisch 1996, S. 11–12 (dort 
f�lschlich: Johann Samuel Buchholz); Fischer 1941, S. 102 (dort: Johann Buch-
holtz)

Conradi, Petrus: Geboren 1477 in Gro� L�ben, Studium in Leipzig, Notar und Of-
fizial unter Bischof Hieronymus Schultz, 1528 Domherr in Havelberg und Inhaber 
zahlreicher Pfr�nden, sp�testens seit 1548 Domdechant. Als letztes katholisches 
Mitglied des Domkapitels verteidigte er auch die Wallfahrten nach Wilsnack. Ge-
storben am 14. M�rz 1561 unter Hinterlassung unehelicher, mit seiner Konkubine 
Katharina Hakenbek gezeugter Kinder. Die l�ngste Nachwirkung hat die von Con-
radi testamentarisch mit 2.000 rheinischen Gulden dotierte Dom-Hospital-Stiftung 
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gehabt, durch welche sieben Frauen, nach dem Neubau des Hauses satzungsgem�� 
zw�lf Bewohnerinnen versorgt wurden. Die rechtsf�hige Stiftung konnte nach 
1990 wiederbelebt werden und verwendet die Ertr�ge ihres Restverm�gens noch 
heute zu sozialen Zwecken. Das 1893 errichtete „Dom-Beguinen-Haus“ befindet 
sich in Havelberg, M�llertor 5.
Archivalien: Testament vom 5. Oktober 1558 gedruckt bei Riedel A III, S. 157–
164 (nach GStA Berlin, I. HA Rep. 58 Nr. 3), ein weiteres (schlecht erhaltenes) 
Exemplar im LHA Potsdam, Rep. 10 A Domstift Havelberg Nr. 651 (zu 1558)
Literatur: Zoellner, Alfred: Chronik der Stadt Havelberg. Bd. I, Rathenow 1893, S. 
323–324; Wilberg, Carl: Petrus Conradi. Ein kulturhistorischer Roman. Berlin: 
Baensch [1929]. 239 S.; Germania sacra Havelberg (1933), S. 159 und 166–167; 
Germania sacra Magdeburg (1972), S. 575, 769, 785; Czubatynski 1998, S. 41 und 
122; Enders, Lieselott: Die Prignitz. Potsdam 2000, S. 278, 513, 609; BBL 2002, 
S. 80–81 (ohne Abb.)
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Cothenius, Christian Andreas: Geboren im damals schwedischen Anklam am 14. 
(getauft 24.) Februar 1708, Studium der Medizin in Halle (Promotion 1732), 1734 
Stadtphysicus in Havelberg, heiratete in der dortigen Stadtkirche am 24. 2. 1735 
die Witwe seines Amtsvorg�ngers, 1736 adjungierter B�rgermeister und Hofrat, 
1740 Kreisphysicus der Prignitz, 1748 �bersiedlung nach Potsdam als Hofmedicus 
und Medicus des Gro�en Waisenhauses, 1750 Akademiemitglied, 1751 Leibarzt 
Friedrich des Gro�en, 1756 Generalstabsfeldmedicus und Organisator der Feldla-
zarette im Siebenj�hrigen Krieg, 1768 zweite Heirat und Umzug nach Berlin, 1770 
(nicht erblich) geadelt, 1784 Direktor des Obercollegium medicum f�r Preu�en, 
bahnbrechend auch bei der Bek�mpfung der Pocken, nach v�lliger Erblindung 
gest. in Berlin am 5. Januar 1789. Die von ihm bei der Akademie Leopoldina in 
Halle gestiftete Cothenius-Medaille wird noch heute alle zwei Jahre verliehen.
Werke: www.gbv.de
Archivalien: Kirchenbuch Anklam (freundliche Auskunft vom 14. 1. 2011); Kir-
chenbuch Havelberg (Stadt) = MF 21341 Fiche 1 Feld 0608
Literatur: Lippe, Ernst Graf: Christian Andreas Cothenius. In: M�rkische For-
schungen 9 (1865), S. 318–322; ADB 4 (1876), S. 517–518 und 20 (1884), S. 747; 
T�selmann, Otto: Aus Havelbergs Vergangenheit. Havelberg 1907, S. 13–20; He-
ischkel, Edith: Christian Andreas Cothenius. In: Pommersche Lebensbilder Bd. 3, 
Stettin 1939, S. 39–47 (nicht eingesehen); NDB 3 (1957), S. 375–376 (falsches 
Geburtsdatum); Bibliographie II (1971), S. 232 (dito); Steiner, Edgar: Christian 
Andreas Cothenius – ein Lebensbild. In: Zwischen Havel und Elbe. Heimatheft des 
Landkreises Havelberg 12 (1992), S. 5–16 m. Abb. und S. 120 (Quellenangaben); 
DBA I 204, 9–17 und II 238, 319–336; DBE Bd. 2, S. 383; BBL 2002, S. 81 (fal-
sches Geburtsdatum); http://de.wikipedia.org 

Ellefeld, Joachim: Pfarrer in Wilsnack. Von seiner Herkunft ist nur bekannt, da� er 
aus Pritzwalk stammte. Im April 1545 lie� er sich an der Universit�t Wittenberg 
immatrikulieren und hat daher auch Luther noch pers�nlich gekannt. Er wurde als 
erster evangelischer Prediger nach Wilsnack berufen, das unter der Schirmherr-
schaft des Domdechanten Conradi noch als Wallfahrtsort florierte. Ellefeld ver-
brannte am 28. Mai 1552 auf Anraten des Generalsuperintendenten Johannes Agri-
cola und in Gegenwart des Kaplans Lukas Lindberg, des Sakristans Thomas Bre-
mer und des Schulmeisters Johannes Weber die Reste der Wunderbluthostien und 
wurde daraufhin auf der Plattenburg inhaftiert. Adel und Pfarrerschaft der Altmark 
und Prignitz setzten sich nachdr�cklich f�r ihn ein. Der damalige Schriftwechsel ist 
in der Chronik von Ludecus ausf�hrlich dokumentiert. Im Ergebnis des Prozesses 
wurde er von Kurf�rst Joachim II. am 11. November 1552 aus der Haft entlassen, 
wegen seines eigenm�chtigen Handelns jedoch des Landes verwiesen. Er soll dar-
aufhin die Pfarrstelle in Schnackenburg (Fischer 1941) oder Hitzacker (Worono-
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wicz 1994) �bernommen haben, doch ist diese Nachricht bislang nicht beweisbar. 
Die Ellefeld- oder Wunderblutfestspiele, die als Laienschauspiel nach einer Vorla-
ge von Reinhard Schmoeckel in der Wilsnacker Kirche seit 1996 aufgef�hrt wer-
den, sind nach ihm benannt worden.
Literatur: Ludecus 1586; Breest, Ernst: Das Wunderblut von Wilsnack (1383–
1552). In: M�rkische Forschungen 16 (1881), S. 282–294 zu Ellefeld; Kawerau, 
G[ustav]: Wilsnack, Wallfahrt zum hl. Blut daselbst. In: Realencyklop�die f�r pro-
testantische Theologie und Kirche, 3. Aufl., Bd. 21, Leipzig 1908, S. 346–350; 
Rudolph, Gerhard: Joachim Ellefeld, der Pfarrherr von Wilsnack. In: M�rkische 
Heimat. Beilage zur M�rkischen Zeitung. Neuruppin 4 (1931) Nr. 8 (August), S. 
4–6 und Nr. 9 (September), S. 1–3 (wissenschaftlich wertlos); Fischer 1941, S. 181 
(falsche Angaben !); Schmoeckel, Reinhard: Des Herrn Wille geschehe. Histori-
scher Roman. Heilbronn 1987. 359 S.; Woronowicz, Ulrich: Ev. Kirche St. Nikolai 
Bad Wilsnack. Regensburg 1994, S. 16–17 (Schnell Kunstf�hrer; 2125)

Gebauer, Johannes Heinrich: Dr. phil., P�dagoge, Historiker und Archivar, geb. in 
Wilsnack am 8. August 1868 als Sohn des Pfarrers (Diakonus) Johannes Nathanael 
Gebauer und der Luise Friederike Emilie Henriette Gantzer. Besuchte das Joa-
chimsthaler Gymnasium in Berlin-Charlottenburg und studierte 1888 bis 1893 an 
den Universit�ten Berlin und Halle (Promotion 1892); 1894 bis 1896 am Hum-
boldt-Gymnasium in Berlin, 1896 bis 1908 an der Ritterakademie Brandenburg t�-
tig und bereits dort mit etlichen, wegen des gr�ndlichen Quellenstudiums noch 
heute wichtigen Aufs�tzen zur Kirchen- und Kulturgeschichte hervorgetreten. Da-
nach besch�ftigt am Gymnasium Andreanum in Hildesheim, seit 1924 Oberstudi-
enrat und Professor an der dortigen Andreas-Oberrealschule. Vom 1. August 1910 
bis 30. Juni 1938 im Nebenamt zugleich Archivar der Stadt Hildesheim. 1950 auf-
grund seiner gro�en Verdienste um die Stadtgeschichte zum Ehrenb�rger ernannt, 
gest. am 24. August 1951.
Werke: Bibliographie VI (1997), S. 305 (mit 23 Titeln); www.gbv.de 
Archivalien: Kirchenbuch Bad Wilsnack = MF 21226 Fiche 4 Feld 0291
Literatur: Zoder, Rudolf: Johannes Heinrich Gebauer †. In: Der Archivar 4 (1951), 
Sp. 191–192; DBA II 431, 245–257; DBE Bd. 3, S. 591

Giese, Richard Franz Heinrich Dietrich: Geboren am 21. Dezember 1894 als Sohn 
des Bauern Heinrich Giese in Premslin, Gymnasium Perleberg, 1913 Philologie-
studium in Heidelberg und Berlin (durch Krieg abgebrochen), Ausbildung zum 
Volksschullehrer im Kyritzer Seminar, bis 1960 Lehrer in Sch�nfeld bei Premslin, 
gest. 16. September 1981. Giese hat sich durch die Erarbeitung einer Ortschronik 
und eines „Plattdeutschen Dudens“ unsch�tzbare Verdienste um die niederdeutsche 
Philologie erworben. Die Aufzeichnungen legen die Premsliner, dem Mecklenbur-
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gischen verwandte Mundart zugrunde und sind in Ausz�gen in den Heften der 
„Prignitzer Heimat“ ver�ffentlicht worden.
Werke: Bibliographie VI (1997), S. 308 (Nr. 26329 und 26330)
Archivalien: Kirchenbuch Premslin = MF 24263 Fiche 3 Feld 1313 (Taufe)
Literatur: Stertz, Herbert: Franz Giese zum Ged�chtnis. In: Zwischen Havel und 
Elbe. Heimatheft des Kreises Havelberg 2 (1982), S. 75–77 m. Abb.; Borchert, J�r-
gen: Ein Prignitzer Mundartforscher. Die zweite Lebensaufgabe des Lehrers Franz 
Giese. In: Prignitzer Heimat H. 3 (1988), S. 27–28 m. Abb. auf S. 26

G�tze, Anna: Geboren ca. 1560, Ehefrau des Kurf�rstlichen Geleitsmanns Andreas 
Grieben, sogenannte „Brezeltante“ in Lenzen, gestorben am Sonntag Sexagesimae 
= 16. Februar 1612 (nicht 1617) im Alter von 52 (nicht 57) Jahren. Der Sage nach 
Stifterin eines Legates f�r arme Schulkinder. Aus diesem Verm�chtnis wurde bis 
1914 den Kindern am Freitag vor Palmsonntag in der Kirche drei Brezeln und zwei 
Bogen Papier geschenkt. Der k�nstlerisch hervorragende Grabstein befindet sich in 
der Lenzener Kirche. 
Literatur: Zander, C[arl]: Chronik der Stadt Lenzen. Lenzen 1901, S. 120–121 (mit 
falschen Lebensdaten); Die Kunstdenkm�ler des Kreises Westprignitz. Berlin 
1909, S. 170 und Taf. 22. Heuer, R[einhard] (Hrsg.): Mein Prignitzland. Breslau 
1924, S. 10–11; Dehio Brandenburg 2000, S. 579 (dort zweimal aufgef�hrt!); Le-
schonski, Heinz: Anna G�tzens (1559–1617). In: Leschonski, Antje (Hrsg.): Anna, 
Lily und Regine. 30 Frauenportr�ts aus Brandenburg-Preu�en. Berlin 2010, S. 17–
20 (Lebensdaten falsch)

Guthke, Albert: Museumsleiter in Pritzwalk, geb. am 1. Januar 1900 in Bergen bei 
Celle als Sohn des aus Dahlhausen stammenden Direktors der Landwirtschafts-
schule Dr. Richard Guthke, Besuch des Gymnasiums Johanneum in L�neburg, 
Studium (Germanistik, Geschichte, Philosophie) an den Universit�ten G�ttingen, 
Leipzig und Greifswald, 1927 bis 1934 Arbeit an der Deutschen B�cherei Leipzig 
und als Redakteur in Hamburg, 1936 Assistent im Museum Heiligengrabe unter 
Leitung von A. v. Auerswald. Nach dem Wehrdienst 1945/46 Mitarbeit im Muse-
um L�neburg, Oktober 1946 Umzug nach Dahlhausen und Mitarbeit in der Kreis-
verwaltung Ostprignitz, Mitglied der NDPD, 1948 Heirat, auf sein Betreiben 14. 8. 
1954 Er�ffnung des Heimatmuseums Pritzwalk, 1954 bis 1958 Fernstudium als 
Museologe in K�then, Ruhestand erst 1972, gest. im Krankenhaus Gro� Pankow 
am 12. Juli 1981. Zu seinen besonderen Leistungen geh�rt die Herausgabe von 
f�nf Heften der Ver�ffentlichungen des Heimatmuseums Pritzwalk, die in den Jah-
ren 1957 bis 1971 erschienen. Sie waren unter widrigen Zeitumst�nden der einzige 
Versuch in der Nachkriegszeit, thematisch breit gef�cherte historische Forschun-
gen zur Prignitz zu ver�ffentlichen.
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Werke: Bibliographie VI (1997), S. 318
Literatur: Rehberg, Rolf: Albert Guthke – Zum Gedenken an den Gr�nder des 
Heimatmuseums Pritzwalk. In: Pritzwalker Heimatbl�tter H. 9 (2000), S. 31–37 m. 
Abb.

Handtmann, Friedrich August Eduard: Geboren in Potsdam am 28. Mai 1842 als 
Sohn des Lehrers am Kadettencorps und sp�teren Pfarrers Karl Friedrich Wilhelm 
Handtmann und der Marie Lutzki. Nach dem Studium in Berlin, T�bingen und 
Halle ordiniert am 1. 11. 1868 und zun�chst Pfarrverwalter in Kriescht Kr. Son-
nenburg. Er heiratete am 6. 10. 1869 in Stettin Amalie Lida Johanna Stahr, Tochter 
des Oberlehrers Wilhelm Rudolf Stahr in Stettin. Seit 1875 amtierte Handtmann als 
Pfarrer in Seedorf und wurde zum 1. 1. 1908 emeritiert. Handtmann starb in seiner 
Heimatstadt Potsdam am 27. November 1912. Sein besonderes Verdienst ist die 
1883 gedruckte Sammlung von Sagen, die auch Theodor Fontane dankbar benutzt 
hat und in seinem Vorwort zu „F�nf Schl�sser“ (1888) eigens hervorhebt. Handt-
mann geh�rte 1904 auch zu den Gr�ndungsmitgliedern des in Havelberg ans�ssi-
gen Vereins zur F�rderung der Heimatkunde in der Prignitz und fungierte als bera-
tendes Vorstandsmitglied.
Werke: Der Slavismus im Lichte der Ethik. Sociale und ethische Bilder in politi-
schem Rahmen. Gotha 1878. 149 S.; Neue Sagen aus der Mark Brandenburg. Ein 
Beitrag zum deutschen Sagenschatz. Berlin 1883. VIII, 263 S. [1a: Yt 2384. Pots-
dam UB: V/455]; Rote Immortelle. Die Rose von Jericho im deutschen Land. 
Brandenburgisches M�rchen. D�sseldorf [1886]. 72 S. [1a: Yo 20541]; Was auf 
m�rkischer Heide sprie�t. M�rkische Pflanzen-Legenden und Pflanzen-Symbolik. 
Berlin 1890. VII, 184 S. [1a: Lw 7782]; Fliegende Blumen der Mark Brandenburg. 
Plauderei �ber zehn m�rkische Schmetterlinge. Berlin 1899. 26 S. [1a: Lt 8621 
Verlust]; Die Lenzerwische. In: Die Provinz Brandenburg in Wort und Bild. 2. 
Aufl. Leipzig, Berlin 1909, S. 241–248; Potsdamer Sagen und M�rchen. Potsdam 
[1912]. 66 S. m. Abb. [1a: Yt 2517/612 Verlust]; [Neue Aufl.] Potsdam [1921]; 
Prignitzer Volksb�cher H. 27, 28, 38
Literatur: Fischer 1941, S. 291 (Geburtsdatum falsch: 28. 9. 1842); Bibliographie 
VI (1997), S. 322; DBA I 468, 355; GV alt 55, S. 275–276; GV neu 51, S. 354; 
Walther 2002, S. 77, 148, 212; M�ller, Klaus-Peter: Eduard Handtmann – der Pfar-
rer von Seedorf. In: Ostprignitz-Ruppin. Jahrbuch 14 (2005), S. 43–54 m. Abb.

Harnisch, Christian Wilhelm: P�dagoge und Theologe, geboren in Wilsnack am 
28. August (laut Kirchenbuch am 30. August) 1787 als Sohn des Schneidermeisters 
Joachim Christoph H. und der Catharina Sophia Hopfe, gest. am 15. August 1864 
in Berlin. Studium an den Universit�ten Halle (1806) und Frankfurt a. O. (1808), 
dazwischen und danach Hauslehrer, seit 1810 als P�dagoge in Berlin, 1812 Promo-
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tion (Dr. phil.) an der Universit�t Wittenberg, Leiter eines Lehrerseminars in Bres-
lau und gepr�gt von den Idealen der Befreiungskriege, sehr zahlreiche Ver�ffentli-
chungen zum Volksschulwesen. 1822 Direktor des Schullehrerseminars in Wei-
�enfels, das er zu au�erordentlicher Bl�te brachte. Daneben war er f�r das christli-
che Volksschulwesen in der Provinz Sachsen t�tig und weiterhin von au�erordent-
licher schriftstellerischer Produktivit�t im Geiste Pestalozzis. 1837 von der Univer-
sit�t K�nigsberg mit dem Ehrendoktor der Theologie geehrt. Wegen gesundheitli-
cher Probleme 1842 Wechsel in das Pfarramt Elbeu bei Wolmirstedt, das er trotz 
famili�rer Schicksalsschl�ge bis 1861 (seit 1856 zugleich als Superintendent) ver-
sehen konnte. Als Emeritus zun�chst in Magdeburg wohnhaft, wegen einer zuneh-
menden Nervenkrankheit jedoch in einer Berliner Heilanstalt verstorben. Von sei-
ner Autobiographie („Mein Lebensmorgen“) erschien postum (1865) nur der erste 
Teil, der die Jahre bis 1822 umfa�t.
Werke: KZK 1997, Fiche 75 und www.gbv.de (immer unter Wilhelm Harnisch)
Archivalien: Pfarrarchiv Bad Wilsnack (Depositum im Domstiftsarchiv Branden-
burg): Wil 20/37 (Materialsammlung zu Harnisch, 1998); Kirchenbuch Bad Wils-
nack = MF 21223 Fiche 3 Feld 0429
Literatur: ADB 10 (1879), S. 614–616; Jenke, Kurt: Hier wurde Dr. Wilhelm Har-
nisch am 28. August 1787 geboren. In: Unsere Heimat. Aus dem Kulturleben und 
der Geschichte des Kreises Perleberg 1 (1955), S. 282–284 (= H. 9); NDB 7 
(1966), S. 693; Bibliographie II (1971), S. 280; BBKL 2 (1990), Sp. 570; Wiehle, 
Martin: Altmark-Pers�nlichkeiten. Oschersleben 1999, S. 66; DBE Bd. 4, S. 393; 
Magdeburger biographisches Lexikon. Magdeburg 2002, S. 259–260; Pfarrerbuch 
der Kirchenprovinz Sachsen Bd. 3, Leipzig 2005, S. 518; http://de.wikipedia.org 

Hartwich, Richard: Dr. med., geb. am 7. November 1860 in Tangerm�nde als 
Sohn eines Apothekers, seit 1886 als praktischer Arzt in Havelberg t�tig, 1905 lei-
tender Arzt des dortigen Krankenhauses, 1911 zum k�nigl. Sanit�tsrat ernannt. 
Leitete von 1904 bis 1933 ehrenamtlich das von ihm mitbegr�ndete Prignitz-
Museum, das einen gro�en Teil seines Bestandes dem Sammeleifer Hartwichs ver-
dankt. Von 1928 bis 1933 f�hrte er auch den Vorsitz im Verein zur F�rderung der 
Heimatkunde in der Prignitz. Er starb am 3. Juli 1936 in seiner Heimatstadt Tan-
germ�nde.
Werke: Bibliographie VI (1997), S. 323
Literatur: Plath, Lothar: Sanit�tsrat Dr. Richard Hartwich – Arzt und Heimatfor-
scher in Havelberg. In: Zwischen Havel und Elbe. Heimatheft des Landkreises Ha-
velberg 11 (1991), S. 91–99 m. Abb.; Hinter Havelberger Klostermauern. 100 Jah-
re Prignitz-Museum 1904–2004. D��el: Stekovics 2004. 63 S. m. Abb. (besonders 
S. 8–9, 15 m. Abb., 61)
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Heuer, Reinhard: Geboren 20. 2. 1878; zu seiner Biographie sind ansonsten nur 
die wenigen Stationen bekannt, die auf den Titelbl�ttern und in den Vorreden sei-
ner Werke vermerkt sind. Demnach war Heuer 1911 K�nigl. Seminarlehrer in Ha-
velberg, 1919 Kreisschulinspektor offenbar in Beeskow, 1927 als Schulrat in Tem-
plin, 1930 in Potsdam ans�ssig. Seine B�cher waren vor allem f�r die Hand des 
Lehrers und zum Schulgebrauch bestimmt. Obwohl sie nur zum Teil auf eigen-
st�ndigen Forschungen beruhen, sind doch in den Werken von 1911 und 1919 alle 
Aspekte der Landeskunde (Geographie, Statistik, Biologie) mit einbezogen und in-
sofern noch heute beachtenswert. Neben den geschichtlichen Werken hat Heuer 
zahlreiche andere Schulb�cher herausgegeben.
Werke: Zur Heimatkunde der Prignitz. K�slin 1911. IV, 80 S.; Geschichtliches 
Quellenlesebuch f�r Prignitzer Schulen, H. 1. Wittenberge 1915. 20 S. [SBB: Py 
2809 Verlust]; Heimatkunde der Prignitz. Zweite, f�r den Schulgebrauch v�llig 
umgearbeitete Auflage. Pritzwalk 1919. 92 S.; Prignitzer Sagen und Geschichten. 
Pritzwalk o. J. 105 S. [SBB, GV oo]; 2. verm. Aufl. Pritzwalk 1922. 86 S. m. Abb.; 
Die Einf�hrung der Reformation in der Prignitz. Pritzwalk [um 1922]. 20 S. (Pri-
gnitzer Volksb�cher; 53); Mein Prignitzland. (Hrsg.: R. Heuer). Breslau 1924. 32 
S. (Ferdinand Hirts Heimat-Lesehefte. Gruppe A: 3. u[nd] 4. Schuljahr); Aus der 
Geschichte der Prignitz. Pritzwalk 1927. 223 S.
Archivalien: LHA Potsdam, Rep. 2 A II Pers. H 694 und Rep. 34 Pers. H 225 
[nicht eingesehen]
Literatur: Bibliographie VI (1997), S. 331; KZK 1997, Fiche 81; GV neu 56, S. 
469–470; Walther 2002, S. 213 und 281; DBA oo

Hirsch, Emanuel Arthur Friedrich Albert: Geboren in Bentwisch am 14. Juni 1888 
als Sohn des Pfarrers Friedrich Wilhelm Albert Hirsch und der Clara Sophie Emi-
lie Neumann. An der Universit�t Berlin vor allem Sch�ler des Kirchenhistorikers 
Karl Holl, 1915 Privatdozent in Bonn, 1921 Professor f�r Kirchengeschichte und 
seit 1936 f�r systematische Theologie in G�ttingen sowie Vertrauensmann der Na-
tionalsozialisten, 1945 v�llig erblindet und pensioniert, arbeitete seitdem an einer 
�bersetzung der Schriften S�ren Kierkegaards. Eines seiner Hauptwerke ist die 
„Geschichte der neueren evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den all-
gemeinen Bewegungen des europ�ischen Denkens“ (5 B�nde, 1949–1954, 5. Aufl. 
1975). Hirsch starb am 17. Juli 1972 in G�ttingen.
Archivalien: Kirchenbuch Bentwisch = MF 23902 Fiche 2 Feld 1043
Literatur: Fischer 1941, S. 341 (Eltern); RGG-3 Bd. 3 (1959), S. 363–364; Sch�tte, 
Hans-Walter: Bibliographie Emanuel Hirsch. Berlin 1972. 35 S.; [NDB oo]; BBKL 
Bd. 2 (1990), Sp. 893–896; RGG-4 Bd. 3 (2000), Sp. 1786–1787; DBE Bd. 5, S. 
60; Winter 2011, S. 185–186
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Klahre, Friedrich Christoph Hans: Geboren in Petershain am 14. November 1878 
als Sohn des Pfarrers Georg Klahre und der Katharina Budich, Studium in Erlan-
gen, Halle und Berlin, ordiniert am 18. Juni 1905, Pfarrer in Halenbeck 1905-1917, 
Oberpfarrer in Triebel Kr. Sorau 1917, Emeritus in Luckau 1945-1955, gest. in Lu-
ckau (?) am 2. Juni 1957. Heirat am 12. Juni 1907 mit Elisabeth Reymann, Tochter 
des Pastors Gotthold R. in G�rlsdorf bei Luckau.
Werke: Prignitzer Volksb�cher H. 2, 5, 26; Bibliographie VI (1997), S. 354
Archivalien: Personalakte im Landeskirchlichen Archiv Berlin, Best. 15 Ausge-
schiedene und verstorbene Pfarrer Nr. 3547 (nicht eingesehen)
Literatur: Fischer 1941, S. 411; Auskunft Reinhold Asse (Hamburg) 12. 12. 2003

Kopp, Alwin Emil Johannes: Pfarrer in Kuhsdorf, Herausgeber der „Prignitzer 
Volksb�cher“. Geboren in Petershain am 28. November 1868 als Sohn des Pfarrers 
Emil Kopp und Alwine Winkler. Studium in Greifswald, T�bingen und Berlin, or-
diniert am 21. 2. 1897, Pfarrer in Kuhsdorf 1897 bis 1935, gest. in Kuhsdorf am 6. 
Juni 1935. Heirat 1897 mit Klara Fiedler aus Zossen.
Werke: Prignitzer Volksb�cher H. 1, 10, 37; Der Pfarrer und die l�ndliche Wohl-
fahrts- und Heimatpflege. Pritzwalk [1911]. 15 S. (Samenk�rner; 1) [Brandenburg 
DStA: Ki 4581]; Im neuen Deutschland. In: Heimatkalender f�r die Kreise Ost-
und Westprignitz 32 (1934), S. 60–61; KZK 1997, Fiche 100; Bibliographie VI 
(1997), S. 360 (14 Titel)
Archivalien: Pfarrarchiv Kuhsdorf (Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg): 
Kd 2/19 und Kd 2a/104 (Chronik von Kuhsdorf), Kd 17/B 735 A5 (Foto), Kd 
17a/107 und Kd 17b/108 (Geschwisterbriefe aus der Familie Kopp 1892 ff. als 
Transkription)
Literatur: Fischer 1941, S. 436

Lehmberg, Ludwig: Geboren am 2. Januar 1874 in Userin bei Neustrelitz (Meck-
lenburg), zun�chst auf Schiffahrt, dann Tagel�hner, verheiratet seit 1897 mit Marie 
geb. Sch�nhardt (geb. 9. 2. 1873, gest. 12. 8. 1939), seit 1907 als Hofbesitzer in 
Tacken ans�ssig, wegen schwerer Krankheit zuletzt im Pflegeheim in Wittstock, 
gest. in Wittstock am 17. Mai 1929, begraben in Tacken. �ber ihn hei�t es: „Mit 
seinen Texten erreichte die niederdeutsche Literatur in der Prignitz ihren vielleicht 
letzten H�hepunkt.“ (Hanns H. F. Schmidt)
Werke: Hunn’flegen un Smetterlings. Ein fr�hliches Buch heimatlichen Humors in 
Versen von Ludwig Lehmberg, Tacken. Perleberg: Grunick o. J. (Vorw. datiert 
1925). 104 S. [mit biographischem Vorwort von Pastor Paul Brutschke]
Archivalien: Portr�tfoto und Foto des nicht mehr vorhandenen Grabsteins in Tak-
ken im Privatbesitz von Pfarrer i. R. Gottfried Winter, Bad Wilsnack



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

118

Literatur: Seier, G�nther: Der Humor blieb ihm. Verse up platt von Ludwig Lehm-
berg. In: Prignitzer Heimat H. 8 (1990), S. 38–39; Schmidt 1991, S. 270–271; Czu-
batynski 2007, S. 273; Uns Prignitzer Platt, is h��t un morgen noch wat. Gespro-
chen von der „Interessengruppe Plattsnacker“ des Prignitzer Heimatvereins Witten-
berge. [Wittenberge 2005]. 1 CD mit [10] Bl. Begleitheft

L�tgert, Wilhelm: Professor der Theologie in Greifswald, Halle und Berlin, geb. 
am 9. April 1867 in Heiligengrabe als drittes von neun Kindern des dortigen Pfar-
rers Friedrich Wilhelm L�tgert und Christine Klein. Nach dem Besuch des Gymna-
siums in Wittstock Studium in Greifswald und Berlin. Promotion bei Hermann 
Cremer und Habilitation in Greifswald, 1895 dort au�erordentlicher Prof. f�r Neu-
es Testament, 1898 Heirat mit Martha Sellschopp (sieben Kinder). 1901 Ordinarius 
f�r Neues Testament in Halle, 1912 Ordinarius f�r Systematische Theologie, 1929 
Berufung nach Berlin, im Fr�hjahr 1935 amtsenthoben. Er starb am 21. Februar 
1938 in Berlin. L�tgert hat ein umfangreiches Werk hinterlassen, das sich sowohl 
der Dogmatik als auch der neutestamentlichen Exegese sowie der Theologiege-
schichte widmete. Durch seine eigenst�ndige Sichtweise schlo� er sich weder der 
Dialektischen Theologie noch der Bewegung der Deutschen Christen an.
Literatur: Programm Gymnasium Wittstock 1894, S. 14; Fischer 1941, S. 523–524 
(Vater); DBA II 838, 201–204 und 843, 135–138; NDB 15 (1987), S. 479; BBKL 
Bd. 17 (2000), Sp. 870–874; DBE Bd. 6, S. 522

Mackel, August Julius Emil: Geboren am 11. Januar 1862 als Sohn eines Gastwirts 
in Boberow, Abitur 1880 am Realgymnasium Perleberg, Studium (Germanistik 
und neuere Sprachen) in Greifswald, Promotion 1884. Gymnasiallehrer in Berlin, 
Stettin und Hildesheim (Oberstudiendirektor), gest. 24. Januar 1940 in Hildesheim.
Werke: Die Mundart der Prignitz. In: Jahrbuch des Vereins f�r niederdeutsche 
Sprachforschung 31 (1905), S. 65–164 und 32 (1906), S. 1–54 und 33 (1907), S. 
73–105; Katholisches in der niederdeutschen Mundart der Prignitz. In: Jahrbuch 
des Vereins f�r niederdeutsche Sprachforschung 37 (1911), S. 70–74; weiteres sie-
he www.gbv.de
Archivalien: Kirchenbuch Boberow = MF 23982 Fiche 1 Feld 0228
Literatur: Mackel aus Boberow. In: Mein Prignitz- und Heimatland 1933 Nr. 1, S. 
[3]–[4]; Borchling, Conrad: Zur Erinnerung an Emil Mackel. In: Jahrbuch des Ver-
eins f�r niederdeutsche Sprachforschung 65/66 (1939/40), S. 140–148; Bretschnei-
der, Anneliese / Donath, Joachim: Volkssprache und Mundartforschung in der Pri-
gnitzer Sprachlandschaft. In: Pritzwalk und Prignitz. Beitr�ge zur Heimatkunde. 
Pritzwalk 1961, S. 55–80 (speziell S. 61); Winter, Gottfried: Plattdeutsch hat ho-
hen Rang. In: Jahrbuch des Prignitzer Heimatvereins Wittenberge 3 (2003), S. 94–
95
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Meinhold, Theodor: Dr. phil., geb. am 14. November 1886 in Sandow Kr. Pyritz 
(Hinterpommern), aufgewachsen in Barth als Sohn eines Superintendenten, Studi-
um der Mathematik und Naturwissenschaften in Halle, Greifswald und Freiburg, 
Promotion 1911 in Halle, wissenschaftlicher Assistent ebendort, danach Lehramts-
kandidat in Greifswald, 1914 im Krieg schwer verwundet, 1917 Oberlehrer an der 
St�dtischen Realschule in Havelberg, 1930 Studienrat an der Staatlichen Oberschu-
le, 1940 Leiter des Prignitz-Museums, gest. am 16. Juni 1946 in Havelberg.
Werke: Havelberg. Federzeichnungen von Dr. [Theodor] Meinhold. Havelberg: 
Steffen 1919 [*Brandenburg DStA: Ki 7910 (unvollst�ndig)]
Archivalien: Kirchenbuch Havelberg Dom 1933–1964 (Brandenburg DStA: HBD 
161,15/671 = MF 21325)
Literatur: Meinhold, Hugo: Studienrat Dr. Theodor Meinhold, ein Lebensbild. In: 
Zwischen Havel und Elbe. Heimatheft des Landkreises Havelberg 12 (1992), S. 
39–42 m. Abb.

Nedwig, Paul: B�rgermeister in Wittenberge von 1897 bis 1909. Nedwig stammte 
aus Spremberg, n�here Daten sind bislang nicht ermittelt. Er war ma�geblich an 
dem Ausbau Wittenberges zu einer modernen Industriestadt beteiligt und bewirkte 
unter anderem 1903 die Ansiedlung der Singer-Werke. Er ist vermutlich der einzi-
ge Prignitzer Kommunalpolitiker, der gedruckte Lebenserinnerungen hinterlassen 
hat, die heute eine wichtige stadtgeschichtliche Quelle sind.
Werke: Nedwig, P(aul): Erinnerungen an meine T�tigkeit als B�rgermeister. Ein 
Beitrag zur Stadt- und Personalgeschichte. [Paralleltitel:] 12 Jahre B�rgermeister in 
Wittenberge (Bez. Potsdam). Neustadt a. d. Haardt: Meininger 1914. 116 S. [SBB 
1: Td 10010. Gotha FB: Biogr. 8� 01252/05]
Literatur: GV alt 102, S. 177 [betr. Aschersleben]; GV neu 93, S. 482; Jahrbuch 
des Prignitzer Heimatvereins Wittenberge 3 (2003), S. 11–16

Prager, Johann Gottlieb: Domorganist in Havelberg, geb. in Pritzwalk am 29. Ja-
nuar 1760 als j�ngster Sohn des Carl Gottlieb Prager und der Maria Benigna Her-
tel. Seit ca. 1783 Konrektor und Organist in Pritzwalk, 1796 von dem kunstver-
st�ndigen Dompropst Otto Carl Friedrich von Vo� als Domorganist (zugleich Vi-
carius und M�dchenschullehrer) nach Havelberg berufen. Nicht zuletzt wegen der 
unzureichenden Besoldung 1806 erfolglose Bewerbung f�r den Magdeburger 
Domorganistenposten. Prager starb unverheiratet am 14. Juli 1833 in Havelberg. 
Obwohl er als Organist einen sehr bedeutenden Ruf geno�, sind keine Kompositio-
nen von ihm �berliefert. Zu seinen Sch�lern z�hlte der 1807 in Havelberg geborene 
Ferdinand Vogel (sp�ter Organist in Kopenhagen und Bergen / Norwegen).
Archivalien: Kirchenbuch Pritzwalk = MF 25237 Fiche 6 Feld 0337; Kirchenbuch 
Havelberg (Dom) = MF 21322 Fiche 5 Feld 1189
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Literatur: Strube 1933 (falscher Name der Mutter: Marie Beniger)

Ragotzky, Otto Bernhard: Pfarrer in Triglitz, geb. Nahrstedt 29. Oktober 1809 als 
Sohn des dortigen Pfarrers Karl August R. und Friederike Wilhelmine Katharina 
Kempen. Gymnasium Salzwedel, Universit�t Berlin, ordiniert 9. 7. 1838. Von 
1838 bis zu seinem Ruhestand am 1. 10. 1878 Pfarrer in Triglitz bei Pritzwalk. Ra-
gotzky blieb unverheiratet und starb am 13. Juni 1891 in Potsdam. Als Genealoge 
und Heraldiker hat sich Ragotzky verdient gemacht unter anderem durch die Auf-
stellung von Stammtafeln der Familie Gans zu Putlitz. F. A. Vossberg verweist 
1868 auf „die sehr bedeutende, musterhaft geordnete und durch viele Seltenheiten 
ausgezeichnete heraldisch-sphragistische Sammlung des Pastor Herrn Ragotzky in 
Triglitz, welche nebst der dazu geh�rigen reichen Bibliothek schon seit Jahren den 
Forschern als Quelle der Belehrung von dem Besitzer gern zug�nglich gemacht 
wird.“ Das Schicksal dieser Sammlung ist unbekannt.
Werke: Das von Flotow’sche Wappen. In: Jahrb�cher des Vereins f�r mecklenbur-
gische Geschichte und Altertumskunde 44 (1879), S. 99–100; Wahlspr�che und 
Devisen brandenburgischer F�rsten und F�rstinnen, aus deren Inscriptionen in 
Stammb�cher der Zeit von 1550 bis 1650 entnommen. In: Vierteljahrsschrift f�r 
Heraldik, Sphragistik und Genealogie 9 (1881), S. 255–262; Herausgeber zusam-
men mit H[ermann] v[on] Redern und Ad[olf] M[atthias] Hildebrandt: Stammta-
feln der Familie Gans Edle Herren zu Putlitz, von ihrem ersten urkundlichen Auf-
treten bis zur Gegenwart. Berlin 1887: Sittenfeld. [31] Bl. [Brandenburg DStA: Ki 
2284]; weiteres siehe www.gbv.de
Archivalien: Personalakte im Landeskirchlichen Archiv Berlin, Best. 14 Konsisto-
rium Nr. 23945 (nicht eingesehen); Pfarrarchiv Triglitz (im DStA Brandenburg)
Literatur: Riedel A XXV (1863), S. 9 und �fter (dort f�lschlich Ragoczky); Die 
Siegel der Mark Brandenburg. Nach Urkunden des k�niglichen Geheimen Staats-
archivs, des Staatsarchivs zu Magdeburg, sowie st�dtischer und anderer Archive. 
(Von F[riedrich] A[ugust] Vossberg). Lieferung 1, Berlin 1868, S. 3. Fischer 1941, 
S. 663; Bibliographie VI (1997), S. 422 (fehlerhaft); Foelsch, Torsten: Das K�nigs-
grab bei Seddin in der Westprignitz. Perleberg 2002, S. 31–32, 40, 72–73

Ramdohr, Albert Christian Karl: Pfarrer in Sch�nhagen bei Pritzwalk, geboren in 
Kuhsdorf am 17. Februar 1863 als Sohn des Pfarrers Albert Julius Karl Ramdohr 
und der Marie Brandenburg, Studium in Jena, Berlin und Halle, ordiniert 5. 6. 
1892, Pfarrer in Sch�nhagen bei Pritzwalk 1892 bis 1933, emeritiert am 1. 5. 1933, 
gest. am 8. Dezember 1947 (Ort unbekannt). Heirat am 19. 9. 1892 mit Elisabeth 
Prien aus Gantikow, Tochter des Rittergutsp�chters Hans P. in Horst.
Werke: Prignitzer Volksb�cher H. 7, 55, 56. Wie ich in meiner l�ndlichen Fortbil-
dungsschule Heimatliebe ber�cksichtige und pflege. Pritzwalk: Tienken [1914]. 16 
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S. (Samenk�rner; 4) [Leipzig DNB: SB 1102-4]; KZK 1997, Fiche 144 (betr. nur 
Prignitzer Volksb�cher); Bibliographie VI (1997), S. 422
Archivalien: Personalakte im Landeskirchlichen Archiv Berlin, Best. 14 Konsisto-
rium Nr. 23952 (nicht eingesehen); Foto im Domstiftsarchiv Brandenburg: Sch� 
26a/B 734 A5
Literatur: Fischer 1941, S. 665; Kirchliches Amtsblatt der Kirchenprovinz Berlin-
Brandenburg 1948, S. 16

Seehaus, Franz Louis Karl: Geboren in Crussow bei Angerm�nde am 10. Novem-
ber 1855 als Sohn des F�rsters Adolf S. und der Dorothea Auguste Sprenger, Stu-
dium in Berlin, ordiniert am 5. 8. 1883, Pfarrer in Beveringen 1883 und in Sch�n-
hagen bei Pritzwalk 1888, Oberpfarrer in Meyenburg 1892 bis 1929, emeritiert 
zum 31. 10. 1929, gest. in Perleberg am 1. Februar 1941; Heirat in Perleberg am 
27. 11. 1883 mit Hermine Schreinert, Tochter des Lohgerbermeisters Karl Adolf 
Hermann Schreinert. Seehaus verlebte seinen Ruhestand offenbar in Perleberg und 
hat sich 1932 durch die Erstellung eines systematischen Katalogs f�r die Biblio-
thek des Museums verdient gemacht.
Werke: Prignitzer Volksb�cher H. 19, 51, 95/96; Meyenburger Chronik. Ein Prig-
nitzer Heimatbuch. Pritzwalk: Tienken 1929. 130 S. [Brandenburg DStA: Ki 
7638]; Bibliographie VI (1997), S. 468
Archivalien: Personalakte im Landeskirchlichen Archiv Berlin, Best. 14 Konsisto-
rium Nr. 24119 (nicht eingesehen); Kirchenbuch Perleberg = MF 24244 Fiche 2 
Feld 0076
Literatur: Fischer 1941, S. 819; Handbuch der historischen Buchbest�nde in 
Deutschland Bd. 16 (1996), S. 350

Seldius, Johann Georg: Magister, geb. am 17. Januar 1603 in Eisfeld (Franken), 
gest. Havelberg 3. Oktober 1671. Sohn des Pfarrers Michael Seld, Studium in Jena 
und Wittenberg, 1625 Konrektor in Prenzlau, ordiniert am 12. 9. 1628, Pfarrer in 
L�hnsdorf 1628, Linthe 1630, Brandenburg St. Pauli 1633, Oberpfarrer und Super-
intendent in Havelberg (Stadt) 1652 bis 1671. Dreimal verheiratet: x I. Maria 
Schmeisser aus Wittenberg, gest. 1635; x II. Ursula Schinnemann, gest. Havelberg 
(Stadt) 4. 2. 1655; x III. (Brandenburg St. Gotthardt 22. 7. 1656) Catharina Elisa-
beth Crusius, Tochter des Superintendenten Thomas Crusius in Brandenburg, gest. 
Havelberg (Stadt) 16. 4. 1671.
Werke: Siehe unten Noack / Splett 2001
Archivalien: Kirchenbuch Havelberg (Stadt) = MF 21340 Fiche 1 Feld 0166 (dritte 
Trauung bzw. Proklamation), Fiche 6 Feld 0406 (Beerdigung der zweiten Frau = S. 
515 Nr. 3) und Fiche 6 Feld 0413 (Beerdigungen = S. 529 Nr. 17 und 37)
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Literatur: Fischer 1941, S. 824; Alpermann, Gerd: Die lutherischen Pfarrer der 
Stadt Brandenburg an der Havel und ihre Familien bis 1800. Neustadt an der Aisch 
1987, S. 28–29; Noack, Lothar / Splett, J�rgen: Bio-Bibliographien. Brandenburgi-
sche Gelehrte der Fr�hen Neuzeit. Mark Brandenburg 1640–1713. Berlin 2001, S. 
455–461 (�berall falsches Todesdatum: 24. 10. 1671)

Singer, Isaac Merrit: Geboren am 27. Oktober 1811 in Pittstown NY als Sohn des 
Adam Singer und seiner Frau Ruth Benson und Nachfahre j�discher Auswanderer 
aus dem Raum Heidelberg. Singer war mit einem keineswegs vorbildlichen Le-
benswandel zun�chst als Schauspieler t�tig, bis seine Firma 1844 in Konkurs ging. 
Nach ersten Erfindungen 1839 und 1849 konstruierte er eine von Hand angetriebe-
ne N�hmaschine, die er 1851 patentieren lie�. Dabei benutzte er Teile der von Eli-
as Howe (1819 - 1867) erfundenen N�hmaschine und mu�te sich nach einer Pa-
tentklage Geld und Ruhm der Erfindung mit Howe teilen. Singers Firma, seit 1857 
in New York ans�ssig, errang dennoch die weltweite Marktf�hrerschaft durch eine 
Serienfertigung und die Einf�hrung eines Ratenkaufplanes f�r N�hmaschinen. Der 
Gr�nder zog sp�ter nach Europa, heiratete in erster Ehe (1860 geschieden) Cathe-
rine Maria Haley, in zweiter Ehe Isabella Summerville. Singer starb 1875 im engli-
schen Torquay (Devonshire). Der von ihm gegr�ndete Konzern siedelte sich ab 
1903 in Wittenberge an und pr�gte bis 1991 nachhaltig das Gesicht der aufstreben-
den Industriestadt. 1922 besch�ftigte die Fabrik 2.299 Mitarbeiter, im Jahre 1935 
waren es 2.539 Arbeiter und Angestellte. Der 1928 errichtete Wasser- und Uhren-
turm ist noch heute ein Wahrzeichen der Stadt. 
Literatur: Muchow, Heinz: 100 Jahre Singer-Traditionen in Wittenberge. In: Jahr-
buch des Prignitzer Heimatvereins Wittenberge 3 (2003), S. 7–43 m. Abb.

Sonnin, Ernst Georg: Geboren am 10. Juni 1713 als Sohn des Pfarrers Johann S. in 
Quitzow bei Perleberg, studierte in Halle und Jena zun�chst Theologie, dann Philo-
sophie und Mathematik. Zun�chst als Privatlehrer und Ingenieur in Hamburg t�tig; 
als Autodidakt wandte er sich der Architektur zu. Seine bedeutendste Leistung war 
die Beteiligung am Wiederaufbau der St. Michaeliskirche in Hamburg. 1785 als 
Stadtbaumeister nach L�neburg berufen, gestorben am 8. Juli 1794 in Hamburg.
Archivalien: Kirchenbuch Quitzow = MF 24273 Fiche 2 Feld 0617
Literatur: Reinke, Johann Theodor (Hrsg.): Lebensbeschreibung des ehrenwerthen 
Ernst Georg Sonnin, Baumeisters und Gelehrten in Hamburg. Hamburg 1824. 
XVIII, 197 S.; ADB 34 (1892), S. 637–638; Fischer 1941, S. 837 (Vater); DBA I 
1195, 392–448 und DBA II 1235, 427–433 (falsches Geburtsjahr im Register); 
DBE Bd. 9, S. 375; [NDB oo]; Spie�, Reinhard: Hochger�hmt und dann vergessen. 
In: Prignitzer Heimat H. 18 (1995), S. 7–8; http://de.wikipedia.org 
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Strube, Georg: Geboren in Alvensleben 1640, immatrikuliert an der Universit�t 
Helmstedt am 14. 6. 1652 [!] und am 17. 5. 1660, um 1663 f�r kurze Zeit Konrek-
tor und Kantor in Kyritz, 1664 bis 1672 Rektor der Domschule in Havelberg, 1665 
als Dichter zum poeta laureatus gekr�nt, 1672 bis 1696 Pfarrer (Diakonus) in Ha-
velberg Dom und Jederitz, 1696 Oberpfarrer und Inspektor (Superintendent) in 
Werben (Altmark), dort beerdigt am 8. Oktober 1702.
Werke: Stupendum templi Hierosolymitani aedificium ... Bey Reparier- und Er-
neuerung der l�blichen Stifts-Kirchen zu Havelberg; sonderlich als in derselben die 
neue vor 2. Jahren ... angeschaffte ... Kantzel ... mit Golde ... geschm�cket wurde. 
Neuen-Ruppin 1695: Mahler. 42 S., [2] Bl. [*Brandenburg DStA: Pb 1081 (7)]; 
KZK 1997, Fiche 175 und www.gbv.de (unter Strube und Strubius)
Literatur: Voigt 1916; Bibliographie II (1971), S. 403 und Bibliographie V (1986), 
S. 170; Die Matrikel der Universit�t Helmstedt 1636–1685. Bearb. von Werner 
Hillebrand. Hildesheim 1981, S. 90 (Nr. 286) und S. 141 (Nr. 93); DBA I 1242, 
143; Christopeit, Gerald: Georg Strube – „Kayserl. und gekr�nter Poet und der 
Stiftskirchen zu Havelberg Diacon“. Georg Strube zum 350. Geburtstag. In: Zwi-
schen Havel und Elbe. Heimatheft des Landkreises Havelberg 11 (1991), S. 16–19. 
Czubatynski, Uwe: Evangelisches Pfarrerbuch f�r die Altmark. 2., erw. Aufl. R�h-
st�dt 2006, S. 220; Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen. Bd. 8, Leipzig 2008, 
S. 457

Ulrici, Gustav Emil Ferdinand: Dr. phil., geboren Herzfelde Kr. Strausberg ca. 
1797/98 als Sohn des Pfarrers Alexander Wilhelm Ferdinand Ulrici. Von 1824 bis 
1862 amtierte er als Rektor an der Stadtschule in Lenzen. Nach dem Titel der zwei-
ten Auflage seiner Chronik war er zugleich Doktor der Philosophie, Rector der 
Stadtschule zu Lenzen, Candidat der Theologie und Mitglied des Vereins f�r Ge-
schichte der Mark Brandenburg. Sterbeort und -datum sind unbekannt. Zweimal 
verheiratet: x I. Lenzen 20. 5. 1825 mit Johanne Christiane Wilhelmine Schulz 
(gest. 14. 1. 1834) und x II. Lenzen 30. 12. 1835 mit Amalie Wilhelmine Kn�vena-
gel (freundliche Mitteilung von Georg Gr�neberg, 1. 2. 2011)
Werke: Lenzen und seine Bewohner. Salzwedel 1835. XII, 124 S. [SBB 1a: Td 
7400. Halle UB: Ng 371]; Die Prignitz und die Stadt Lenzen. 2. Aufl. Perleberg 
1848. XXII, 346 S. [SBB 1a: Td 7400<2>. Hamburg SUB: A/200744]
Literatur: Hoppe 1929, S. 6; Fischer 1941, S. 910 (Eltern)

Viereck, Paul Hermann Theodor: Dr. phil., Gymnasiallehrer f�r Mathematik, Phy-
sik und Geographie, geb. Perleberg 30. M�rz 1887 als Sohn des Zimmermeisters 
Max Viereck, Abitur in seiner Heimatstadt 1905, Studium in Berlin, Heidelberg, 
M�nchen und Halle, Promotion 1910 in Halle mit einer Arbeit „�ber die Radioak-
tivit�t einiger Gesteinsarten und deren Verwitterungsprodukte“, 1911-1913 Refe-
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rendar und Studienassessor in Berlin und Perleberg, 1915 bis 1918 Kriegsdienst, 
Studienrat in Z�llichau bis 1945, kurz vor Kriegsende R�ckkehr nach Perleberg, 
danach als politisch nicht Belasteter weiter im Schuldienst in Perleberg, gest. in 
Perleberg am 14. Februar 1963. Mitglied des Museumsbeirates und unerm�dlicher 
Forscher. Von seiner Geschichte der Stadt Perleberg konnte nur der erste Teil ge-
druckt werden, der sich mit den naturkundlichen Voraussetzungen besch�ftigt. Der 
unvollendet gebliebene stadtgeschichtliche Teil befindet sich im Stadtarchiv Perle-
berg. Erscheinen konnte daraus, erg�nzt durch Hilde Arndt, nur noch der Abschnitt 
�ber die Baugeschichte der Altstadt.
Werke: Die Stadt Perleberg. Teil I. Perleberg 1962. 190 S.; Die Stadt Perleberg. 
Baugeschichte der Altstadt. Perleberg 1988. 64 S. m. Abb.; Aufs�tze siehe Biblio-
graphie VI (1997), S. 490
Archivalien: Kirchenbuch Perleberg = MF 24228 Fiche 9 Feld 0518
Literatur: [Anonym], Dr. phil. Paul Viereck. In: Perleberg 1239–1964. [Umschlag-
titel: 1239–1964. Perleberg aus Vergangenheit und Gegenwart.] Perleberg 1964, S. 
15–16 m. Abb.

Vogel, Heinrich Rudolf Gottfried: Prof. der Theologie in Berlin, geb. am 9. April 
1902 in Pr�ttlin als Sohn des dortigen Pfarrers Franz Ferdinand Vogel und der 
Hedwig geb. K�hne. Seit 1927 Pfarrer in Oderberg und Dobbrikow, 1935 Dozent 
an der Kirchlichen Hochschule der Bekennenden Kirche in Berlin-Zehlendorf, 
1946 bis 1967 Professor f�r Systematische Theologie an der Kirchlichen Hoch-
schule und an der Humboldt-Universit�t, gest. am 26. Dezember 1989 in Berlin. 
Verfasser zahlreicher Schriften (Gesammelte Werke: 12 B�nde, Stuttgart 1982–
1987) und Dichter von Kirchenliedern (Evang. Gesangbuch: Nr. 292).
Archivalien: Kirchenbuch Pr�ttlin = MF 24295 Fiche 2 Feld 0063
Literatur: Fischer 1941, S. 919; DBA II 1343, 191–193; DBE Bd. 10, S. 226; 
BBKL Bd. 12 (1997), Sp. 1554–1563; RGG-4 Bd. 8 (2005), Sp. 1145; Winter 
2011, S. 186–187

Vo�, Otto Carl Friedrich von: Staatsminister und Dompropst von Havelberg. Ge-
boren am 8. Juni 1755 in Berlin als Sohn des Friedrich Christoph Hieronymus von 
Vo� und der Amalia Ottilie von Viereck. Studium der Rechtswissenschaften in 
Frankfurt (Oder) und G�ttingen. 1784 Hauptritterschaftsdirektor, Erbe der G�ter 
Buch und Karow und Erwerb der Havelberger Dompropstei. 1786 Pr�sident der 
kurm�rkischen Kammer, 1789 Minister im Generaldirektorium, 1807 Abschied aus 
dem Staatsdienst wegen Konflikten mit dem Staatskanzler Hardenberg und R�ck-
zug nach Havelberg, 1822 Vizepr�sident und f�r kurze Zeit noch Pr�sident des 
Staatsrates, gest. 30. Januar 1823 in Berlin. Trotz seines Einflusses konnte v. Vo� 
nicht die 1819 erfolgte endg�ltige Aufhebung des Domstifts verhindern. Seine vor 
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allem wegen der Bach-Handschriften wertvolle Musikaliensammlung vermachte 
sein Sohn 1851 der K�niglichen Bibliothek in Berlin.
Literatur: DBA I 1318, 12–23 und II 1350, 95; Czubatynski, Uwe: Biographische 
Notizen zu Otto Carl Friedrich von Vo� (1755–1823). In: Bach-Jahrbuch 78 
(1992), S. 119–122 m. Abb.; Wiederabdruck (ohne Abb.) in: Czubatynski 2007, S. 
225–227; Faulstich, Bettina: Die Musikaliensammlung der Familie von Vo�. Ein 
Beitrag zur Berliner Musikgeschichte um 1800. Kassel [u. a.] 1997. 586 S. m. Abb. 
(Catalogus musicus; 16) [zur Biographie S. 29–43]

Wangemann, Hermann Theodor: Geboren Wilsnack 27. M�rz 1818 als Sohn des 
Konrektors Johann Theodor Wangemann und der Marie Magdalene Fl�gel, gest. 
Berlin 18. Juni 1894. Der Vater zog schon 1821 als Subrektor nach Demmin. Nach 
dem Studium an der Universit�t Berlin (gepr�gt von August Neander) promovierte 
er 1842 in Halle zum Dr. phil. und wurde 1845 Rektor in Wollin. 1849 trat er das 
Amt eines Archidiakonus am Kamminer Dom an, wurde zu einem Vorreiter der lu-
therischen Erweckungsbewegung und fungierte als Direktor des Lehrerseminars. 
1859/60 erschien sein Werk „Sieben B�cher preu�ischer Kirchengeschichte“, in 
der Folge auch zahlreiche andere Schriften. 1865 wurde er nicht zuletzt wegen sei-
nes Organisationstalents und seiner au�ergew�hnlichen Arbeitskraft zum Mis-
sionsdirektor nach Berlin berufen und ver�ffentlichte 1872/77 die „Geschichte der 
Berliner Missionsgesellschaft“, die vor allem in S�dafrika und China wirkte. Unter 
seiner Leitung wurde 1872/73 das noch heute genutzte Missionshaus am Fried-
richshain erbaut. Die Universit�t Greifswald verlieh ihm 1883 die theologische Eh-
rendoktorw�rde.
Archivalien: Kirchenbuch Bad Wilsnack = MF 21224 Fiche 2 Feld 0703
Literatur: Petrich, Hermann: Hermann Theodor Wangemann. Sein Leben und Wir-
ken f�r Gottes Reich und f�r das Missionswerk insonderheit. Berlin 1895. 116 S. 
m. Abb.; ADB 41 (1896), S. 145–148 (Hermann Petrich); RGG-3 Bd. 6 (1963), S. 
1546; Lehmann, Hellmut: 150 Jahre Berliner Mission. Erlangen 1974, S. 61 ff. und 
Abb. 2; KZK Fiche 188; DBA I 1332, 1 und II 1365, 163–164; DBE Bd. 10, S. 
329; RGG-4 Bd. 8 (2005), Sp. 1303 [fehlt noch im BBKL]

Westermann, Willi Erich: Geboren in Cumlosen am 30. November 1914 als Sohn 
des Maurers Friedrich Wilhelm Westermann, gest. 13. September 1993, verheiratet 
mit Erika geb. Schlichtenberger (geb. 27. 8. 1928, gest. 6. 10. 1996). Erlernte den 
Beruf eines Textilkaufmanns. Aufgrund einer schweren Kriegsverletzung war er 
nach dem 2. Weltkrieg bis 1979 als Sekret�r in der Gemeindeverwaltung Cumlosen 
t�tig. 1955 gr�ndete er in seinem Heimatort die Heimatstube und leitete an der 
Schule die Arbeitsgemeinschaft „Junge Ornithologen“. �ber 40 Jahre arbeitete er 
intensiv f�r den Naturschutz und die Ur- und Fr�hgeschichte. 
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Werke: Unsere Heimatstube in Cumlosen. In: Unsere Heimat. Aus dem Kulturle-
ben und der Geschichte des Kreises Perleberg 1 (1955), S. 149–151 sowie weitere 
Aufs�tze in: Unsere Heimat (1955–1958), in: Prignitzer Heimat (1987 ff.), in: Na-
turschutzarbeit in Mecklenburg und in: Informationen des Bezirksarbeitskreises f�r 
Ur- und Fr�hgeschichte Schwerin
Archivalien: Kirchenbuch Cumlosen = MF 24012 Fiche 4 Feld 0948
Literatur: Sajonz, Christiane: Willi Westermann f�r seine naturkundliche Neugier 
gedankt. In: Prignitzer Heimat H. 14 (1993), S. 16–17 m. Abb.; Bibliographie VI 
(1997), S. 503; Faltblatt „Willi Erich Westermann“ (ohne Verfasserangabe)

Zander, Otto Adolf Carl Johannes: Diakonus in Lenzen, geb. in Gommern am 31. 
M�rz 1862 als Sohn des Lehrers Carl August Zander. Nach seiner Ordination am 
29. 6. 1890 bekleidete er die zweite Pfarrstelle in Lenzen und wechselte 1904 in 
gleicher Funktion an die Nikolaikirche in Burg bei Magdeburg. Dort amtierte er 
seit 1909 als Oberpfarrer und starb in Bad Harzburg am 12. August 1926. Zander 
heiratete am 28. 8. 1890 Helene H�pffner aus Sch�nebeck. Seine Chronik ist die 
vorletzte Gesamtdarstellung geblieben, die sich besonders um die Kulturgeschichte 
der Stadt Lenzen verdient gemacht hat.
Werke: Zander, C[arl]: Chronik der Stadt Lenzen. Lenzen 1901. VIII, 226 S. [Kiel 
UB: B 6441. Potsdam UB: NR 7002 ZAN]
Archivalien: Kirchenbuch Lenzen = MF 24148 Fiche 5 Feld 1264 (betr. Proklama-
tion 1890)
Literatur: Hoppe 1929, S. 7 und 155; Fischer 1941, S. 988 (falscher Trau- und 
Sterbeort!); Pfarrerbuch der Kirchenprovinz Sachsen Bd. 9, Leipzig 2009, S. 483

Zoellner, Alfred: B�rgermeister in Havelberg, geb. am 18. M�rz 1829 in [Bad] 
Tennstedt bei Erfurt, 1847 bis 1874 im Colberger Artillerie-Regiment, Oberstleut-
nant a. D., Amtsvorsteher in Gollnow (Pommern) und im Kreis Z�llichau, von 
1878 bis 1885 B�rgermeister von Friedeberg (Neumark), seit dem 18. 11. 1885 
B�rgermeister von Havelberg, gest. Havelberg 14. November 1898. Havelberg ver-
dankt ihm eine zweib�ndige Stadtchronik, die mit �u�erster Gewissenhaftigkeit die 
st�dtischen und kirchlichen Zust�nde schildert. Das Werk ist f�r die Kommunal-
verwaltung einer preu�ischen Kleinstadt als musterg�ltige Darstellung zu bezeich-
nen und d�rfte in dieser Ausf�hrlichkeit einzigartig f�r die Mark Brandenburg sein. 
F�r die nachreformatorische Zeit ist auch heute noch seine Aufz�hlung der Dom-
pr�pste und Domdechanten (Bd. I, S. 279–282) von Bedeutung. In Band II seiner 
Chronik (S. 343–356) verweist Zoellner auf weitere um die Stadt Havelberg ver-
diente Personen. 
Werke: Chronik der Stadt Havelberg. Geschichte der Stadt, des Domes und des 
Bisthumes Havelberg. Topographie und Verwaltung der Stadt mit besonderer Be-
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r�cksichtigung der letzten zehn Jahre. Band I–II. Rathenow: [Selbstverlag] 1893–
1894. XVI, 425 S. bzw. XIII, 373 [recte: 473] S. m. Abb., 1 Stadtplan; Anlage zur 
Chronik der Stadt Havelberg. I. Grundriss der Domanlage von Havelberg nebst ei-
ner Nachweisung s�mmtlicher sich im Dom befindenden Kunstgegenst�nde. II. 
Synchronistische Tabelle zur Geschichte des Bisthums und des Domkapitels von 
Havelberg. Havelberg 1897. [2] Faltpl�ne. Reprint Wettin: Stekovics 1997
Archivalien: Kirchenbuch Havelberg (Stadt) = MF 21355 Fiche 2 Feld 1032
Literatur: Chronik (s. oben) Bd. I, S. 338 und Bd. II, S. 305, 367, 430, 465; Havel-
berger Wochenblatt 30. 3. 1897, 19. 11. 1898 und 21. 11. 1898 (freundliche Aus-
kunft von Antje Reichel, Havelberg)

Abk�rzungsverzeichnis

* autopsiertes (eingesehenes) Exemplar
oo nicht vorhanden oder nicht erw�hnt
ADB Allgemeine deutsche Biographie
BBKL Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon
BBL Brandenburgisches biographisches Lexikon
DBA Deutsches biographisches Archiv
DBE Deutsche biographische Enzyklop�die
DStA Domstiftsarchiv Brandenburg
GV alt Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1700–1910
GV neu Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1911–1965
HAB Herzog August Bibliothek Wolfenb�ttel
KZK Kirchlicher Zentralkatalog Berlin
LHA Landeshauptarchiv
MF Mikrofiche
NDB Neue deutsche Biographie
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart
SBB 1 Staatsbibliothek Berlin, Haus 1 Unter den Linden
SBB 1a Staatsbibliothek Berlin, Haus 2 Potsdamer Platz
UB Universit�tsbibliothek

Mehrfach zitierte und weiterf�hrende Literatur

Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 1–56. Leipzig 1875–1912
Internet-Ausgabe: http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adb/

Arndt, Gerda: Die gut betuchten Domherren des Domkapitels in Brandenburg – eine Aus-
wahl von Portr�ts des 17. bis 19. Jahrhunderts. In: Jahresbericht / Historischer Verein Bran-
denburg (Havel) 11 (2001/02), S. 24–35 [betr. auch Hans Georg von Graevenitz, Erbherr auf 
Schilde und Krampfer, Domherr in Brandenburg 1681–1699, gest. 18. 9. 1699; Friedrich 
Wilhelm von Grumbkow, Erbherr auf R�hst�dt, Domherr seit 1702, Dompropst von 1713–
1739; Hartwig Caspar Ernst von Platen auf Gantikow und Mechow, Domherr 1682–1695]
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Bibliographie zur Geschichte der Mark Brandenburg. Bearb. von Hans-Joachim Schrecken-
bach [u. a.]. Teil I–VI. Weimar: B�hlaus Nachfolger 1970–1997

Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Begr. und hrsg. von Friedrich Wilhelm 
Bautz. Fortgef�hrt von Traugott Bautz. Hamm (Westf.): Bautz 1975 ff.
Internet-Ausgabe: www.bautz.de/bbkl

Brandenburgisches biographisches Lexikon. Hrsg. von Friedrich Beck und Eckart Henning. 
Potsdam: Verlag f�r Berlin-Brandenburg 2002. 450 S. (Einzelver�ffentlichungen der Bran-
denburgischen Historischen Kommission; 5)

Czubatynski, Uwe: Armaria ecclesiae. Studien zur Geschichte des kirchlichen Bibliotheks-
wesens. Neustadt an der Aisch: Degener 1998. 381 S. (Ver�ffentlichungen der Arbeitsge-
meinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche; 24) (Ver�ffentli-
chungen des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin; 6) [betr. S. 192–193 Gottlob Joachim 
Hindenberg in Heiligengrabe; Nachtrag in: Kirchengeschichte und Landesgeschichte. Nord-
hausen 2007, S. 203]

Czubatynski, Uwe: Kirchengeschichte und Landesgeschichte. Gesammelte Aufs�tze. 3., er-
g�nzte Auflage. Nordhausen: Bautz 2007. 491 S. [darin u. a. S. 163–165 zu Ludwig Leh-
mann, Pfarrer in Wittenberge; S. 184–185 zu Matth�us Ludecus, Domdechant in Havelberg; 
S. 191–193 zu Eva Hoffmann-Aleith, Pastorin in St�denitz; S. 274–287 zu Carl Friedrich 
Engelbrecht, Domorganist in Havelberg; S. 321–324 zu Richard Rudloff, Pfarrer in Kletzke; 
S. 325–326 zu Philipp Leggetow, Glockengie�er in Perleberg; S. 402–407 zu Johann Chri-
stoph Hey, Rektor in Pritzwalk]
Internet-Ausgabe: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=985191236 

Deutsches biographisches Archiv. M�nchen [u. a.]: Saur 1982–1986. XVI, 1431 Mikrofi-
che; Neue Folge. M�nchen 1989–1993 + Deutscher biographischer Index. 2. kumulierte und 
erw. Ausgabe. Bd. 1–8. M�nchen 1998

Deutsche biographische Enzyklop�die (DBE). Hrsg. von Walter Killy. Bd. 1–10. M�nchen 
[u. a.]: Saur 1995–1999; Taschenbuchausgabe: M�nchen 2001

Dietterle, Paul: Otto Jaap: Sammler – Forscher – Privatgelehrter. In: Pritzwalker Heimat-
bl�tter H. 5 (1993), S. 11–18 m. Abb.

Fischer, Otto: Evangelisches Pfarrerbuch f�r die Mark Brandenburg seit der Reformation. 
Bd. I–II/2. Berlin: Mittler 1941. XII, 317 S.; 1066 S. 
Digitalisierte Ausgabe, hrsg. von Uwe Czubatynski. Brandenburg 2008. 1 DVD

Fricke, Hermann: Vom geistigen Leben in der Prignitz (Manuskript). Kopie nach dem Ex-
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UWE CZUBATYNSKI

Sonntagsheiligung im Pfarrsprengel Putlitz anno 1890

In zahlreichen Pfarrarchiven und Ephoralarchiven haben sich eingehende Berichte 
�ber die „kirchlichen und sittlichen Zust�nde“ der einzelnen Ortschaften erhalten, 
die eine unsch�tzbare Quelle f�r die Sozialgeschichte im 19. und fr�hen 20. Jahr-
hundert darstellen. Trotz ihres unzweifelhaften Quellenwertes sind sie von der wis-
senschaftlichen Forschung bisher weitgehend unbeachtet geblieben. Die von den 
Pastoren verfa�ten Berichte decken im wesentlichen die Zeit zwischen der Reichs-
gr�ndung und dem Ersten Weltkrieg ab. Eingef�hrt wurden sie in den Provinzen 
Preu�en, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen durch die Kir-
chengemeinde- und Synodalordnung von 1873 (� 53, 3 Absatz 2), die in der Ver-
fassungsgeschichte der evangelischen Kirche Preu�ens eine herausragende Rolle 
gespielt hat. Die Fortf�hrung der Berichte unterblieb jedoch sp�testens in den 
Kriegszeiten, da vollkommen neue Aufgaben und Sorgen die Kirchengemeinden 
und Pfarr�mter besch�ftigten.1

Die j�hrlichen Berichte wurden auf den Kreissynoden verhandelt, durch den jewei-
ligen Superintendenten f�r den Kirchenkreis zusammengefa�t und dem Konsistori-
um eingereicht. Sie enthalten in verschiedener Ausf�hrlichkeit eine Darstellung des 
kirchlichen Lebens, die Schilderung der �rtlichen Sitten sowie eine Analyse sozia-
ler Notst�nde (Armenpflege, Ehebruch und uneheliche Geburten, Vormundschafts-
wesen, Trunksucht und anderes). Erkennbares Ziel war in einer Zeit zunehmender 
sozialer Umbr�che und vermehrter politischer Propaganda – verursacht vor allem 
durch die Industrialisierung und die damit verbundene Landflucht – die m�glichste 
Aufrechterhaltung der herk�mmlichen Sitten. Mit den Berichten war ein au�eror-
dentliches Ma� an sozialer Kontrolle erreicht, das es in fr�heren Jahrhunderten 
wohl nur selten gegeben hat (allenfalls durch die namentliche Protokollierung des 
Abendmahlsbesuches in den Kommunikantenlisten).
Da� diese ernst gemeinten, im wahrsten Sinne des Wortes konservierenden Bem�-
hungen in vermutlich nicht wenigen Orten an den realen Lebensverh�ltnissen 
scheiterten, zeigt der hier vorzustellende Bericht aus Putlitz und Umgebung mit al-
ler Deutlichkeit. Berichterstatter war der Oberpfarrer Emil Johannes Simon, ge-
boren am 24. Oktober 1860 in Biederitz, seit 1887 als Diakonus in Werben und seit 
1889 als Oberpfarrer in Putlitz t�tig. Seine sp�tere Laufbahn f�hrte ihn 1895 nach 

1 Im Pfarrarchiv Quitz�bel ist zum Beispiel eine Akte „Kirchliche und sittliche Zust�nde“ nur f�r die 
Zeit von 1867 bis 1890 �berliefert (Qu 86/62), ferner eine nach 1912 entstandene „Zusammenstel-
lung der kirchlichen Sitten und Gebr�uche“ (Qu 9/36), vgl. Uwe Czubatynski: 700 Jahre Quitz�bel. 
Nordhausen 2010, S. 183 und 190. Siehe auch die detaillierten „Andeutungen f�r die Berichterstat-
tung �ber die kirchlichen und sittlichen Zust�nde der Gemeinden“ in: Amtliche Mittheilungen des 
K�niglichen Konsistoriums der Provinz Brandenburg 1901, S. 71–73. Ein ganz au�ergew�hnlicher 
Fall ist der �ber 40 Seiten umfassende „Bericht �ber die Torfarbeiter im Rhin-Luche“ von F[ried-
rich] Oldenberg im Pfarrarchiv Linum (Domstiftsarchiv Brandenburg: Li 42/63).
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Bornstedt und 1918 nach Tr�bitz, obwohl er schon 1910 aus gesundheitlichen 
R�cksichten vor�bergehend aus dem Dienst ausscheiden mu�te. Er wurde zum 1. 
April 1919 in den Ruhestand versetzt; sein Sterbedatum ist aus der Literatur nicht 
zu ermitteln.2 Sein h�chst aufschlu�reicher Bericht geh�rt zu einigen wenigen Ak-
ten, die 2010 aus Privatbesitz zur�ckgegeben wurden und dem Pfarrarchiv von Put-
litz wieder einverleibt werden konnten. Er wird unter der Signatur Pu 130,1/306 als 
Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg verwahrt und lautet folgenderma�en:

„Die Parochie Putlitz besteht aus der Stadt Putlitz, 6 Gutsbezirken, 2 D�rfern und 2 
Colonieen. Die n�chsten Ortschaften bilden mit der Stadt ein Ganzes, die entfern-
teste ist 9 km weit. Die Parochie besitzt in der Stadt eine Kirche, in welcher sonn-
t�glich zweimal Gottesdienst abgehalten wird. In dem Gutsbezirke Nettelbeck be-
findet sich eine Capelle, in welcher alle 2 Wochen ein Gottesdienst gefeiert wird.
Die Landgemeinden, wie auch zum gr��ten Teile die Stadtgemeinde, besch�ftigen 
sich mit Ackerbau; in der Stadt wird au�erdem Detailhandel getrieben, das Hand-
werk h�lt sich m�hselig �ber Wasser.
Wie steht es mit dem Ruhen der Arbeit am Sonntage? Dieselbe ist kaum zu merken 
und wird besonders dadurch illusorisch, da� am Sonntage die Landbewohner in 
Schaaren hereinstr�men, um einzukaufen. Die Polizei verhindert nicht, da� auch 
w�hrend der gottesdienstlichen Stunden in den Kaufl�den ein lebhafter Handels-
verkehr sich entwickelt; und die Kaufleute f�rchten die Concurrenz mehr als die 
�bertretung des 3. Gebots.3 Eine Wasserm�hle, welche dicht an der Kirche bele-
gen ist, st�rte k�rzlich in �rgerlicher Weise durch ihr Ger�usch den Gottesdienst; 
als der Inhaber polizeilich deshalb gestraft wurde, chikanierte er durch l�genhafte 
… [?] den Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats und wurde darin von der Polizei 
unterst�tzt. Derselbe geh�rt noch dazu der Gemeindevertretung an, ist aber zu den 
Sitzungen nicht erschienen, so da� noch nicht einmal seine Einf�hrung erfolgen 
konnte. Ein Einwohner der Stadt machte k�rzlich unmittelbar an der Kirche w�h-
rend des Gottesdienstes Schie��bungen mit einem Tesching. Besonders ist auch 
dar�ber zu klagen, da� die Tagel�hner gezwungen sind, am Sonntag in der Stadt 
ihre Eink�ufe zu besorgen. In summa: Der Sonntag ist der Hauptgesch�ftstag in der 
Stadt.
Dadurch wird der Besuch der Gottesdienste sehr gest�rt. Nur 1/2 % der Parochia-
nen sind Kirchenbesucher. Die Kirchen�ltesten und Gemeindevertreter besuchen 
nur an den hohen Festtagen den Gottesdienst. Einer derselben hat �ffentlich im 
Wirtshause erkl�rt, da� er die Kirche nicht besuche, auch seinen Angeh�rigen dies 
nicht gestatte. Derselbe hat ganz k�rzlich in einem Schreiben an das K�nigliche 

2 Otto Fischer: Evangelisches Pfarrerbuch f�r die Mark Brandenburg seit der Reformation. Berlin 
1941, Band II/2, S. 833.

3 Du sollst den Feiertag heiligen. Dazu Martin Luthers Erkl�rung im Kleinen Katechismus: Was ist 
das? Wir sollen Gott f�rchten und lieben, da� wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, son-
dern dasselbe heilig halten, gerne h�ren und lernen.
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Consistorium einen Geistlichen der Parochie in l�genhafter Weise verleumdet und 
in demselben Schreiben darauf hingewiesen, er sei in Putlitz Kirchen�ltester und 
habe gro�e Verdienste um das kirchliche Leben! Das Bewu�tsein der evangeli-
schen Pflichten ist derart geschwunden, da� Gemeindeglieder sogar w�hrend des 
Gottesdienstes den Geistlichen in seiner Wohnung aufsuchen. 
Besser steht es mit dem Kirchenbesuche in Nettelbeck, wo die Gutsherrschaft [Fa-
milie von Jena] mit gutem Beispiele vorangeht. Im �brigen sind es nur Einzelne, 
welche unbeirrt durch den Strom der Zeit, treu zum Gotteshause halten. –
Die Gr�nde zu diesen �belst�nden sind einmal zu suchen in der allgemeinen Ab-
kehr des Volkes von Gott. Die Einzelgemeinde widersetzt sich dem Zuge der Zeit 
schwer. Die eigent�mlichen Verh�ltnisse der Parochie beg�nstigen ferner aufs un-
heilvollste die Abkehr vom kirchlichen Leben, wie es oben geschildert wurde. Wo 
materielle Interessen so gro�en Einflu� gewonnen haben, kann der Einzelne nur 
schwer treu bleiben; und das kostbare Gut der Sonntagsheiligung mu� durch Pfar-
rer, durch Beh�rden, besonders durch kirchliche, geh�tet werden. Wo dies Salz 
dumm wird, k�nnen die aus schwachen Einzelnen bestehenden Massen nicht 
durchdrungen und fortgerissen werden.
Unsere leere Kirche ist eine Bu�predigt f�r den Pfarrer. Ist es blos eine Bosheit der 
Gemeindeglieder, wenn sie fast durchweg behaupten, da� der Prediger nur sch�ne 
Reden h�lt, weil er es bezahlt kriegt? Berichtender war starr, als ihm ein ernster, 
treuer Kirchen�ltester, – jetzt von hier verzogen – seinen Verkehr mit Amtsbr�dern 
vorwarf, deren H�user verweltlicht seien, deren Leben hier in allen Kreisen h�h-
nend besprochen werde. Er hat Einkehr bei sich selbst gehalten und tr�gt gern die 
Feindschaft der Amtsbr�der. Es ist wunderbar, wie das kleinste im Pfarrhause ge-
sprochene Wort �berall umhergetragen wird. Selbst b�rgerlich unbescholtene Leu-
te d�rfen nicht Busenfreunde der Pfarrer werden, wenn sie nie an Wort und Sacra-
ment teilnehmen. Freilich behauptete da ein Amtsbruder: „Die iustitia civilis ist 
wesentlich von der paulinischen [griech.:] dikaiosyne [Gerechtigkeit] nicht ver-
schieden.“ Dann freilich ist kein Christus und keine Kirche n�tig; dann ist das rich-
tig, was derselbe k�rzlich auf der Kanzel aussprach, da� „sentimentaler Zucker“ in 
die Predigt geh�re. 
Wie wirken zweitens die kirchlichen Beh�rden? Der Gemeindekirchenrat k�nnte 
ebenso gut aufgel�st werden als fortbestehen, – vielleicht w�re das erstere noch 
richtiger. Denn was f�r eine Verwirrung mu� in dem Gedankenkreise der Gemein-
deglieder angerichtet werden, wenn die Inhaber der kirchlichen Ehren�mter mit 
dem schlechtesten Beispiele den Anderen vorangehen. Das �ltestengel�bde (� 7 
der G. K. u. S. O.) ist so verschwommen, da� man den �ltesten noch nicht einmal 
Gewissenlosigkeit vorwerfen kann. � 14 Abs. 1 enth�lt ebenfalls bedauerlicherwei-
se keine Andeutung auf die Pflicht des Gottesdienstbesuches; und nachdem so mit 
nichtssagenden Worten �ber die Pflichten der �ltesten hinweggegangen ist, legt 
der � dem Gemeindekirchenrate ein schwerwiegendes Recht in die Hand, wodurch 
der leiseste Schimmer von Kirchenzucht in nichts verfliegt. Der � 44 ist ferner so 
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unbestimmt, besonders unter No. 2, da� er ebenso gut gestrichen werden k�nnte. 
Denn nachdem vorher nicht gesagt ist, welches denn die Pflichten der Kirchen�lte-
sten seien, kann niemand einsehen, was unter „grober Pflichtwidrigkeit“ zu verste-
hen sei. Jedenfalls liegt die M�glichkeit nahe, da� vom Kreissynodalvorstande in 
dem Vers�umen der Gottesdienste keine Pflichtwidrigkeit gesehen und der ev[en-
tuell] angeklagte Kirchen�lteste mit Glanz freigesprochen wird. –
Hat nun schon keine kirchliche Beh�rde die Macht, etwas f�r die Heiligung des 
Sonntags zu thun, so stehen erst gar die weltlichen Beh�rden der Frage teils kalt, 
teils abweisend gegen�ber. Die Kreissynode Putlitz richtete im Jahre 1889 an den 
Landrat das Ersuchen, er m�chte bei den Ortsvorst�nden etc. dahin wirken, da� die 
Ausschreitungen der heranwachsenden Jugend am Sonntag m�glichst beschr�nkt 
werden m�chten. Darauf ist von hier an den Landrat berichtet worden, da� solche 
Ausschreitungen nicht beobachtet seien. Der oben erw�hnte Kirchen�lteste hat dem 
Berichtenden vorgestern gesagt, er habe sich dem Landrat gegen�ber dahin ge�u-
�ert, da� die Anschuldigungen gegen die heranwachsende Jugend „eine L�ge“ sei. 
Dem Berichtenden sagte jener Kirchen�lteste dabei, die Unziemlichkeiten k�men 
nur daher, da� er, Berichtender, die Veranstalter derselben nicht genug gr��te. Jene 
Veranstaltung der Synode ist also ein Schlag ins Wasser, der dem geistlichen Stan-
de h�chstens Beleidigungen eintr�gt. Kein Wunder, da� die weltlichen Beh�rden 
vor den kirchlichen keine Achtung haben, wo die letzteren in ihrem Schoo�e die 
gr�bsten Verst��e zu dulden gezwungen sind. –
Die Gr�nde der Sonntagsentheiligung hier liegen also klar genug am Tage. So lan-
ge nicht eine strengere Auslegung der K. G. u. S. O. erm�glicht wird, kann zur Ab-
hilfe nichts geschehen. Der Geistliche hierorts mu� als eine von den kirchlichen 
Ordnungen im Stich gelassene Pers�nlichkeit auf der Kanzel das Wort der Schrift 
als Gewissensmahnung in die Herzen werfen und warten, ob nicht irgendwo eine 
Frucht erw�chst. Eine andere M�glichkeit ist nicht vorhanden.
Putlitz, den 12. M�rz 1890. Simon, Oberpfarrer.“

Es liegt auf der Hand, da� der vorstehende Bericht zun�chst f�r die sozialen Ver-
h�ltnisse wertvolle Details beisteuert. Offensichtlich waren n�mlich die Tagel�hner 
der umliegenden Ortschaften aufgrund ihrer Arbeitsverh�ltnisse gezwungen, den 
Sonntag zum Einkauf in der Stadt zu nutzen. Verst�ndlicherweise konnte sich auch 
der Handel in der Kleinstadt von diesen Rahmenbedingungen nicht abkoppeln. 
Hinzu kommt in den l�ndlichen Regionen sicher der generelle Umstand, da� das 
Bed�rfnis nach einer „seelischen Erhebung“ ohnehin nur selten vorhanden ist. Da-
r�ber hinaus wirft der Bericht ein erschreckendes Licht auf das kirchliche Leben, 
das nur von sehr wenigen Einwohnern als Pflicht�bung wahrgenommen, von den 
allermeisten (sicher aber mit Ausnahme der Amtshandlungen) jedoch ignoriert 
wurde. Vorausgesetzt, da� der angegebene Wert von 0,5 % an Kirchenbesuchern 
bei den gew�hnlichen Sonntagsgottesdiensten zutreffend ist, so wurden diese Got-
tesdienste von etwa 9 oder 10 Personen besucht. Damit bot die Stadt Putlitz aller-
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dings ein besonders abschreckendes Beispiel, da der Kirchenbesuch zumindest auf 
dem Lande in jener Zeit bedeutend h�her lag. So fanden sich in der Parochie Quit-
z�bel, f�r die Filiald�rfer auf jeden Sonntag umgerechnet, etwa 10 bis 15 % der 
Einwohner zum Gottesdienst ein.4

Ein weiteres Problem benennt der Bericht offen und ehrlich: Bei den Kirchen�lte-
sten und Gemeindevorstehern handelte es sich oft um sogenannte Honoratioren, 
die um ihrer Person willen gew�hlt wurden und sich keineswegs immer durch ein 
besonderes kirchliches Interesse auszeichnen mu�ten. Da� die Pastoren unter die-
sen Bedingungen einen schweren Stand hatten und nicht selten ihr Heil in einem 
baldigen Stellenwechsel suchten, ist nicht weiter verwunderlich. Bezeichnend f�r 
die preu�ischen Verh�ltnisse ist es, da� der Gemeindekirchenrat und der Kreissyn-
odalvorstand (dem heutigen Kreiskirchenrat entsprechend) weniger als geistliche 
Gremien, sondern vielmehr als Beh�rden begriffen wurden, die f�r Sitte und An-
stand zu sorgen h�tten. Da� dies nicht gelang und auch die kirchlichen und weltli-
chen Obrigkeiten dem Ortspfarrer keine Hilfe waren, ist aus dem Bericht unschwer 
zu entnehmen.
F�r den heutigen Leser mag es �berraschend sein, da� auch schon vor mehr als 120 
Jahren trotz geistlicher Schulaufsicht, selbstverst�ndlicher Zugeh�rigkeit zur evan-
gelischen Kirche und guter Besetzung der Pfarrstellen die Entkirchlichung stellen-
weise so weit vorangeschritten war, da� von einem erkennbaren Einflu� der Kir-
chengemeinden auf das �ffentliche Leben keine Rede sein konnte.5 Da� sich die 
Gemeinden ungeachtet aller politischen Umbr�che dennoch bis in die Gegenwart 
erhalten haben, wird man angesichts dieser Vorgeschichte eher zu den Wundern 
der Wortverk�ndigung rechnen d�rfen.
Aktuell geblieben ist schlie�lich auch die Frage nach der Sonntagsruhe, die heute 
weniger durch dr�ckende Arbeits- und Lebensumst�nde, sondern vielmehr durch 
Konsumdruck und Vergn�gungssucht gef�hrdet ist. Ob nun der verkaufsoffene 
Sonntag oder eine geistige bzw. geistliche Abwechslung zum Alltag die menschen-
w�rdigere L�sung darstellt, wird jeder f�r sich selbst entscheiden m�ssen.

4 Uwe Czubatynski: 700 Jahre Quitz�bel. Nordhausen 2010, S. 118. Statistische Auswertungen f�r 
einen gr��eren Bereich liegen bisher leider nicht vor.

5 Ein ziemlich d�steres Bild aus etwas sp�terer Zeit, zweifellos aber aus der genauen Kenntnis der 
Dinge heraus, zeichnet auch Fritz Augustat: Die kirchliche Lage in der Mark Brandenburg. In: 
Festgabe zum deutschen Pfarrertag in Berlin. Eberswalde 1927, S. 72–88.
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J�RGEN W. SCHMIDT

Die Errichtung eines neuen Lazarettgeb�udes in Kyritz 1791 bis 1795

Eine bislang unbeachtete Quelle1 gibt Auskunft �ber die wirtschaftlichen Zust�nde 
und die milit�rischen Verh�ltnisse in der Stadt Kyritz, deren B�rgertum zu Ende 
des 18. Jahrhunderts wirtschaftlich keineswegs auf Rosen gebettet war, sondern 
vielmehr hart um das wirtschaftliche �berleben zu k�mpfen hatte.2 Ein milit�ri-
sches Bed�rfnis, der dringend notwendige Neubau eines Lazaretts in Kyritz, gab 
den Anla� zur Entstehung der obenerw�hnten Akte, aus welcher die nachfolgenden 
Informationen gesch�pft sind.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts garnisonierte die preu�ische Armee mangels zen-
traler Kasernenanlagen in sogenannten „B�rgerquartieren“, verstreut �ber alle Pro-
vinzen der Monarchie. Auch in den meist recht kleinen St�dten der Prignitz lagen 
damals die berittenen Einheiten eines Truppenteils der schweren Kavallerie, f�r 
welche um 1791 zentrale logistische Einrichtungen, im konkreten Falle ein massi-
ves neues Lazarettgeb�ude geschaffen und zuk�nftig unterhalten werden mu�te. 
Bei jenem Kavallerietruppenteil handelte es sich um das preu�ische K�rassierre-
giment Nr. 2,3 welches in seiner noch von K�nig Friedrich dem Gro�en festgeleg-
ten St�rke4 von 5 Eskadronen insgesamt 37 Offiziere, 70 Unteroffiziere, 12 Trom-
peter, 720 K�rassiere, 7 Mann Unterstab (Schreiber, Handwerker), 5 Kompanie-
feldscher, 10 Fahnenschmiede (Hufschmiede), also 861 Mann umfasste.

1 Alle in diesem Aufsatz erw�hnten Dokumente sind, soweit nicht ausdr�cklich anders erw�hnt, der 
Akte II. HA Generaldirektorium Abt. 14 Kurmark c. St�dte-Sachen tit. CXXXVI Nr. 2, aufbewahrt 
im Geheimen Staatsarchiv Preu�ischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem (GStA), entnommen.

2 Siehe hierzu den Abschnitt „Kyritz“ bei Lieselott Enders: Die Prignitz. Geschichte einer kurm�rki-
schen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Potsdam 2000, S. 1084–1087 (Ver�ffentlichun-
gen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs; 38).

3 Bei dem „Marwitzschen Regiment“ handelte es sich um das von mir in einigen Miszellen in: Mit-
teilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 8 (2008), S. 182–190 bzw. 10 (2010), S. 68–70 
bereits mehrfach erw�hnte K�rassierregiment Nr. 2, dessen Chef (Ehrenoberst) von 1789 bis 1797 
der preu�ische General Gustav Ludwig von der Marwitz war. Das 1701 errichtete Regiment lag be-
reits seit dem Jahr 1721 best�ndig in der Prignitz in Garnison, ganz konkret in den Jahren von 1764 
bis 1798 (mit Ausnahme des Feldzuges von 1790) in den St�dten Kyritz, Wusterhausen, Perleberg, 
Zehdenick, Wittstock, Pritzwalk, Gransee und Kremmen. Die Mannschaften des Regiments kamen 
von 1733 bis 1806 immer aus Teilen der Kreise Ruppin und Havelberg sowie aus den St�dten Ky-
ritz, Wittstock, Perleberg, Pritzwalk, Wusterhausen, Gransee, Zehdenick, Kremmen, Putlitz und 
Meyenburg. Das einstige Regiment l�ste sich nach Bl�chers Kapitulation bei Ratkau nahe L�beck 
am 7.11.1806 auf. Die Reste wurden anschlie�end 1808 als 3. Eskadron in das „Brandenburgische 
K�rassierregiment“ �bernommen (Alexander v[on] Lyncker: Die Altpreu�ische Armee 1714–1806 
und ihre Milit�rkirchenb�cher. Berlin 1937, S. 156–157; im weiteren zitiert als „Lyncker“).

4 Siehe hierzu Kurt v. Priesdorff: Soldatisches F�hrertum. Bd. 2, Hamburg [1937], S. 9; im weiteren 
zitiert als „Priesdorff“.
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Am 17. Januar 1792 verk�ndete der preu�ische K�nig Friedrich Wilhelm II. der 
Kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer schriftlich seinen Willen (auf deren 
Bericht vom 27. des Vormonats hin) die in Kyritz befindliche alte Reitbahn, da sie 
nicht mehr gebraucht werde, umzugestalten. Im Einverst�ndnis mit dem General-
leutnant Gustav Ludwig von der Marwitz5 sollte n�mlich an dieser Stelle ein neues 
Lazarettgeb�ude gebaut werden. Die beiden bisherigen „Lazarett-H�user“ in Kyritz 
brauchten deshalb nicht wieder „hergestellt“ werden, sondern beide Geb�ude soll-
ten zugunsten der Staatskasse verkauft werden. Damit seien sowohl der Kyritzer 
Magistrat wie auch die dortige B�rgerschaft einverstanden. Gleichzeitig gab der 
K�nig die mit dem Bericht vom 27. Dezember 1791 eingereichten Bauvoranschl�-
ge an die Kurm�rkische Kriegs- und Dom�nenkammer zur�ck. Der K�nig �u�erte 
den dringenden Wunsch, das Lazarettgeb�ude „massiv“, also nicht blo� in Holz-
bauweise auszuf�hren. Zudem w�re der K�nig, wie �brigens auch der Magistrat 
und die Kyritzer B�rgerschaft, keineswegs dagegen, wenn der zuk�nftige K�ufer 
der beiden alten Lazarettgeb�ude, wozu noch eine kleine Wiese geh�re, gleichzei-
tig mit dem Kauf den Kyritzer B�rgerstatus zu erhalten w�nsche. Immerhin waren 
beiden Geb�ude einstmals auf dem Grundst�ck einer solchen alten Kyritzer B�r-
gerstelle errichtet worden. Dem zust�ndigen „Milit�r-Department“, also wahr-
scheinlich dem siebenten, f�r Invaliden und Verpflegungswesen zust�ndigen De-
partement des Oberkriegskollegiums in Berlin, ging gleichzeitig die k�nigliche 
Weisung zu, mit den St�dten „Perlberg“, „Pritzwalck“, Wusterhausen, Zehdenick, 
Gransee, „Cremmen“ und Kyritz wegen der „zu(r) Unterhaltung des dasigen Laza-
reth zu bezahlenden Gelder“ in Verbindung zu treten.
Die neu zu veranschlagenden Baukosten des Lazaretts wurden am 21. M�rz 1792 
vom Ober-Bau-Departement exakt auf 2.729 Taler, 8 Groschen und 6 Pfennige 
kalkuliert. Zuvor hatte am 28. Februar 1792 die Kurm�rkische Kriegs- und Dom�-

5 Gustav Ludwig von der Marwitz wurde am 30.5.1730 zu Friedersdorf im Kreis Lebus geboren. 
Nach kurzem Studium an der Ritterakademie zu Liegnitz und sp�ter an der Universit�t Frankfurt/O. 
trat er im April 1746 in das renommierte preu�ische Kavallerieregiment Gens d�armes ein und 
nahm anschlie�end an fast allen bedeutenden Schlachten der beiden Schlesischen und des Sieben-
j�hrigen Kriegs teil, wobei er wegen seiner Tapferkeit recht schnell die milit�rische Rangleiter hi-
naufstieg. 1784 wurde er jedoch von K�nig Friedrich dem Gro�en, bei welchem er aus unbekann-
ten Gr�nden in Ungnade fiel, mit dem Rang eines Generalmajors aus dem Dienst entlassen. Am 
4.8.1789 wurde er jedoch als Generalleutnant unter Zur�ckdatierung seines Patents auf das Jahr 
1787 von K�nig Friedrich Wilhelm II. als Wiedergutmachung f�r die einst erlittene Ungnade in den 
aktiven Dienst zur�ckgeholt und gleichzeitig zum Chef des K�rassierregiments Nr. 2 in der Prignitz 
ernannt. General von der Marwitz verstarb am 22.2.1797 in Kyritz. Der seit 1763 verheiratete v. d. 
Marwitz zeugte 1778 nach dem fr�hen Tode seiner Gattin im Jahre 1775 einen unehelichen Sohn 
namens Gustav Karl, welcher auf eindringliche Bitten seines Vaters mit k�niglicher Erlaubnis im 
v�terlichen Regiment in Kyritz als Leutnant eingestellt wurde, aber bereits 1798 wieder den Dienst 
verlie� (Priesdorff, Bd. 2, S. 113–114).
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nenkammer in einem mehrseitigen, f�r den preu�ischen Staatsminister v. Vo�6 be-
stimmten Schreiben noch einmal ebenso ausf�hrlich wie umst�ndlich die Notwen-
digkeit des Lazarettneubaus in Kyritz begr�ndet. Demzufolge hatte Generalleut-
nant von der Marwitz zuallererst bei dem K�niglichen Ober-Kriegs-Kollegium an-
geregt, die beiden bereits vorhandenen Kyritzer Lazarettgeb�ude einer schleunigen 
Reparatur zu unterziehen. Der f�r die Prignitz zust�ndige Kriegs- und Steuerrat 
Reichart7 sollte deshalb die Zust�nde vor Ort untersuchen und dar�ber Bericht er-
statten. Gem�� Kriegsrat Reichart befand sich das vorgefundene Kyritzer Lazarett 
in zwei zusammenh�ngenden Geb�uden. Eines davon k�nne noch repariert wer-
den, das andere Geb�ude hingegen sei „desolat“. Es w�re „ganz marode und ver-
schoben“. Der Giebel w�rde nach vorn �berweichen und werde nur durch eine vor 
Jahren angebrachte St�tze gehalten. Das Baumaterial des Hauses w�re Holz, und 
dieses sei so verfault, dass nach Meinung des Bauinspektors Buchholz nicht das 
mindeste davon mehr als Brennholz zu gebrauchen ist. Steine w�ren in jenem Hau-
se nur wenig verbaut, vorrangig an der Feuerstelle und einige Feldsteine an den 
Schwellen. Der Baugrund, auf welchem die beiden erw�hnten H�user stehen, w�re 
f�r den Lazarettbedarf zu klein. In dem anderen Haus, bei welchem eine Reparatur 
noch m�glich sei, befanden sich nur kleine Kammern, in welchen jeweils 6 Mann 
lagen. Selbst die Vorderwand, in welcher sich drei Fenster befanden, war mit Bet-
ten vollgestellt, obwohl dies wegen des (Luft-)Zugs f�r die Kranken sehr sch�dlich 
war. Es w�re schlechterdings unm�glich, in dem zu reparierenden Haus und auf 
dem Platz des abzurei�enden Hauses ein neues Lazarett zu errichten, welches den 
Anforderungen des K�niglichen Reskripts vom 10. Februar 17878 (?) entsprechen 
w�rde.

6 Otto Carl Friedrich von Vo�, geb. am 8.6.1755 in Berlin und gest. am 30.1.1823, studierte Jura und 
war kurzzeitig unter K�nig Friedrich dem Gro�en im preu�ischen Justizdienst t�tig, den er 1780 
unter Protest gegen die Kabinettsjustiz des K�nigs verlie�. Anschlie�end arbeitete Vo� sich als Be-
sitzer des Gutes Wartenberg im Niederbarnim 1784 schnell zur Funktion als Hauptritterschaftsdi-
rektor und st�ndiger Deputierter der kurm�rkischen Ritterschaft empor. Nach dem Regierungsan-
tritt von K�nig Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1786, welcher seine Schwester Julie von Vo� in 
morganatischer Ehe heiratete, trat er wieder in den Staatsdienst und stieg sogleich 1786 zum Pr�si-
denten der kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer auf. 1793 organisierte er die neu hinzuge-
tretene Provinz S�dpreu�en und zog sich 1795 aus dem Staatsdienst wieder auf seine G�ter zur�ck. 
Nach dem Regierungsantritt K�nig Friedrich Wilhelms III. 1797 �bernahm er auf dessen Bitte er-
neut als Minister die Verwaltung S�dpreu�ens, ab 1798 zugleich auch die der Kurmark und 
Pommerns und bekleidete 1806 auch vor�bergehend das Amt des Finanzministers. Nach der preu-
�ischen Niederlage gegen Frankreich wurde ihm 1808 der Vorsitz der „Immediatfriedenskommis-
sion“ anvertraut. Danach r�umte Vo� den Reformern Stein und Hardenberg den Platz und zog sich 
1809 ins Privatleben zur�ck. Ungeachtet dessen wurde ihm, der als sehr erfahrener Beamter galt, 
1822 noch einmal die Funktion als Vizepr�sident des Ministeriums und des Staatsrates anvertraut 
(Deutsche Biographische Enzyklop�die Bd. 10, M�nchen 1999, S. 259).

7 Siehe zu ihm das Handbuch �ber den K�niglich Preu�ischen Hof und Staat auf das Jahr 1794. Ber-
lin (1794), S. 71.

8 Die letzte Zahl ist schwer lesbar.
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Gem�� dem Bericht des Kriegs- und Steuerrats Reichart w�re die Gegend, in wel-
cher das derzeitige Kyritzer Lazarett stehe, �berhaupt nicht f�r ein Lazarett geeig-
net. Der Regimentschirurgus versicherte zudem Reichart, dass jene noch belegten 
Krankenstuben eigentlich gar keine Genesung zulassen. Kriegs- und Steuerrat Rei-
chart hielt es deswegen f�r das Beste, wenn man das Lazarett von dem bisherigen 
Standort weg auf den freien Platz in der Weberstra�e auf dem „ehemaligen Reid-
hofe“ verlegen w�rde. Dieses Gutachten des Prignitzer Kriegs- und Steuerrates 
Reichart ging auch dem K�niglichen Kabinettsminister und Mitglied des Pr�sidi-
ums des Ober-Kriegs-Collegiums, dem Generalleutnant Graf von der Schulenburg-
Kehnert, zu.
Als n�chstes folgten in der schriftlichen Darlegung der Kurm�rkischen Kriegs- und 
Dom�nenkammer einige �berlegungen zum Auftreiben des Geldes f�r den not-
wendigen Neubau. Als gravierendes Problem bei einem eventuellen Neubau ergab 
sich n�mlich, dass die K�mmerei der Stadt Kyritz zu einem Lazarettneubau einer-
seits nichts hergeben k�nne, andererseits dazu auch nicht verpflichtet sei und auch
sonst in „schlechter Verfa�ung“ w�re. So habe die Stadt ihren Anteil von 200 Ta-
lern zum Stadtmauerbau9 einzig durch die Verpf�ndung eines Grundst�cks leisten 
k�nnen. Ihren Anteil zum Ankauf von Artilleriepferden w�hrend der Mobilma-
chung 179010 in H�he von 100 Talern habe die Stadt Kyritz gleichfalls nur durch 
Verpf�ndung eines weiteren Grundst�cks aufbringen k�nnen. Weiterhin habe die 
Stadt au�er diesen beiden Verpf�ndungen noch 2.067 Taler sonstige Schulden. Ei-
nen Beitrag zur Erbauung des Lazaretts k�nne man also von der Stadt nicht erwar-
ten. Man k�nnte nun f�r den Lazarettbau einen Teil der Servis-Gelder11 heranzie-
hen, welche bekanntlich so eingerichtet seien, dass die Einnahme gr��er als die 
Ausgabe ist. Doch ganz im Gegenteil dazu reichten in Kyritz die Einnahmen nicht 
hin, die notwendigen Ausgaben zu bestreiten, und die Stadt Kyritz war f�r 1791 
inklusive eines Vorschusses bereits 37 Taler 5 Groschen und 2 Pfennig schuldig. 
Sollten tats�chlich noch weitere Servis-Gelder eingehen, so m�ssten diese „gleich
zur Haupt Servis Sublocationscasse eingesandt werden“ und st�nden somit nicht zu 

9 Augenscheinlich geht es hier um den Neubau von Teilen fr�her eingest�rzter Stadtmauerstrecken, 
weil man nicht nur in der Prignitz damals zur Vermeidung von Steuerdefraudationen und zur Kon-
trolle des Personenverkehrs auf funktionierende Torkontrollen und die Erhaltung der Stadtmauer 
als Stadtbegrenzung immer noch sehr gro�en Wert legte. Siehe zum genannten Sachverhalt J�rgen 
W. Schmidt: Der Abbruch von Teilen der Perleberger Stadtmauer im Jahre 1805. In: Mitteilungen 
des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 8 (2008), S. 179–181.

10 W�hrend jenes Feldzuges von 1790 verlie� das K�rassierregiment Nr. 2 die Prignitz und r�ckte 
nach Schlesien vor (Lyncker, S. 157). Preu�en nutzte damals die infolge der Franz�sischen Revolu-
tion von 1789 entstandene politische Situation in Europa, um durch die Konzentration bedeutender 
Heereskr�fte in Schlesien massiven politischen Druck auf �sterreich auszu�ben.

11 Servis-Gelder sind diejenigen Gelder, welche die Bewohner von preu�ischen St�dten und Ortschaf-
ten regul�r f�r den Unterhalt der dort einquartierten oder gerade durchmarschierenden preu�ischen 
Truppen aufzubringen hatten.
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Neubauzwecken zur Verf�gung. Es g�be also eigentlich nur noch das Mittel einer 
Extra-Umlage „s�mtlicher beiquartierter St�dte“, in welchen das Regiment von der 
Marwitz ebenfalls untergebracht war. Doch solches w�re infolge des K�niglichen 
Reskripts vom 18. Mai 1780 gleichfalls nicht ang�ngig. Und wenn man diesen 
Weg trotzdem einschlage, w�re nicht abzusehen, wie man an das gew�nschte Ziel 
gelangen k�nne. Denn die B�rgerschaft jener umliegenden St�dte w�re gr��tenteils 
so arm, dass man schon die �u�erste Not habe, die gew�hnlichen Servis-Gelder 
von ihnen zu bekommen. Und am wenigsten k�nne man das ben�tigte Geld gerade 
in Kyritz erlangen, da die Stadt durch den vorj�hrigen Hagelschlag in solche Ar-
mut geraten sei, dass man ihr sogar einen Serviserla� habe zugestehen m�ssen.
Die vorz�glichste Einnahmequelle der Stadt Kyritz w�re bislang der Holzverkauf 
aus ihren „Stadt Geh�lze(n)“ gewesen.12 Eine �berm��ige Ausbeutung w�rde je-
doch auf deren v�llige Verw�stung hinauslaufen. Auch hatte die Stadt keinerlei 
Verpflichtung zur Erhaltung jener Lazarettgeb�ude, da diese von der Stadt 1756 
ganz unentgeltlich hergegeben worden waren und die Stadt nie eine Miete daf�r 
bekam. Bei den von der Stadt aufzubringenden Servis-Kosten wurden die Unter-
haltskosten f�r das Lazarett des Marwitzschen Regiments ebenfalls nie entspre-
chend ber�cksichtigt. Auch als die „Haupt-Servis-Sublocationscasse“ im Jahre 
1770 geschaffen wurde, war das Problem nicht ber�cksichtigt worden. Au�erdem 
m�sste eigentlich noch untersucht werden, ob die ehemalige Reitbahn wirklich ein 
geeigneter Platz zum Neubau des Lazaretts w�re und ob die Grundst�cke der alten 
beiden Lazarettgeb�ude wirklich einstmals Eigentum der Stadt Kyritz oder wessen 
sonst gewesen waren.
Fest stehe jedenfalls nur, dass gem�� Mitteilung des Generalleutnants von der Mar-
witz die alte Reitbahn zu Kyritz nicht mehr ben�tigt werde und deswegen als Bau-
platz f�r das Lazarett zur Verf�gung stehe. Der Magistrat und die Einwohnerschaft 
von Kyritz seien gem�� eines eingereichten Protokolls bereit, die Grundst�cke der 
beiden abzurei�enden H�user zu Gunsten des Baufonds f�r das neue Lazaretts zu 
verkaufen. Der Bau-Inspektor habe zwei Kalkulationen vorgenommen. Wolle man 
nur den Weg gehen, das alte reparaturf�hige Lazarettgeb�ude zu reparieren, w�rde 
dies ungef�hr 910 Taler kosten, wohingegen der Neubau eines massiven Lazaretts 
am Ort der alten Reitbahn nach den neuesten Berechnungen auf Kosten in H�he 
von 2.735 Taler 11 Groschen und 9 Pfennigen hinausliefe. Doch w�rde der Erl�s 
aus dem Verkauf der beiden alten Lazarettgeb�ude jene Baukosten kaum decken. 
Dem K�nig m�sse folglich anheimgestellt werden, einen besonderen Beitrag zur 
Errichtung jenes geplanten Lazaretts zu zahlen.
Wahrscheinlich auch in Folge dieses Schreibens wurden die vom Ober-Bau-
Departement bereits kalkulierten Kosten des Lazarettneubaus in Kyritz noch ein-
mal neu berechnet, indem man davon die 400 Taler abzog, welche man glaubte, als 

12 Siehe hierzu auch Enders (wie Anm. 2), S. 1086–1087.
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Erl�s f�r die beiden zu verkaufenden alten Geb�ude gegenrechnen zu m�ssen. Die 
nunmehr endg�ltigen Kosten des Lazarettneubaus bezifferte man deshalb auf 2.329 
Taler 8 Groschen und 6 Pfennig.
K�nig Friedrich Wilhelm II. entschied daraufhin am 18. April 1792, es m�sse erst 
einmal bis zu der zu „Trinitatis des laufenden Rechnungsjahres“ erfolgenden Be-
rechnung der Einnahme- bzw. Ausgabe�bersch�sse durch das Generaldirektorium 
(Finanzdepartment) mit dem Bau des Lazaretts in Kyritz sein Bewenden haben, 
obwohl er eigentlich eine Kostenbeihilfe schon „accordiert“ (genehmigt) habe. Am 
20. April 1792 lie� der K�nig ungeachtet dieser seiner Entscheidung bereits der 
Kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer den letzten und somit abschlie�end 
g�ltigen Kostenvoranschlag des Ober-Bau-Departements zum Bau des Kyritzer 
Lazaretts mitteilen, verbunden mit der zwingenden Aufgabenstellung, Sorge wegen 
des m�glichst g�nstigen Verkaufs der alten Lazarettgeb�ude zu tragen, welche in 
die Kalkulation mit 400 Taler Erl�s einbezogen waren.
Ungeachtet der strikten k�niglichen Willens�u�erung vom 18. April 1792 wagte es 
der Pr�sident der Kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer v. Vo� am 23. Mai 
1792 den K�nig darauf hinzuweisen, dass die Lazarett-Angelegenheit in Kyritz 
von �u�erster Dringlichkeit sei und deswegen keinen weiteren Aufschub bis zu 
Trinitatis dulde. Er brachte deshalb die Anweisung jener ben�tigten 2.329 Taler 8 
Groschen und 6 Pfennige schon f�r jetzt wieder „in Erinnerung“. K�nig Friedrich 
Wilhelm II. nahm von Vo� jene „Erinnerung“ nicht �bel und wies sein Finanzde-
partement am 23. Juni 1792 an, vorerst aus dem dortigen Fonds zur Unterhaltung 
aller Steuer- und Zollgeb�ude, Stadttore und sonstiger Milit�rbed�rfnisse die ge-
forderten 2.329 Taler 8 Groschen und 6 Pfennige zu �berweisen. 
�ber das weitere Schicksal des Kyritzer Lazarettbaus von 1792 bis 1795 berichtet 
ein Schreiben des Kriegsrates v. Goldbeck an den Staatsminister v. Vo� vom 13. 
November 1792. So war am 5. Juli 1792 gem�� dem vorliegenden Holz-Tax-
Protokoll Holz f�r insgesamt 25 Taler 17 Groschen und 7� Pfennige aus dem K�-
niglich Regelinschen Forst als Bauholz nach Kyritz abgegeben worden. Aus einem 
weiteren Konzept eines Schreibens des preu�ischen K�nigs vom 5. Dezember 
1792 geht hervor, dass man als „Entrepeneur“ (Bauunternehmer) des Lazarettneu-
baus den Kyritzer Rentmeister M�ller gewonnen habe. Der K�nig erteilte dem En-
trepeneur M�ller auf dessen Bitte die Berechtigung, seine Holzanlieferungen f�r 
den Lazarettbau ohne die Entrichtung „einer extraordinairen Taxe“ zu beziehen. 
Schon am 10. November 1792 hatte Minister v. Vo� dem K�nig berichten m�ssen, 
dass man einst den Erl�s der beiden alten Lazarettgeb�ude auf 400 Taler veran-
schlagt habe. Jedoch habe der Verkauf nur 185 Taler eingebracht, die entstandene 
Differenz m�sse man folglich den errechneten Gesamtbaukosten von 2.329 Talern 
und 8 Groschen zuschlagen. Das neue, massive Kyritzer Lazarettgeb�ude d�rfte al-
so im Zeitraum vom Herbst 1792 bis Sommer 1793 gebaut worden sein. Wesent-
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lich mehr Zeit forderte allerdings die leidige Kl�rung aller mit den Baukosten zu-
sammenh�ngenden Fragen. Bei der Endabrechnung vom 31. Oktober 1794 wurde 
der ziemlich geringe Verkaufspreis von nur 185 Talern f�r die beiden alten Geb�u-
de vor allem damit begr�ndet, dass jene H�user, unabh�ngig von den im Bericht 
des Kriegs- und Steuerrats Reichart bereits genannten M�ngeln, zudem „in einer 
schlechten, abgelegenen und schmutzigen Ga�e belegen sind“. F�r das bessere der 
beiden Geb�ude habe der „Arbeitsmann Rogge“ immerhin 130 Taler, f�r das 
schlechtere Geb�ude der „B�rger Christian Meyer“ jedoch nur 55 Taler geboten. 
Um den Entrepeneur M�ller f�r seinen Verlust von den einstmals in die Baukosten 
einberechneten 215 Talern zu befriedigen, bat Minister v. Vo� am 7. Januar 1795 
den preu�ischen K�nig, M�ller einen Zuschu� zu den Baukosten in H�he von 196 
Talern 16 Groschen zu bewilligen. Am 14. Januar 1795 schlug schlie�lich zur end-
g�ltigen Erledigung der Angelegenheit Minister v. Vo� dem K�nig Friedrich Wil-
helm II. vor, jene Summe zusammen mit einigen anderen, gleichfalls strittigen 
Beihilfen zu Baukosten in der Kurmark aus der sogenannten „Extraordinarien-
Casse“13 zu zahlen, und zwar
1) die Kosten zum Anstreichen der Fenster in der Amts-Kirche zu Lehnin mit 13 
Talern 10 Groschen,
2) zum Bau des neuen „Lazaretth“ zu Kyritz 196 Taler 16 Groschen,
3) zum Bau des reformierten Schulhauses zu Michelsdorff, Amt Lehnin 36 Taler 
13 Groschen,
insgesamt: 246 Taler 15 Groschen.
Seitens der Kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer schlo� man sich am 22. 
Januar 1795 der auf diesem Wege erfolgten Kl�rung an. Damit hatte der lange Dis-
put um die Kostenfrage des sachlich unbestritten notwendigen Neubaus eines La-
zarettgeb�udes in Kyritz endlich seinen preu�isch korrekten Rechnungsabschlu� 
gefunden.14

13 Kasse f�r au�ergew�hnliche Ausgaben.
14 Zu Kyritz als Garnisonstadt vgl. Hans Gressel: Die Stadt Kyritz. Entwicklung, Verfassung und 

Wirtschaft bis zur St�dteordnung 1808/09. o. O. 1939 (Nachdruck Kyritz, Neustadt an der Aisch 
1996), S. 90–93.
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J�RGEN W. SCHMIDT

Eine Ver�nderung der Gerichtsorganisation in Meyenburg 1805/1806

Im Geheimen Staatsarchiv Preu�ischer Kulturbesitz in Berlin-Dahlem wird unter 
der Signatur II. HA Generaldirektorium Abt. 14 Kurmark c. St�dte-Sachen tit. 
CXLIV Nr. 5 eine interessante Akte mit dem Titel „Acta die Vereinigung der Ge-
richtsbarkeit des Magistrats zu Meyenburg mit der Patrimonial-Jurisdiction derer v. 
Rohr auf Penzlin und Meyenburg betreffend“ vom Jahr 1806 aufbewahrt,1 welche 
ein interessantes Licht nicht nur auf die Geschichte dieser Prignitzer Kleinstadt, 
sondern auch auf einige bereits vor dem Jahre 1806 in Preu�en angelaufene Re-
formanstrengungen wirft.
Es ist n�mlich eine sich hartn�ckig haltende Legende, dass im K�nigreich Preu�en 
zu Reformen erst nach der vernichtenden Niederlage im Krieg 1806/07 gegen 
Frankreich geschritten wurde. Der preu�ische Staat erwies sich schon in den Jahren 
nach dem Tode K�nig Friedrichs des Gro�en zunehmend als heruntergewirtschaf-
tet und wirtschaftlich wie milit�risch zur�ckgeblieben. Nach dem Regierungsantritt 
des neuen K�nigs Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1797 setzte deshalb ein harter 
Sparkurs im Staatshaushalt ein, um die vorhandene hohe Staatsverschuldung zu be-
seitigen, und man verschloss auch vor der Notwendigkeit von inneren Reformen in 
Staat, Milit�r, Justiz, Wirtschaft und Kommunen nicht die Augen. Leider ging K�-
nig Friedrich Wilhelm III. jene Reformen aus einem Gef�hl pers�nlicher Unzu-
l�nglichkeit heraus viel zu z�gerlich an und w�hlte sich dazu in seiner f�r ihn cha-
rakteristischen, �beraus misstrauischen Art auch nicht die erforderlichen Staats-
m�nner aus, welche ihm in der Person von Hardenberg und des Freiherrn von Stein 
zur Verf�gung standen. 
Anhand eines unmittelbar die Prignitz betreffenden Beispiels soll das Schicksal ei-
ner solchen recht kleinteiligen und letztendlich nicht zum Abschluss gekommenen 
Reformma�nahme in der kommunalen Justizverwaltung einer preu�ischen Klein-
stadt n�her geschildert werden, wobei solche und �hnliche Probleme erst mit der 
preu�ischen St�dteordnung von 1808 ihre den ganzen preu�ischen Staat umfassen-
de, abschlie�ende Kl�rung fanden. Man versuchte n�mlich im Falle Meyenburgs 
1805/06 aus ganz praktischen Erfordernissen die ziemlich zersplitterte Zivilge-
richtsbarkeit in einer Kleinstadt wieder in einer Hand, n�mlich derjenigen der Pa-
trimonialgerichtsherren v. Rohr, zusammenzufassen.
Am Vorabend des Ausbruchs des preu�isch-franz�sischen Kriegs 1806/1807 hatte 
namens des Berliner Kammergerichts der dortige Kammergerichtsrat M�ller I 
w�hrend einer Dienstreise in die Prignitz im August 1805 auf h�here Anweisung 

1 Alle in diesem Aufsatz zitierten bzw. erw�hnten Dokumente sind, soweit nicht ausdr�cklich anders 
angegeben, dieser Akte des Geheimen Staatsarchivs entnommen. 
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eine �berraschende, zeitlich allerdings nur sehr kurze „Visitation der Gerichtspfle-
ge bey dem Magistrat zu Meyenburg“ vorgenommen. Das Berliner Kammergericht 
berichtete nun am 19. September 1805 dem „K�niglichen Wirklichen Geheimen 
Etats, Krieges und dirigierenden Finanz-Minister Herrn von Voss2 Excellenz“ �ber 
die im Ergebnis der M�llerschen Visitation getroffenen Ma�nahmen. 
Kammergerichtsrat M�ller I fand in der kurzen Zeit seines Aufenthalts in den Ak-
ten der Justizverwaltung des Magistrats von Meyenburg so viele „Unordnungen, 
Nachl��igkeiten und Pflichtwidrigkeiten“ vor, dass man im Berliner Kammerge-
richt beschloss, durch den Kammergerichts-Assessor Leitner3 unverz�glich die 
Meyenburger Registratur �bernehmen zu lassen, um wenigstens die Hypotheken, 
Deposita und M�ndelsachen zu revidieren und zu ordnen. Die vorgefundene Un-
ordnung war allerdings nicht in erster Linie Schuld des von der Stadt Meyenburg 
unl�ngst angestellten Justiz-Commissarius Rathmann,4 sondern vielmehr die des 
fr�heren Stadtsekret�rs G�rnemann, der jetzt als B�rgermeister in „W�rben“5 wirk-
te. Die �berraschende Visitation von Kammergerichtsrat M�ller I war, wie sich 
gleichfalls aus dem Schreiben des Kammergerichts vom 19. September 1805 er-
gab, die direkte Folge einer Beschwerde des Meyenburger B�rgers Rasch, welchen 
Leitner nun ebenfalls bez�glich seiner einst get�tigten Beschwerde befragte.
Das Berliner Kammergericht erachtete es im Ergebnis von Leitners Untersuchun-
gen vor Ort als dringend notwendig, eine „Konsolidation der Gerichtsbarkeit des 

2 Otto Carl Friedrich von Vo�, geb. am 8.6.1755 in Berlin und gest. am 30.1.1823 in Berlin, studierte 
Jura und war kurzzeitig unter K�nig Friedrich dem Gro�en im preu�ischen Justizdienst t�tig, den er 
1780 unter Protest gegen die Kabinettsjustiz des K�nigs verlie�. Anschlie�end arbeitete Vo� sich 
als Besitzer des Gutes Wartenberg im Niederbarnim 1784 schnell zur Funktion als Hauptritter-
schaftsdirektor und st�ndiger Deputierter der kurm�rkischen Ritterschaft empor. Nach dem Regie-
rungsantritt von K�nig Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1786, welcher seine Schwester Julie von 
Voss in morganatischer Ehe heiratete, trat Vo� wieder in den Staatsdienst und stieg sogleich 1786 
zum Pr�sidenten der kurm�rkischen Kriegs- und Dom�nenkammer auf. 1793 organisierte er die neu 
hinzugetretene Provinz S�dpreu�en und zog sich 1795 aus dem Staatsdienst wieder auf seine G�ter 
zur�ck. Nach dem Regierungsantritt K�nig Friedrich Wilhelms III. 1797 �bernahm er auf dessen 
Bitte erneut als Minister die Verwaltung S�dpreu�ens, ab 1798 zugleich auch der Kurmark und 
Pommerns und bekleidete 1806 auch vor�bergehend das Amt des Finanzministers. Nach der preu-
�ischen Niederlage gegen Frankreich wurde ihm 1808 der Vorsitz der „Immediatfriedenskommis-
sion“ anvertraut, danach r�umte Vo� den Reformern Stein und Hardenberg den Platz und zog sich 
1809 ins Privatleben zur�ck. Ungeachtet dessen wurde ihm, der als sehr erfahrener Beamter galt, 
1822 noch einmal die Funktionen als Vizepr�sident des Ministeriums und des Staatsrates anvertraut 
(Deutsche Biographische Enzyklop�die Bd. 10, M�nchen 1999, S. 259).

3 Leitner ist tats�chlich im Jahr 1806 als einer von insgesamt acht „Assessores des Kammergerichts“ 
zu Berlin, welches auch f�r die Kurmark zust�ndig war, erw�hnt (Handbuch �ber den K�niglich 
Preussischen Hof und Staat f�r das Jahr 1806. Berlin [1806], S. 216; i. w. zitiert als „Staatshand-
buch 1806“).

4 Vgl. Staatshandbuch 1806, S. 219. Rathmann hatte demgem�� seinen Wohnsitz in Wittstock. 
5 Lesart des Ortsnamens etwas unsicher, m�glicherweise W�rben im schlesischen Kreis Ohlau oder 

W�rben bei Oppeln in Oberschlesien. Vielleicht ist mit „W�rben“ aber auch die Kleinstadt Werben 
in der benachbarten Altmark gemeint.
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erw�hnten Magistrats mit der Patrimonial-Jurisdiction derer von Rohr auf Penzlin 
und Meyenburg zu bewirken“. Diese Konsolidation bewirkte gem�� dem Bericht 
vom 19. September 1805 der betreffende Kommissarius des Kammergerichts, der 
bereits erw�hnte Berliner Kammergerichts-Assessor Leitner. Leitner verfasste �ber 
die in Meyenburg vorgefundenen Verh�ltnisse und seine einschl�gigen Aktivit�ten 
einen auf den 10. August 1805 datierten Bericht, welcher dem Schreiben des Berli-
ner Kammergerichts an Minister v. Vo� als Abschrift in Anlage beigef�gt war.6

Gleichzeitig bat man seitens des Kammergerichts darum, die von Assessor Leitner 
veranlassten Aktivit�ten zu best�tigen und den von Leitner gleichfalls veranlassten 
Vergleich der „erfolgten Entsagung der bis jetzt ausge�bten Gerichtsbarkeit die 
n�thige Zustimmung zu ertheilen“. Dieser erw�hnte schriftliche Vergleich, auch 
„Regulativ“ genannt, wurde schlie�lich am 5. Dezember 1805 von den beiden Her-
ren und „Gevettern“ Ernst Christoph Friedrich von Rohr auf Meyenburg und Penz-
lin und George Ludwig Alexander von Rohr einerseits sowie dem Meyenburger 
B�rgermeister und K�mmerer H. F. Hermes und dem Ratsmann G. Mohnicke7 an-
dererseits auf der „Burg zu Meyenburg“ unterzeichnet. Zus�tzlich unterzeichneten 
seitens der Stadt Meyenburg noch die B�rger Bastian Johann Kulitz, Jacob „Kra-
nack“8 und der sein „Handzeichen“ mittels dreier Kreuze abgebende Friedrich 
„Herr“ bzw. „Zherr“9.
Bislang war in der kleinen Stadt Meyenburg die Gerichtsbarkeit zwischen dem 
dortigen Magistrat und den v. Rohrschen Patrimonialgerichten10 geteilt gewesen. 
War einmal die Gerichtsbarkeit strittig, so �bten die v. Rohrschen Patrimonialge-
richte die Gerichtsbarkeit aus. Der Meyenburger Magistrat hingegen �bte vor allem 
die sogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit aus und hatte insbesondere die Aufsicht 
�ber die Hypotheken- und Vormundschaftssachen, in Ver�u�erungssachen und im 

6 Leider in der erw�hnten Akte nicht enthalten.
7 Anderen Orts auch „Moenicke“ genannt.
8 Lesart unsicher.
9 Lesart unsicher.
10 Patrimonialgerichtsbarkeit nannte man bis ins 19. Jahrhundert hinein die an den Besitz eines Ritter-

gutes (Patrimonium) gebundene Gerichtsbarkeit des Gutsherren �ber seine b�uerlichen Untertanen. 
Diese Gerichtsbarkeit umfasste in der Regel die niedere Gerichtsbarkeit (Schuldsachen, Klagen um 
bewegliches Eigentum, leichte Formen von Kriminalit�t) und bildete somit die untere Instanz der 
bis dahin noch nicht bis ins kleinste ausgebildeten landesherrlichen Gerichtsbarkeit. Wollte ein 
Gutsherr die Patrimonialgerichtsbarkeit pers�nlich aus�ben, musste er allerdings zum Richteramt 
durch ein juristisches Studium bef�higt sein, ansonsten hatte der Gutsherr einen Juristen als seinen 
sogenannten „Justiz-Commissarius“ bzw. „Gerichtshalter“ zu beauftragen. Die Bezahlung des Ge-
richtshalters erfolgte durch die anfallenden Gerichtsgeb�hren (Sporteln). Durch die Reichsjustizge-
setzgebung wurden 1877 in Deutschland die letzten Reste der Patrimonialgerichtsbarkeit abge-
schafft. Meyenburg unterlag als jahrhundertealtes Mediatst�dtchen mit seiner haupts�chlich aus 
Ackerb�rgern bestehenden Bev�lkerung zumindest teilweise der Patrimonialgerichtsbarkeit der 
Familie v. Rohr. Die Patrimonialgerichtsbarkeit war allerdings f�r die Gutsherrschaft nicht, wie 
man aus heutiger Sicht glauben k�nnte, ein bedeutendes Privileg, sondern oft genug eine schwere 
und h�ufig undankbare Pflicht.
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Auslegen der Testamente. Insbesondere war so seit dem Jahre 1790 verfahren wor-
den. Allerdings �berzeugte sich das Berliner Kammergericht bei der im August 
1805 zu Meyenburg abgehaltenen „Justiz-Visitation“, dass auf jenem Wege einer 
„geteilten Gerichtsbarkeit“ an keinerlei „solide Justiz“ zu denken sei. Man m�sse 
vielmehr die vom Magistrat ausge�bte Jurisdiction mit dem v. Rohrschen Patrimo-
nialgericht vereinigen. Folglich erhielt der Kammergerichts-Assessor Leitner den 
Auftrag, eine Verschmelzung („Consolidation“) beider Gerichtsgewalten in Mey-
enburg zu erzielen. Zu diesem Zwecke zitierte er die beiden „v. Rohrschen Gevet-
tern“ als Inhaber der v. Rohrschen Patrimonialgerichtsbarkeit wie auch den B�r-
germeister von Meyenburg und den dortigen Magistrat auf die „Burg von Meyen-
burg“, um sie zwecks Herbeif�hrung einer Kl�rung der Justizverh�ltnisse zu ver-
nehmen. George Ludwig Alexander von Rohr besa� n�mlich, anscheinend erb-
schaftsbedingt, genau ein Viertel der erw�hnten von Rohrschen Jurisdiktion, Ernst 
Christoph Friedrich von Rohr die anderen drei Viertel. Von Seiten der Stadt Mey-
enburg f�hrte die Verhandlungen der dortige B�rgermeister und K�mmerer Her-
mes und der „Rathmann Moenicke“. Gemeinsam vereinbarte man nun unter Auf-
sicht von Assessor Leitner ein sogenanntes „Regulativ“ mit insgesamt 6 Paragra-
phen:
Im � 1 verzichten der Magistrat und die B�rgerschaft von Meyenburg g�tlich auf 
die bisher ausge�bte freiwillige Gerichtsbarkeit, insbesondere aber auf die Bearbei-
tung von Vormundschafts- und Hypothekensachen, Subhastationsprozessen, Aus-
legung von Testamenten und Ver�u�erungsangelegenheiten und unterwarf sich zu-
k�nftig der Patrimonialgerichtsbarkeit der v. Rohrschen Gevettern. Gem�� � 2 der 
Vereinbarung �bernehmen die v. Rohrschen Gevettern jene Jurisdiction, auf wel-
che der Magistrat und die B�rgerschaft von Meyenburg im � 1 Verzicht leisteten. 
Sie verpflichten sich aber gleichzeitig, eine „solide und prompte Justiz zu halten“ 
und das Eigentum ihrer Gerichtsuntertanen redlich verwalten zu lassen. Insbeson-
dere f�r die Sicherstellung des Verm�gens minderj�hriger Erben werden sie nach 
Vorschrift der Gesetze Sorge tragen. Gem�� � 3 sind bei Aufnahme von Inventari-
en, bei Taxen und Auktionen diese vom Patrimonialgericht stets dem Meyenburger 
Magistrat in Auftrag zu geben, welcher daf�r vom v. Rohrschen Patrimonialgericht 
ohne Verzug die taxm��igen Geb�hren erhalten soll, sobald nur die „baare Masse“ 
oder ein „Geldvorschu�“ vorhanden ist. Der � 4 besagt, dass sonstige Sporteln (Ge-
richtsgeb�hren) bei dem v. Rohrschen Patrimonialgericht verbleiben sollen. Doch 
d�rfe dieses die Geb�hren keinesfalls zum Nachteile der Meyenburger B�rger er-
h�hen, sondern das Patrimonialgericht bleibe vielmehr an die geltenden gesetzli-
chen Geb�hren gebunden. Der � 5 legte fest, dass durch die Vereinigung beider 
bisher getrennt gewesenen Gerichtsgewalten der B�rgerschaft von Meyenburg kei-
ne neuen Lasten und Verbindlichkeiten erwachsen d�rfen. Auch d�rfe man jetzt 
die B�rgerschaft von Meyenburg nicht etwa zur Leistung der „Richterfuhren“ an 



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

148

gew�hnlichen Gerichtstagen heranziehen, da die Stadt bislang davon befreit gewe-
sen ist. Im � 6 wurde abschlie�end gekl�rt, dass alle durch die Verbindung der bis-
her getrennt gehandhabten Gerichtsverwaltung entstehenden Kosten durch die bei-
den Gevettern v. Rohr zu tragen sind, und zwar exakt im Verh�ltnis von einviertel 
zu dreiviertel. Die Stadt Meyenburg musste sich also gem�� der Festlegungen je-
nes „Regulativs“ zwar vollst�ndig der Patrimonialgerichtsbarkeit derer v. Rohr zu 
unterwerfen, hatte aber gleichzeitig sehr hart und erfolgreich um ihre pekuni�ren 
Vorteile gerungen und sich gleichzeitig eine Reihe l�stiger Pflichten bei der Justiz-
verwaltung kosteng�nstig vom Halse geschafft.
H�chstwahrscheinlich nach einem m�ndlichen Vortrag der Meyenburger Angele-
genheit durch Minister v. Vo� stimmte K�nig Friedrich Wilhelm III. jenem Vorha-
ben am 15. M�rz 1806 in seiner gewohnten, z�gerlichen Art allerdings nicht sofort 
zu, sondern ordnete vielmehr an, ihn �ber die Notwendigkeit einer Regelung der 
Dinge in Meyenburg mittels des vorgeschlagenen „Regulativs“ erst einmal n�her 
zu unterrichten. Kriegsrat Troschel, unter anderem in Notariatsgesch�ften dem 
Kammergericht in Berlin zugeordnet,11 berichtete deshalb ganz ausf�hrlich am 24. 
April 1806 schriftlich dem „Kurm�rkischen Department“, der Berliner Kammerge-
richtsrat M�ller I12 habe vor einiger Zeit anl�sslich einer „Visitation der Gerichts-
pflege“ in der Prignitz beim Magistrat von Meyenburg bedeutende M�ngel vorge-
funden. Deshalb habe man den Kammer-Gerichts-Assessor Leitner mit der Abstel-
lung jener M�ngel beauftragt. Leitner habe nun die erw�hnte Vereinigung der Ge-
richtsbarkeit zwischen dem Magistrat der Stadt und den Herren v. Rohr zustande 
gebracht. Dazu habe Leitner auch R�cksprache mit dem f�r die St�dte der Prignitz 
zust�ndigen Kriegs- und Steuerrat Reichardt13 gehalten. Letzterer war der Auffas-
sung, dass jene angedachte Regelung zu einer besseren und schnelleren Justizver-
waltung f�hren werde und „sehr vortheilhaft ist“. Die Patrimonialgerichtsbarkeit 
hingegen w�rde nach jener Zusammenlegung in allen Bereichen ungeteilt ausge�bt 
werden k�nnen. Jedoch m�sste der „gegenseitige Schriftwechsel oder (die) Com-
municationen“ zwischen dem Magistrat der Stadt Meyenburg und dem Patrimoni-
algericht zu jenem Zwecke ordentlich funktionieren. Da der Magistrat von Meyen-
burg bislang „wenig oder gar keinen Nutzen“ aus jener geteilten Justizverwaltung 
in der Stadt hatte, w�rden seine Mitglieder durch jene Regelung nicht benachtei-
ligt. Auch verblieben ja dem Meyenburger Magistrat gem�� � 3 des Regulativs ge-
wisse Einnahmen, andererseits bed�rfe er jetzt aber keiner Gerichtssporteln mehr, 
da er ja keines Gerichtshalters mehr bed�rfe. 

11 Vgl. Staatshandbuch 1806, S. 218.
12 Vgl. Staatshandbuch 1806, S. 216. Au�er dem Kammergerichtsrat M�ller I gab es noch den Kam-

mergerichtsrat M�ller II am Berliner Kammergericht.
13 Vgl. Staatshandbuch 1806, S. 66. Der Kriegs- und Steuerrat Reichardt wohnte demgem�� in Witt-

stock und war zust�ndig f�r die folgenden St�dte: Freyenstein, Havelberg, Kyritz, „Lentzen“, 
Meyenburg, Perleberg, Pritzwalk, „Puttlitz“, Wilsnack, Wittenberge und Wittstock.
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Indem man nun das diesbez�glich eingegangene Schreiben von des K�nigs Gro�-
kanzler v. Goldbeck14 vom 8. M�rz 1806 zur�ckreiche – gem�� seiner Paraphe sah 
v. Goldbeck anschlie�end das Papier von Kriegsrat Troschel pers�nlich ein – wies 
man ihn zugleich darauf hin, dass es keineswegs notwendig sei (wie am 8. M�rz 
1806 von Goldbeck angeregt), dem Gerichtsherrn in Meyenburg die „Direction der 
Taxen, Inventarien und Auctionen“ zur Pflicht zu machen. Gro�kanzler v. Gold-
beck war jedoch von der Richtigkeit der diesbez�glich im Regulativ getroffenen 
Anordnungen immer noch nicht ganz �berzeugt und bat deshalb Minister v. Vo� 
am 25. Juli 1806, ihm jene die „Vereinigung der Gerichtsbarkeit zu Meyenburg mit 
der Patrimonial-Jurisdiction derer von Rohr“ betreffenden Akten des Berliner 
Kammergerichts zuzusenden. Die Zusendung der Akten an Exzellenz von Gold-
beck erfolgte anschlie�end und fast unverz�glich am 30. Juli 1806. Da nur zwei 
Monate darauf der preu�isch-franz�sische Krieg ausbrach und das Schreiben vom 
30. Juli 1806 gleichzeitig das letzte Dokument in der erw�hnten Akte bildet, ist da-
von auszugehen, dass keine k�nigliche Best�tigung des Meyenburger „Regulativs“ 
vom 5. Dezember 1805 mehr erfolgte. Trotzdem ist genannter Akte indirekt zu 
entnehmen, dass jenes Regulativ de facto schon nach der Unterzeichnung am 5. 
Dezember 1805 in die Praxis umgesetzt wurde. Eine endg�ltige Regelung solcher 
und �hnlicher kommunaler Probleme erfolgte, wie bereits eingangs erw�hnt, erst 
mehrere Jahre sp�ter im Rahmen der grundlegenden Reformen im K�nigreich 
Preu�en ab 1808. Wie Lieselott Enders in ihrer Geschichte der Prignitz mitteilt, er-
hielt der Magistrat von Meyenburg nach Annahme der St�dteordnung von 1808 
zwar die st�dtische Polizei, doch bestand bis zur preu�ischen Justizreform von 
1849 in der Stadt immer noch das v. Rohrsche Patrimonialgericht.15

14 Vgl. Staatshandbuch 1806, S. 32. Exzellenz Heinrich Julius v. Goldbeck (1733–1818) besorgte als 
Gro�kanzler, wie mehrere Dokumente in genannter Akte bezeugen, den ganzen Schriftwechsel des 
K�nigs Friedrich Wilhelm III. bez�glich der Angelegenheit in Meyenburg.

15 Lieselott Enders: Die Prignitz. Geschichte einer kurm�rkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. 
Jahrhundert. Potsdam 2000, S. 1113 (Ver�ffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs; 38).
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J�RGEN W. SCHMIDT

Aus der Geschichte der Bad Wilsnacker SA in den Jahren 1932/1933

Die Weimarer Republik war durch erhebliche politische Spannungen zwischen den 
beiden radikalen politischen Fl�geln des Parteienspektrums gekennzeichnet, wel-
che auch um die Prignitz keinen Bogen machten.1 Zu Ende der Weimarer Republik 
wurden diese Spannungen zunehmend gewaltt�tiger ausgetragen, und sowohl Na-
tionalsozialisten wie auch Kommunisten begannen sich in Erwartung der gro�en 
Endabrechnung zu bewaffnen.2

Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 gelang es 
der preu�ischen Polizei jedoch noch gegen Ende November 1932 ein illegales na-
tionalsozialistisches Waffenlager bei einem Wilsnacker SA-F�hrer nach einem vo-
rangegangenen Tipp „aus zuverl�ssiger Quelle“ auszuheben.3 Der im Sommer 
1932 neu eingesetzte Landrat des Kreises Westprignitz, Wilhelm v. Go�ler, berich-
tete �ber den aufsehenerregenden Waffenfund am 2. Dezember 1932 gegen 10.30 
Uhr fernm�ndlich dem preu�ischen Innenministerium, welches seinerseits vermut-
lich wegen des in Bad Wilsnack aufgefundenen Maschinengewehrs anschlie�end 
das Reichswehrministerium in Berlin informierte. Am 31. Dezember 1932 �ber-
mittelte der Potsdamer Regierungspr�sident Wolfgang Jaenicke, sein zust�ndiger 

1 Siehe hierzu auch den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Wilsnack zur Zeit der Weimarer Republik. 
In: Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 8 (2008), S. 190–202.

2 In Berlin wurden beispielsweise am 9.9.1929 bei einem gut organisierten und qualifiziert durchge-
f�hrten Einbruch in die R�ume des Waffengesch�fts Gustav L�sche in Berlin, Spandauer Br�cke 
11, insgesamt 40 Selbstladepistolen und ein Revolver sowie 1.000 Schu� Munition entwendet, 
w�hrend die Einbrecher seltsamerweise die Ladenkasse mit einer betr�chtlichen Summe Bargeld 
unangetastet lie�en. In der Nacht vom 24. zum 25.1.1930 drangen unbekannte, wahrscheinlich 
ebenfalls kommunistische T�ter �ber ein Nachbargrundst�ck durch die Hauswand in das gr��te 
Berliner Waffengesch�ft, die Fa. Leim & Honst�dter in der Kaiserallee 189 ein und stahlen hier 29 
Selbstladepistolen und Revolver unterschiedlicher Typen, diverse Patronen, 5 Ferngl�ser und ca. 60 
Jagdmesser. Gem�� einem Aktenvermerk des preu�ischen Ministers des Innern Prof. Dr. Heinrich 
Waentig vom 11.3.1930 stahlen Kommunisten im Februar 1930 aus einem Reichswehrdepot in 
Leipzig sogar Maschinengewehre, und es gab sehr deutliche Anzeichen, „dass die KPD ihre Mit-
glieder planm�ssig zu Waffendiebst�hlen aufreizt und auffordert, um auf diesem Wege eine Be-
waffnung ihrer Anh�nger zu erreichen“ (siehe die Akte „Waffendiebst�hle 1929-1933“ des preu�i-
schen Innenministeriums, aufbewahrt im Geheimen Staatsarchiv Preu�ischer Kulturbesitz in Ber-
lin-Dahlem [GStA] mit der Signatur HA I Rep. 77 tit. 4043 Nr. 445) Die Nationalsozialisten stan-
den hinter den Kommunisten nicht zur�ck und bewaffneten sich ebenfalls. Notfalls schreckten sie 
noch nicht einmal vor dem Einbruch in das Rathaus einer preu�ischen Gro�stadt wie Erfurt zur�ck, 
um sich dort aus alten Polizeibest�nden eine gr��ere Anzahl Revolver nebst der zugeh�rigen Muni-
tion zu verschaffen, siehe den Aufsatz von J�rgen W. Schmidt: Ein Waffendiebstahl im Erfurter 
Rathaus im Juni 1933. In: Jahrbuch f�r Erfurter Geschichte 3 (2008), S. 239–246.

3 Alle Angaben zum nationalsozialistischen Waffenlager in Bad Wilsnack sind der betreffenden Akte 
GStA HA I Rep. 77 tit. 4043 Nr. 457 „Waffenfunde bei Angeh�rigen der NSDAP 1932/33“ des 
preu�ischen Innenministeriums entnommen.
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Referent war der Oberregierungsrat Jende, einen detaillierten schriftlichen Bericht 
�ber den Wilsnacker Waffenfund an das Innenministerium nach Berlin. Demge-
m�� hatte ein zuverl�ssiger Informant am 29. November 1932 den Hinweis gege-
ben, dass auf dem Grundst�ck des Wilsnacker SA-F�hrers, des Kraftdroschkenbe-
sitzers und SA-Sturmf�hrers Georg Niemann, geboren am 17. August 1902 in 
Kletzke, sich ein illegales Waffenlager befinden solle.
Noch am selben Tage nahm die Wilsnacker Ortspolizeibeh�rde unter Zuziehung 
eines „Landj�gereibeamten“4 eine Haussuchung bei Georg Niemann vor und be-
schlagnahmte bei ihm ein komplettes leichtes Maschinengewehr, drei Maschinen-
gewehrgurte mit Munition und einen leeren Gurt, sechs MG-Trommeln,5 2 MG-
Wasserk�sten6 und zwei leere MG-K�sten, zwei Reservel�ufe f�r MG, ein Reser-
ve-MG-Schlo�, ein MG-Schl�ssel,7 ein Futteral f�r MG,8 ein Gurtf�ller, sechs Sei-
tengewehre, zwei Handgranaten, drei Milit�rgewehre vom Typ 98,9 zwei Karabiner 
vom Typ 98, ein „ausl�ndisches“ Milit�rgewehr, zwei Trommelrevolver, eine 
Gasmaske und ca. 900 Schu� Gewehr- und Pistolenmunition. Das Maschinenge-
wehr fand sich unter S�cken in dem Stall versteckt, der zur Wohnung von Niemann 
geh�rte. Die �brigen Waffen und Ausr�stungsgegenst�nde lagerten auf dem Haus-
boden des Hauses, in welchem Niemann wohnte und welcher der Hauswirtin na-
mens Hausfeld geh�rte. Sie waren dort unter Brettern und Bohlen versteckt gewe-
sen. 
Von den auf dem Hausboden gefundenen Dingen wollte Niemann bei der Befra-
gung durch die Polizei nichts gewu�t haben, schlie�lich geh�rte der Boden ja der 
Hauswirtin. Das in seinem Stall aufgefundene Maschinengewehr wollte Niemann 
dagegen „im Plattenburger Forst in einer Schonung“ gefunden haben. Niemann be-
obachtete angeblich schon im Jahr 1931 mehrfach, dass die KPD-Angeh�rigen 
n�chtens im Plattenburger Forst Schie��bungen abhielten. Nach wiederholten 
Nachforschungen hatte er dann angeblich ca. 14 Tage vor der Haussuchung jenes 
Maschinengewehr im Wald gefunden, wo es auf der genannten Schonung10 in �l-
papier und S�cke eingewickelt und unter Moos versteckt lagerte. Diese Behaup-

4 Hinter dem Begriff „Landj�ger“ verbarg sich diejenige zum Einsatz im l�ndlichen Gebiet vorgese-
hene Polizeitruppe, welche im deutschen Kaiserreich einst als „Landgendarmerie“ bezeichnet wur-
de und deren milit�risch organisierten und disziplinierten Beamte als ebenso zuverl�ssig wie durch-
setzungsstark galten.

5 Gemeint sind Trommelmagazine f�r das leichte Maschinengewehr.
6 Diese K�sten enthielten Wasser zur K�hlung des hei�en MG-Laufs.
7 Wahrscheinlich ist derjenige Schl�ssel gemeint, welcher zum Laufwechsel beim Austausch des 

vom schnellen Schie�en �berhitzten MG-Laufs gegen einen Reservelauf diente.
8 Gemeint ist wahrscheinlich ein impr�gnierter Leinwand�berzug f�r das MG zum Schutz gegen Re-

gen und Verunreinigung durch Staub und Schmutz.
9 Standardwaffe des deutschen Infanteristen im Ersten und noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.
10 Eine polizeiliche Nachsuche auf der Schonung ergab keine Hinweise, dass hier einstmals Waffen 

gelagert h�tten.
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tung sch�tzten die Polizisten als v�llig unglaubw�rdig ein, da das Maschinenge-
wehr wie alle �brigen Waffen in einem durchaus brauchbaren Zustand war und 
keinerlei Anzeichen aufwies, einstmals unter freiem Himmel (und gar im Winter !) 
gelagert worden zu sein. Genauso glaubte man seitens der Polizei Niemann nicht, 
von jenen Waffen auf dem Dachboden keine Kenntnis zu haben. Immerhin war er 
Mitnutzer des Dachbodens und hatte dort Bretter gelagert.
Zu seiner Entschuldigung behauptete Niemann weiterhin, er habe seinem SA-Vor-
gesetzten, dem Standartenf�hrer Marnette, jenen Waffenfund gemeldet und diesen 
zugleich gebeten, die Reichswehr zu verst�ndigen. Gem�� Niemann geschah dies, 
„um die Waffen der Landesverteidigung und der Ert�chtigung der deutschen Ju-
gend zu sichern und nicht der Polizei in die H�nde zu spielen“. Marnette best�tigte 
die Angaben Niemanns, hatte jedoch aus unerfindlichen Gr�nden noch nicht der 
Reichswehr dar�ber Mitteilung gemacht.
Die „Landeskriminalpolizeistelle“ in Berlin entsandte spezielle Beamte nach Bad 
Wilsnack, welche wegen der Waffen diverse Nachforschungen anstellten. Sie stell-
ten fest, dass es sich bei den vorgefundenen Waffen nicht um Waffen aus Reichs-
wehrbest�nden handelte. S�mtliche Waffen wurden entsprechend ihren Fertigungs-
nummern vor oder w�hrend des Ersten Weltkriegs hergestellt. „Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit“ nahm man nunmehr an, es handele sich bei den 
Waffen „um Restbest�nde der fr�heren Einwohnerwehr“. In Bad Wilsnack hatte in 
der aufgeregten Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs n�mlich wie in vielen ande-
ren deutschen Orten auch eine Einwohnerwehr bestanden, die mit 121 Gewehren 
und Karabinern vom Typ 98 sowie zwei leichten Maschinengewehren ausger�stet 
war. Bei der Aufl�sung jener Wilsnacker Einwohnerwehr wurden ca. 90 Gewehre 
und Karabiner abgegeben, w�hrend sich der Verbleib der fehlenden Gewehre, Ka-
rabiner und Maschinengewehre „trotz eingehender Ermittlungen“ nicht kl�ren lie�.
Gegen Niemann wurde anschlie�end auf Grundlage des Gesetzes �ber Schusswaf-
fen und Munition vom 12. April 1928, wegen des Gesetzes �ber Kriegsger�te vom 
27. Juli 1927 und wegen der Verordnung �ber die R�ckf�hrung von Waffen und 
Heeresgut in den Besitz des Reiches vom 14. Dezember 1918 Strafanzeige erstat-
tet. Der Oberpr�sident der Provinz Brandenburg, Dr. Adolf Maier, wurde �ber den 
Waffenfund bei einem Wilsnacker Nationalsozialisten informiert. In der deutschen 
Presse erschienen kurze Meldungen �ber den Vorfall in Bad Wilsnack. Im „Berli-
ner Tageblatt“ Nr. 569 vom 1. Dezember 1932 stand beispielsweise, die Fakten 
leicht fehlerbehaftet wiedergebend, zu lesen:

Waffenfund bei S.-A.-F�hrer (Telegramm unseres Korrespondenten) b. Perle-
berg, 30. November. In Bad Wilsnack wurde am Dienstag abend ein gr�sseres 
Waffenlager entdeckt. Bei der Durchsuchung einer dem nationalsozialistischen 
Sturmf�hrer Niemann geh�renden Garage und eines Stalles wurden ein Maschi-
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nengewehr mit allem Zubeh�r, sechs Karabiner, zwei Revolver, zwei scharfgelade-
ne Handgranaten, Seitengewehre, Gasmasken, Gewehrmunition und 909 Schuss 
scharfe Maschinengewehrmunition gefunden. Der Waffenfund hat in Bad Wilsnack 
betr�chtliches Aufsehen erregt. Von einer Verhaftung Niemanns wurde Abstand 
genommen – da er an Grippe erkrankt ist.

Zu einer Strafverfolgung Niemanns kam es, v�llig analog zu dem in Anmerkung 2 
erw�hnten nationalsozialistischen Waffendiebstahl in Erfurt, nicht mehr. Der Pots-
damer Regierungspr�sident teilte am 14. Januar 1933 dem Innenministerium fol-
gendes bez�glich Georg Niemann mit: „Im Nachgang zu meinem Berichte vom 31. 
Dezember 1932 … teile ich mit, dass der Oberstaatsanwalt in Neuruppin auf Grund 
der �� 1 und 4 des Gesetzes �ber Straffreiheit vom 20. Dezember 1932 – R.G.Bl. I 
S.559 – das Verfahren gegen den Fuhrunternehmer Niemann, auf dessen Grund-
st�ck die in meinem obengenannten Berichte aufgef�hrten Waffen gefunden wor-
den waren, eingestellt hat.“
Nur kurze Zeit sp�ter ergriffen die Nationalsozialisten in Deutschland die politi-
sche Macht, und die Bad Wilsnacker SA konnte nunmehr ihren errungenen „Sieg“ 
mit einem sogenannten „Propagandamarsch“ am 19. Februar 1933 feiern. Landrat 
v. Go�ler berichtete in einem dienstlichen Schreiben an den Regierungspr�sidenten 
in Potsdam vom 20. Februar 1933 �ber einen sehr bemerkenswerten Zwischenfall, 
zu dem es bei jenem SA-Propagandamarsch in Abbendorf kam, und bei welchem 
seitens eines SA-Gegners eine Schu�waffe zur Anwendung kam: „ … Die SA der 
NSDAP in Bad Wilsnack – Sturmbann III/259 – hat am gestrigen Tage einen Pro-
pagandamarsch durch mehrere D�rfer unter Zuhilfenahme eines Lastkraftwagens 
mit Anh�nger unternommen. Auf diesem Marsche ist es in dem Orte Abbendorf zu 
einem Zwischenfall gekommen. Die SA hatte den Lastkraftwagen in der Dorfmitte 
wieder bestiegen und war unter „Heil-Hitler-Rufen“ im Begriff, den Dorfausgang 
zu passieren, als ein den linksgerichteten Parteien angeh�render oder nahestehen-
der Schiffer namens Engel den Abfahrenden die Sowjetfaust zeigte und „Heil 
Moskau“ schrie. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Engel der KPD angeh�rte, er 
steht ihr zumindest sehr nahe. Auf diese Provozierung [sic !] hin sprang ein Ange-
h�riger der SA vom Wagen und lief zum Hause des Engel. Zur gleichen Zeit wur-
de auch ein Schu� abgegeben. Durch das umgehende Dazwischentreten eines den 
Propagandazug begleitenden Landj�gereibeamten ist Engel, der nach Angaben der 
SA-Leute den Schu� abgegeben hat, mit nur einigen Schl�gen davongekommen. 
Bei der sofort aufgenommenen [sic !] polizeilichen Haussuchung in Engels Woh-
nung wurde ein im Rauchfang verstecktes Tesching zu Tage gef�rdert. Engel ist 
alsdann auf Grund der Aussagen der SA-Leute und auf Grund des Waffenfundes 
sofort in das Amtsgerichtsgef�ngnis in Wittenberge eingeliefert worden. Der Land-
j�gereibeamte hat auch sogleich die Waffe dem Gericht abgeliefert, damit von 
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Waffensachverst�ndigen untersucht werden kann, ob aus der Waffe der betreffende 
Schu� abgegeben ist. �ber den Ausgang des Gerichtsverfahrens werde ich sofort 
berichten …“.11

Mit der Verhaftung des Abbendorfer Binnenschiffers Engel waren aber die kom-
munistischen Widerstandsaktionen in und um Bad Wilsnack noch lange nicht ab-
geklungen. So berichtete beispielsweise die Staatspolizeistelle12 Potsdam in ihrem 
„Lagebericht“ f�r den Monat November 1934, dass es erhebliche Aktivit�ten der 
illegalen KPD gebe, in die nationalsozialistische „Arbeitsfront“ einzudringen und 
Propagandaarbeit unter den Arbeitern auf der gro�en Baustellen, wie bei der im 
Bau befindlichen Autobahn Berlin-Hannover und bei milit�rischen Bauten, zu lei-
sten. Ein Zeichen dieser Arbeit sei die „Tatsache eines erfolgreichen zweit�gigen 
Streiks von 100 Eisenbahnbauarbeitern in Bad Wilsnack“.13

11 Der vollst�ndig abgedruckte Bericht des Westprignitzer Landrats v. Go�ler findet sich bei Wolf-
gang Ribbe (Hrsg.): Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei �ber die Provinz Brandenburg 
und die Reichshauptstadt Berlin 1933 bis 1936. Teilband I: Der Regierungsbezirk Potsdam. K�ln, 
Weimar, Wien 1998, S. 31–32 (Ver�ffentlichungen aus den Archiven Preu�ischer Kulturbesitz). 
Weitere Angaben zum Schicksal von Engel fehlen in der erw�hnten Quellenver�ffentlichung.

12 Anfangs fungierte nur die Berliner Zentralstelle der Politischen Polizei unter der Abk�rzung „Ge-
stapo“, w�hrend die Politische Polizei in den preu�ischen Provinzen bis 1936 als „Staatspolizei“ 
bzw. „Stapo“ bezeichnet wurde und erst danach ebenfalls „Gestapo“ genannt wurde.

13 Ribbe (wie Anm. 11), S. 215.
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ANNETT DITTRICH

Neues zum Einbaum vom Burgwall in Wusterhausen/Dosse

Einleitung

Bereits im Jahr 1974 erfolgte bei Schachtarbeiten zum Schulneubau in Wusterhau-
sen die Auffindung und notd�rftige Bergung eines 4,25 m langen Einbaums. Trotz 
der Besch�digung des Hecks konnte das Boot allm�hlich getrocknet und somit bis 
heute konserviert werden. Obwohl der Fund aus einem Graben im Umfeld des 
ehemaligen slawischen Burgwalls stammte, sprach man dem Einbaum lange ein 
viel j�ngeres (fr�hneuzeitliches) Alter zu. Seit 2009 ist durch dendrochronologi-
sche Untersuchungen best�tigt, dass der verwendete Eichenstamm bereits im 12. 
Jahrhundert gef�llt worden ist. 2010 wurde der Wusterhausener Einbaum im Vor-
feld der Neugestaltung der Dauerausstellung im Wegemuseum Wusterhausen einer 
umfassenden konservatorischen Reinigung und einer behutsamen Oberfl�chenfe-
stigung unterzogen. Gleichzeitig fanden Recherchen zur Geschichte des Objektes 
statt, deren Ergebnisse hier vorgestellt werden. 

Auffindung und Kontext

Als am 23. September 1974 um 7.50 Uhr fr�h das Telefon bei Klaus Grebe im Mu-
seum f�r Ur- und Fr�hgeschichte Potsdam klingelte, vermeldete der Anrufer, der 
ehrenamtliche Wusterhausener Bodendenkmalpfleger Manfred Teske, dass bei 
Baggerarbeiten f�r den Neubau des Schulgeb�udes nahe dem ehemaligen Burg-
wallgel�nde ein mindestens vier Meter langer Einbaum sowie zahlreiche h�lzerne 
Pfahlreste aufgefunden worden waren (Abb. 1, 2, 5).1

K. Grebe wies unverz�glich den Stopp der Bauarbeiten an,2 und noch am gleichen 
Tag suchten F. Plathe und S. Gustavs die Fundstelle auf. Der durch den Bagger am 
Heck touchierte Einbaum war jedoch schon tags zuvor aus der Baugrube entfernt 
worden3 und lagerte nun im Hof einer Anwohnerin. Das nahezu drei Meter tiefe 
Nordprofil der Baugrube f�r die Unterkellerung des Schulneubaus wurde durch die 
beiden Arch�ologen �ber einen Abschnitt von sieben Metern freigelegt und zeich-

1 Brandenburgisches Landesamt f�r Denkmalpflege und Arch�ologisches Landesmuseum, W�nsdorf 
(BLDAM), Ortsakte (OA) 210009, Aktennotiz vom 23.09.1974. Bei der sp�teren Rezeption der 
Fundumst�nde spielten die zahlreichen Pfahlreste kaum mehr eine Rolle. In den Ortsakten existiert 
zur Position der rund 50 Pfahlsetzungen lediglich eine Lageskizze von M. Teske (OA 210056).  

2 BLDAM, OA 210009, Aktennotiz vom 23.09.1974.
3 Dessen Fundposition ist der bereits erw�hnten Lageskizze von M. Teske (OA 210056) zu entneh-

men.
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nerisch dokumentiert.4 In diesem Profil befand sich ebenfalls zentral eine Pfahlset-
zung eines zugespitzten Rundholzes mit einem Durchmesser von 0,25 m (Abb. 2). 
Die Schichtenabfolge zeigte im oberen Bereich 1,60 m starke Deckschichten mit 
Bauschutt (Schichten 1 und 2), darunter eine 0,60 m starke Schichtung aus Misch-
substrat und Schwemmsanden (Schichten 3 bis 5). Unterhalb folgte ein 0,70 m 
messender Horizont aus dunkelbraunem bis schw�rzlichem, �berwiegend stark or-
ganischem, torfigem Material (Schichten 7 bis 8 und 10), durch das sich einzelne 
gelbliche Schwemmsandstraten zogen (Schichten 6, 8, 11). Offenbar war hier die 
Sohle eines ehemals wasserf�hrenden und anschlie�end vermoorten Grabens er-
fasst worden.5 Der seichte Schichtenabfall von Ost nach West zeigte zudem an, 
dass dieser durch die Baugrube eher spitzwinklig geschnitten worden war (Abb. 2). 
Der Einbaumfund geh�rt der stratigrafischen Position nach in die vertorften Hori-
zonte (Abb. 5), die aufgrund des weitgehenden Luftabschlusses eine gute Erhal-
tung beg�nstigten. Eine exaktere Datierung der Schichtenabfolge als in das Mittel-
alter war anhand des durchmischten Fundmaterials nicht m�glich.6 Man entschied 
sich f�r eine tendenziell sp�te Datierung um das Jahr 1500 – ein Zeitraum, der f�r 
damalige Verh�ltnisse weitgehend jenseits der Zust�ndigkeit des Museums f�r Ur-
und Fr�hgeschichte lag. Mit einer entsprechenden Beschriftung wurde der nach an-
f�nglicher Trocknung in das �rtliche Heimatmuseum �berstellte Einbaum7 in der 
damaligen Dauerausstellung gezeigt. Hier f�gte er sich in die allgemein fremdarti-
ge Sachkultur der beginnenden Fr�hen Neuzeit ein.  
Woher genau stammte nun das inmitten der Stadtlage aufgefundene Wasserfahr-
zeug? Durch Pfahlsetzungen und torfiges Sediment markierte ehemalige Graben-
verl�ufe k�nnen zumeist nur bei gro�fl�chigen, unter Untersuchungsbedingungen 

4 BDLAM, OA 210013, Zeichnung von F. Plathe.
5 1993 wurden bei der arch�ologischen Baubegleitung des Neubaus der Zahnarztpraxis M�ller am 

Ostende der Stra�enf�hrung „Burgwall“ erneut zwei parallele Grabenverl�ufe (Graben Nr. 2: 9 Me-
ter breit, Graben Nr. 3: 6 Meter breit) dokumentiert (BLDAM, Kurzbericht zu BLMUF 1995:844). 
Die zwischen den Gr�ben befindliche 6,5 m breite und noch ca. 1 m hohe Wallsch�ttung l�sst die 
Zugeh�rigkeit zu einem Befestigungssystem erkennen. Laut Kurzbericht (ebd.) fand sich „slawi-
sche Keramik des 12. Jahrhunderts, einige Scherben der deutschen harten Grauware“. Nach einem 
publizierten Foto (Teske 2007, S. 209) lassen sich zwei �u�ere, dunkel verf�llte und wasserf�hren-
de Gr�ben, anschlie�end Wallreste sowie ein trockener Burginnengraben erkennen. Teske (2007) 
hat diesen recht freiz�gig und ohne weitere Anhaltspunkte zu einer kreisrunden Burganlage mit ei-
nem Durchmesser von 80 m rekonstruiert. Die durch die Dosse bestimmte Gel�ndetopografie (vgl. 
Preu�isches Urmesstischblatt 3140 aus dem Jahr 1841) sowie weitere Gel�ndeaufschl�sse mit Gra-
benbefunden wie die Fundstelle des Einbaums oder die Baugrube der nord�stlich gelegenen Schul-
k�che (Plate 1975) sprechen jedoch f�r einen st�rker gegliederten Umriss, umgeben von einem ver-
zweigten Wassergrabensystem.

6 Vgl. BLDAM, OA 210007, Fundmeldung vom 14.01.1977: „Einige slaw. und fr�hdt. Scherben aus 
dem Profil“. 

7 BLDAM, OA 210007, Fundmeldung vom 14.01.1977, siehe Verbleib. Sp�ter wurde die Eigent�-
merschaft durch den Finder M. Teske angezweifelt, der sich offenbar eine �berregionale W�rdi-
gung des Fundes erhofft hatte.
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erfolgenden Abdeckungen ausreichend erfasst werden. Besonders eindrucksvoll 
sind in diesem Zusammenhang die Grabungsbefunde der von mehreren Wasserar-
men umgebenen hochmittealterlichen Burg von Mikulčice-Valy in Tschechien. 
Hier wurden mehrere Einb�ume, verkeilt zwischen Pfahlsetzungen ehemaliger 
Br�ckenbauten, aufgefunden (Pol�ček 2007, Abb. 9). Aufgrund der fehlenden fl�-
chenhaften Untersuchung kann der Grabenverlauf von Wusterhausen nur ansatz-
weise mit einer NW-SO-Richtung rekonstruiert werden (Abb. 2). Die M�chtigkeit 
des Grabens, dessen Breite mehr als sieben Meter betr�gt, macht eine Zugeh�rig-
keit zum Wasserlaufsystem um den sp�tslawischen Burgwallstandort (Abb. 1)8

herum �u�erst wahrscheinlich. Auf einen Br�ckenstandort direkt am Fundort des 
Einbaums weisen am deutlichsten die korrespondierenden Drei- und Vierfachpfo-
stensetzungen (Abb. 2)9, w�hrend die eng gestellten, durchg�ngigen Pfostenreihen 
nicht unbedingt als Teil einer Br�cke, sondern als Fischwehr oder �hnliches ange-
sehen werden k�nnten. Der Einbaum war somit urspr�nglich im Uferbereich, 
wahrscheinlich in der N�he einer einfachen Holzbr�cke deponiert10 und ist dort im 
Zuge der Vermoorung und Sedimentation des Grabens nach dessen Aufgabe11 im 
Boden verblieben.

8 Heute durch den Flurnamen „Burgwall“ bezeichnet, 1293 erstmals schriftlich als „burgum“ der 
Plothos erw�hnt (Riedel A IV, S. 392), 1582 nur noch als „borchwall“ benannt (Altrichter 1888, S. 
276 ff.). 1712 erfolgt die Freigabe von Gartenland auf der Flur „Burgwall“ (ebd., 350 f.), 1905 
beim Bau der Schule die erste gr��ere mittelalterliche Fundaufsammlung (Museum f�r Vor- und 
Fr�hgeschichte Berlin; Bartelt / Waase 1910, S. 36 ff., Taf. XIII.18–22, Lage falsch bezeichnet). 
Arch�ologische, der slawischen Burgphase zuzurechnende Funde wurden endg�ltig erst mit der 
Publikation von Herrmann (1960, S. 154, Nr. 165) als Anzeiger eines slawischen Ursprungs gedeu-
tet. Noch gegenteilig �u�erten sich politisch motivierte Beitr�ge in der Dosse-Zeitung Mitte der 
1930er Jahre und Graf (1959, S. 13–14), der Wusterhausen als zutreffendes landschaftliches Topo-
nym aus „ostrov“ (slaw. Insel) und „hus“ (dt. festes Haus) zwar nicht ausschlie�en mochte, sich 
aber dennoch eher von dem nationalistischen Bild einer erst durch die Deutschen gegr�ndeten, 
stark befestigten Burg (slaw. „ostrog“ und polab. „vostrog“ in der exonymen Bezeichnung als ‚mit 
Palisaden befestigter Platz‘ bzw. ‚Gef�ngnis‘) leiten lie�.

9 Vgl. die Rekonstruktion in Mikulčice bei Pol�ček 2007, Abb. 6; siehe auch den Beitrag von Kerstin 
Ge�ner im vorliegenden Band.

10 Sp�ter waren alle Wasserbauten streng untersagt. Im Ruppiner Landbuch von 1525 hei�t es, dass 
der Bau von Fischwehren als auch der Bau von Stegen zur Gew�hrleistung der Verteidigung und 
des Durchflusses zu den M�hlwerken nicht gestattet sind (Riedel A IV, S. 178).

11 Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Wassergraben k�nstlich offen gehalten werden musste. Bei ei-
nem Vergleich der M�ller der Vierrade- und der Zweiradem�hle im Jahr 1582 wird ein Graben hin-
ter dem „borchwall“ erw�hnt (Altrichter 1888, S. 276 ff.). Dieser sei „vor Alters … frey und un-
vermacht gewesen“, allerdings ergab sich im besagten Jahr ein heftiger Streit zwischen den M�llern 
und den offenbar von diesen in Besitz genommenen und nach eigenem Ermessen angestauten 
Fluss- und Grabenl�ufen: „... jedem theil freystehen soll zu seiner Nothdurfft und besten die graben 
zu R�umen doch da� die Ufer nicht erweitert noch abgesto�en werden“. Angeblich noch 1712 ist 
der „Burgwall so gantz mit Wasser umflo�en“ (Bekmann, zitiert in Altrichter 1888, S. 36), doch 
sp�testens im Zuge der weiteren Gartenlandgewinnung d�rfte die endg�ltige Aufgabe der durch-
g�ngigen Wasserf�hrung um das Burgwallgel�nde anzusetzen sein.
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Der Einbaum

Der eichene Einbaum weist heute eine L�nge von noch 4,25 m und eine maximale 
Breite von 0,63 m auf (Abb. 3, 4). Sein spindelf�rmiger Bootsk�rper, der �berwie-
gend gerade verlaufende Seitenw�nde mit einer zwar teils leichten W�lbung, an-
sonsten aber einen vollkommen flachen Boden zeigt, ist maximal 0,30 m hoch. Die 
meisten vorgeschichtlichen,12 aber auch viele hoch- bis sp�tmittelalterliche slawi-
sche13 Einbaumtypen haben die �u�ere Rundung des Baumstammes beibehalten. 
Das Wusterhausener Exemplar weist hingegen den abgeflachten Boden auf (Abb. 
4), der formal an j�ngere Schwimmk�rpertypen (s. u.) erinnert und eine optimale 
Voraussetzung f�r eine stabile Wasserlage bei hoher Last bildet. 
Die Auswahl der Holzart Eiche entspricht dem am h�ufigsten f�r den Einbaumbau 
genutzten Holz (Hirte 1987), wobei hierf�r wohl der Stammesumfang, weniger das 
Gewicht ausschlaggebend war. Um dieses zu reduzieren, aber auch aufgrund der 
sorgf�ltigen, fast eleganten Formgebung fallen die Seitenw�nde relativ d�nn (unter 
2 cm) aus, was heute negative Auswirkungen auf die Stabilit�t des gesamten 
Bootsk�rpers hat. 
Der betont spitz ausgezogene Bug diente der Zerteilung des Wassers und der leich-
ten Anlandung am flachen Ufer (Ellmers 1973).14 Etwa drei Meter vom Bug ent-
fernt ist ein 8 cm breiter Steg als Trennwand belassen worden (Abb. 4). In Ein-
b�umen sind h�ufiger zwei derartige Schotten anzutreffen,15 was darauf deutet, 
dass die einzelne im Wusterhausener Einbaum in Resten erhaltene Schotte m�gli-
cherweise einst noch ein Gegenst�ck besessen hat. Die Funktion dieser Trennw�n-
de ist nicht eindeutig: Entweder handelt es sich um eine Versteifung der Form, um 
ein Relikt des Bearbeitungsvorganges oder um die Funktion als Trennwand zwi-
schen verschiedenen Nutzungsbereichen. Als solche kommen etwa der Transport 
von Personen, Lasten und das Fischen, im Einzelnen die Abtrennung als Fischka-
sten16 infrage. Die eigentliche Heckpartie fehlt, der davor befindliche Bodenbe-
reich ist aufgrund des Andrucks durch die Baggerschaufel teils verzogen. M�gli-
cherweise lagerte das Heck in einem h�her gelegenen, durchl�fteten und damit der 
Verwitterung st�rker ausgesetzten Horizont. Die einstige Gesamtl�nge des Wu-
sterhausener Einbaums ist folglich nur �ber Vergleiche auf etwa sechs, maximal 

12 Ellmers 1973, S. 28; Schneewei� 1999: Boot 3.
13 Ossowski 2007, Abb. 2 und 4.
14 Nach Durchsicht der einschl�gigen Literatur erscheint ein spitz zulaufender Bug weitaus seltener 

als angenommen. H�ufiger sind gerundete bis rechteckig auslaufende Bugpartien, die sich 
m�glicherweise als weniger sto�empfindlich erweisen. Ein Einbaum aus dem polnischen 
Lednickie-See zeigte hingegen eine sogar hornartig ausgezogene Bugspitze (Ossowski 2007, Abb. 
4.2). 15 Ellmers 1973, S. 36; Leineweber / L�bke 2006.

16 Vgl. die Diskussion bei Leineweber / L�bke 2006. In einem Einbaum aus dem 14. Jahrhundert vom 
Grund des Arendsees (Altmark) lagen in einem solchen Kasten noch zwei als Gewichte dienende 
Feldsteine, neben dem Boot ein Kugeltopf als Sch�pfgef�� (ebd., Abb. 4).
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neun Meter zu rekonstruieren. Am Bootsk�rper sind nahezu keine Bearbeitungs-
oder grobe Benutzungsspuren erkennbar. Die Holzoberfl�chen wurden offenbar 
nach der Formgebung gut gegl�ttet. Auch sind keinerlei Brandspuren zu identifi-
zieren. Es scheint sich bei der Herstellung um eine reine holzabtragende Bearbei-
tung gehandelt zu haben, etwa das Aussch�len der Form entlang der Holzfaserrich-
tung, solange das Holz noch frisch ist.17

Allerdings leidet die Holzoberfl�che seit der Bergung infolge der Trocknung unter 
starken Rissen und Br�chigkeit, was zu sichtbaren Verwerfungen in der Rumpf-
form gef�hrt hat. Zudem waren nach der Auffindung mehrere Messingb�nder ein-
geschraubt worden, um die Form zu erhalten. Im Zuge der Vorbereitung der neuen 
Dauerausstellung des Museums Wusterhausen wurde der Einbaum im Jahr 2010 
Restaurierungsma�nahmen unterzogen. Dazu geh�rte eine umfassende Reinigung, 
bei welcher erstmals die noch zahlreich anhaftenden und eingetrockneten Sedi-
mentreste entfernt wurden (Abb. 6).18 Per R�ntgenfluoreszenzanalyse konnten 
Schadstoffe etwaiger �lterer Konservierungsma�nahmen zuverl�ssig ausgeschlos-
sen werden. Hingegen lie�en sich Gipsverbindungen nachweisen, die zu wei�li-
chen Auflagen gef�hrt hatten, wohl aber auf die an der Bootsoberfl�che verbliebe-
nen Sedimentreste zur�ckzuf�hren sind.19 Da sich aufgrund der Br�chigkeit stetig 
feine Partikel aus der Oberfl�che l�sten, fand eine Festigung mittels Glutinleim 
statt.20 Die der Versteifung dienenden B�nder wurden aus museumsp�dagogischen 
Gr�nden durch eine Spezialanfertigung aus transluzentem Acrylglas ersetzt.21

2009 wurde durch die Gemeinde Wusterhausen zudem ein dendrochronologisches 
Gutachten beauftragt. Eine Probe aus der Trennwand ergab einen nachweisbaren 
Jahrringbereich, der zwischen die Jahre 992 bis 1118 fiel.22 Da hier noch etwa 20 
Jahrringe des fehlenden Splintholzes hinzuzurechnen sind, ergibt sich ein F�llda-
tum um bzw. nach dem Jahr 1138.23

17 Entsprechendes konnte die Autorin bei der Herstellung eines Einbaums bei den Bugis in Sulawesi 
(Indonesien) beobachten.

18 Friederike Moll-Dau: Reinigende und festigende Ma�nahmen an der Holzoberfl�che des Wuster-
hausener Einbaums, unver�ffentlichter Bericht, 2010.

19 Ebd.
20 Vorteile dieser Behandlung sind Glanzlosigkeit und Ungiftigkeit, zudem dunkelt die Oberfl�che 

weniger stark nach. Die gegen�ber anderen �blichen Festigungsmitteln vergleichsweise schw�cher 
ausfallende Festigungswirkung lie� sich durch einen zweimaligen Auftrag verbessern (ebd.).

21 Dankenswerterweise konnten diese Arbeiten wie auch die Restaurierung durch eine gro�z�gige 
Spende der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin realisiert werden.

22 B�rbel Heu�ner: Dendrochronologisches Gutachten vom 21.08.2009; Tilo Sch�fbeck: Gutachten 
vom 23.07.2009.

23 Zus�tzlich wurde eine Radiokarbondatierung zur Eingrenzung des Suchzeitraums erstellt, die ein 
Alter von 1191 � 48 bp (before present) ermittelte. Kalibriert ergibt dies eine Zeitstellung von 770–
890 AD (1-Sigma, 98 %), also etwa in das 8./9. Jahrhundert, wobei jedoch bekannt ist, dass C14-
Daten in diesen Zeitr�umen starke Abweichungen aufweisen und nur einer sehr groben Orientie-
rung dienen k�nnen.
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Die dendrochronologische Zeitstellung um 1138, dem F�llzeitraum der zum Bau 
verwendeten, mindestens 150 Jahre alten Eiche, datiert das �lteste erhaltene Ge-
f�hrt Wusterhausens somit in die sp�tslawische Zeit. In dieser herrschten in der 
Region politische Unruhen, deren H�hepunkt die endg�ltige Eroberung der slawi-
schen Gebiete durch die Deutschen im Zuge des so genannten Wendenkreuzzuges 
im Jahr 1147 bildete. Zu dieser Zeit war der von Dossearmen umgebene Burgwall 
vermutlich stark befestigt und zu einem R�ckzugsareal ausgebaut worden.24

Die slawische Binnenschifffahrt

Die Datierung von Einb�umen stellte lange ein Desiderat der arch�ologischen For-
schung dar, da die betreffenden Exemplare meist in Sumpf- und Feuchtgebieten 
fernab von Siedlungen mit datierbaren Begleitfunden aufgedeckt wurden. Auch die 
Lagerung und konservatorische Behandlung, besonders der bereits zu Anfang des 
20. Jahrhunderts aufgefundenen Wasserfahrzeuge, waren h�ufig unzureichend 
(Ellmers 1973). In den 1990er Jahren wurde in Polen ein gro�es Forschungs- und 
Datierungsprojekt zu fast 200 Einb�umen in Angriff genommen (Ossowski 2007). 
Dieses erlaubt eine erste chronologische Einsch�tzung des slawischen Stamm-
bootsbaus. Allgemein werden kleine Ein-Personen-Boote, schnellere Boote zum 
Personentransport und Doppelr�mpfe zum G�tertransport unterschieden. Die fr�h-
mittelalterlichen Einb�ume des 8. bis 10. Jahrhunderts zeichnen sich durch ihren 
stets halbrunden Querschnitt aus. Der Haupttyp, der bis in das 14. Jahrhundert be-
legte Grzybowo-Typ, weist eine L�nge von bis zu 4 Metern auf. Da der verwende-
te Baumstamm unterhalb der H�lfte gespalten wurde, fallen die Boote relativ flach 
aus. Der Schwerpunkt lag dementsprechend tief, der Paddler musste halb sitzen, 
halb knieen. Ein weiteres Merkmal bilden die zwei Trennw�nde innerhalb des 
Rumpfes nahe des Hecks, h�ufig im Abstand von 0,80–0,90 m (ebd., S. 107). Die-
se Boote kommen vor allem in Seen vor und dienten dem Fischfang und der Jagd.  
Lange, spindelf�rmige Boote (L�nge zwischen 5,40 m und 10,2 m) erreichten eine 
h�here Fahrgeschwindigkeit (Ossowski 2007, S. 110–111). Bei den polnischen 
Booten brachte ab dem 14. Jahrhundert ein abgeflachter Boden mehr Stabilit�t. Ein 
10 Meter langes Transportboot konnte immerhin 4 bis 6 Personen aufnehmen.
Die als Doppelr�mpfe verwendeten Schwimmk�rper weisen eine Tendenz hin zu 
gerade ausgef�hrten Seitenw�nden auf, um das Anlegen und Verbinden zweier 
oder sogar mehrerer solcher kastenf�rmigen Schwimmk�rper zu erleichtern.25 Auf 
feste Verbindungen weisen Durchbohrungen oder aufgefundene Querstangen einer 

24 Zum siedlungsr�umlichen Verh�ltnis zwischen mittelslawischer und sp�tslawischer Besiedlung im 
Stadtgebiet Wusterhausens vgl. Ge�ner / Dittrich, unver�ffentlichter Abschlussbericht zur arch�o-
logischen Baubegleitung der Ortsdurchfahrt L 142, 1. BA (PRH 2010:23), 2011.

25 Ossowski 2007, S. 111 ff.; Kr�ger 2010, Abb. 4 und 5.
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katamaranartigen Zusammenf�gung (Kr�ger 2010, Abb. 3 und 4). Auf die flach 
abgearbeiteten Oberkanten konnten Verbindungsplanken aufgelegt werden. Derar-
tige Gef�hrte26 waren in erster Linie im 13. und h�ufiger ab dem 14. Jahrhundert 
zur F�hrfahrt auf gr��eren Fl�ssen verbreitet. Das Wusterhausener Boot f�llt von 
den Proportionen her jedoch schmaler und tiefer aus. 

Zusammenfassung

Der Wusterhausener Einbaum vertritt einen bislang unbekannten mittelalterlichen 
Einbaumtyp des 12. Jahrhunderts. Die spindelartige, schlanke Form mit spitz zu-
laufendem Bug diente zur flachen Anlandung, der gleichzeitig abgeflachte Boden 
erlaubte die Verteilung eines h�heren Ladegewichts. Trotz des flachen Bodens 
handelt es sich noch nicht um einen der h�ufigen Schwimmk�rper des F�hrver-
kehrs des Sp�tmittelalters, sondern um ein echtes Stammboot. In dessen Herstel-
lung wurde aufgrund der Formgebung, D�nnwandigkeit und sorgf�ltigen Gl�ttung 
offenbar ein h�herer Aufwand investiert. Personen- und Lastentransport d�rften die 
prim�ren Funktionen gewesen sein. Auf den Fernhandel zu Wasser w�hrend des 
slawischen Mittelalters deuten mehrere Hinweise. Im Dosselauf n�rdlich des Burg-
walls fanden sich beispielsweise zahlreiche schwere Mahlsteine, teils aus �ber 
weite Strecken importierten Gesteinen (Granit, Basalt).27 Funde von Netzsenkern 
und an Fischwehre erinnernde Pfostenreihen machen zudem einen Einsatz derarti-
ger Boote in der Fischerei wahrscheinlich. Zum Einsatz kam der Einbaum auf dem 
Flusslauf der Dosse bzw. innerhalb der k�nstlichen Wasserl�ufe des sp�tslawi-
schen Burgwallstandortes. Der Wusterhausener Einbaum bildet somit einen – bis 
vor kurzem vollkommen unerwarteten – gut erhaltenen Beleg der sp�tslawischen 
Flussschifffahrt. Als solcher bildet er heute ein Highlight der neu konzipierten 
Dauerausstellung28 des Wusterhausener Museums. 
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Abb. 1: H�henplan vom Stadtgebiet Wusterhausens mit heutigen (dunkelblau), 
ehemaligen (hellblau) und vermuteten (grau) Wasserl�ufen und markiertem 

Ausschnitt (wei�) des Lageplans in Abb. 2 (Zeichnung: A. Dittrich).

Abb. 2: Lageskizze der Fundstelle, umgebender Pfahlsetzungen sowie des dokumentierten 
Profils (Zeichnung: A. Dittrich, nach M. Teske in BLDM OA 210056, 210012).
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Abb. 3: Der Einbaum im noch unrestaurierten Zustand (Fotomontage: A. Dittrich).

Abb. 4: Zeichnung des Einbaums ohne St�tzeinbauten (Zeichnung: A. Dittrich).

Abb. 5 und 6: Der Einbaum w�hrend der Freilegung 1974 (Foto: Wegemuseum 
Wusterhausen) und w�hrend der Restaurierungsarbeiten (Foto: A. Dittrich).
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KERSTIN GESSNER

Eine Br�cke zwischen Slawen und Deutschen. Die „Schiffahrt“ in Wusterhau-
sen/Dosse

Die mittelalterliche Besiedlung von Wusterhausen an der Dosse

Die naturr�umliche Kombination aus Gew�ssern�he, �berschwemmungsfreiem 
Siedlungsgel�nde und der N�he zu agrarisch nutzbaren Fl�chen trugen zur Attrak-
tivit�t der markanten Erhebung1 inmitten des Dosseluchs bei, auf der die deutsch-
rechtliche Stadt Wusterhausen gegr�ndet wurde, die 1232 erstmals urkundlich er-
w�hnt wird. Bereits im slawischen Mittelalter war der sp�tere Stadth�gel Zentrum 
intensiver Siedlungsaktivit�ten. Arch�ologische Untersuchungen, insbesondere im 
Bereich des sp�teren Marktes und der Kirche2 brachten vielf�ltige Zeugnisse einer 
fr�h- bis mittelslawischen Siedlung in Form von Siedlungsgruben, Pfostenl�chern, 
Grubenh�usern und Kastenbrunnen zu Tage (vgl. Abb. 1). Brandhorizonte in den 
Siedlungsschichten geben Hinweis auf ein m�glicherweise gewaltsames Ende der 
offenen, unbefestigten Siedlung im 10. Jahrhundert.3 Bis in das 13. Jahrhundert 
blieb die vegetationsfreie Erhebung unbesiedelt und wurde �berd�nt.
Offenbar als Reaktion auf die milit�rische Bedrohung durch die Deutschen zog 
sich die slawische Bev�lkerung im 10./11. Jahrhundert in eine befestigte, nord�st-
lich der Talsandinsel gelegene Niederungsburg zur�ck (vgl. Abb. 2). Im Span-
nungsfeld zwischen dem expansionswilligen Heiligen R�mischen Reich im Westen 
und den slawischen K�nigt�mern im Osten entstand zwischen Elbe und Oder ein 
komplexes Burgennetzwerk, das vor allem aus milit�rischen und strategischen 
Gr�nden angelegt wurde. Allein in Deutschland sind rund 700 Burgen bekannt, die 
neben der fortifikatorischen Bedeutung wohl auch zentral�rtliche Funktionen inne-
hatten.4 Zwischen der Kyritzer Seenkette, Dosse und Temnitz reihen sich die sla-
wischen Burgen an den Gew�ssern perlenschnurartig aneinander.
W�hrend im Bereich des seit dem fr�hen 20. Jahrhundert �berbauten und in das 
Stadtgebiet einbezogenen Gel�ndes, das unter dem Namen Gro�er Burgwall be-
kannt ist, neben einschl�gigen Funden auch Abschnittsgr�ben dokumentiert wer-
den konnten,5 steht der arch�ologische Nachweis einer slawischen Siedlung oder 

1 Die mehrfach �berd�nte Talsandinsel wurde bereits w�hrend der Stein- und Bronzezeit von Men-
schen aufgesucht und besiedelt, vgl. Ge�ner / Dittrich 2011.

2 Bauer [u. a.] 2009; Plate 1992; Ge�ner / Dittrich 2011.
3 Vgl. Ge�ner / Dittrich: Unver�ffentlichter arch�ologischer Abschlussbericht (PRH 2010:23).
4 Brather 2008, S. 119.
5 Bode, Kurzbericht Burgwall 7, 1994 (Ortsaktenarchiv Brandenburgisches Landesamt f�r Denkmal-

pflege und Arch�ologisches Landesmuseum, W�nsdorf); Teske 2005, S. 82.
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gar Befestigung im Areal des so genannten Kleinen Burgwalls noch aus.6 Ob es 
sich um eine Burg oder Vorburgsiedlung handelt oder ob die Lesefunde in diesem 
Bereich von der Planierung des Gro�en Burgwalls im 18. Jahrhundert herr�hren, 
kann hoffentlich durch k�nftige Untersuchungen gekl�rt werden.7

Nach Abbruch der Siedlungst�tigkeit diente das h�her gelegene Gel�nde in sp�t-
slawischer Zeit als Begr�bnis- und wohl auch Kultst�tte. Auf dem h�chsten Punkt 
des H�gels wurde ein Gr�berfeld angelegt, dessen Belegung sich auch in christli-
cher Zeit bis in das 16. Jahrhundert fortsetzte. Seit den 1970er Jahren konnten �ber 
100 Bestattungen arch�ologisch dokumentiert werden.8 W�hrend manche Gr�ber 
beigabenlos blieben, wurden andere Tote reichlich f�r das Jenseits ausgestattet: 
Trachtbestandteile wie silberne Schl�fenringe, Beigaben, beispielsweise M�nzen 
im Gaumenbereich, wohl in der Bedeutung als Charonspfennig, und Speisen in 
Holzgef��en wurden den Bestatteten mitgegeben. Bislang einzigartig im nordwest-
slawischen Bereich ist die Ausstattung eines Kammergrabes, das in der Alten Post-
stra�e aufgedeckt werden konnte. Neben einem Schwert – Knauf und Parierstange 
waren silbertauschiert – trug der m�nnliche Bestattete ein Gewand, dessen S�ume 
mit so genanntem Goldlahn verziert waren. Derart kostbare Textilien geh�rten zu 
dieser Zeit zur Ausstattung von m�chtigen Herrschern, wie sie der Kaiser des Hei-
ligen R�mischen Reiches oder der Basileus von Byzanz trugen. Die enge kulturelle 
Verflechtung der Westslawen mit dem christlichen Europa schl�gt sich jedoch 
nicht nur in der Bestattungskultur des Wusterhausener Gr�berfeldes nieder, son-
dern auch in der Selbstdarstellung lokaler Herrscher, wie die Nutzung byzantini-
scher Insignien auf dem Medaillon von Pl�nitz nahelegt.9

Als Folge des Wendenkreuzzuges Mitte des 12. Jahrhunderts geriet auch die Prig-
nitz unter deutsche Herrschaft, was die systematische Gr�ndung von St�dten zur 
Folge hatte. Als Stadtherren von Wusterhausen und Kyritz treten die Edlen von 
Plotho auf, ein magdeburgisches Ministerialengeschlecht mit Stammsitz in Alten-
plathow bei Genthin.10 W�hrend es sich bei Kyritz um eine Neugr�ndung aus wil-
der Wurzel handelte, kn�pfte die locatio civitatis von Wusterhausen an einen be-
stehenden Zentralort an und baute die fr�hst�dtische slawische Siedlung aus. Dar-
auf weist auch der erstmals 1232 erw�hnte Name „Wusterhuse“ hin,11 dessen erster 
Bestandteil slawischen Ursprungs ist und bei dem es sich m�glicherweise um die 

6 Aufgrund von Oberfl�chenfunden und kleineren Aufschl�ssen wurde der Kleine Burgwall von J. 
Herrmann in die �lterslawische Zeit, der Gro�e Burgwall in die j�ngerslawische und fr�hdeutsche 
Epoche gestellt. Plate 1975, S. 157 geht dagegen davon aus, dass der Gro�e und der Kleine Burg-
wall zur gleichen Zeit im 7./8. Jh. aufgesiedelt wurden.

7 Altrichter 1888, S. 159: Auf Veranlassung des preu�ischen K�nigs Friedrich I. wurde das Gel�nde 
Anfang des 18. Jahrhunderts in G�rten umgewandelt.

8 Bauer [u. a.] 2009.
9 Kersting 2007; May [u. a.] 2004.
10 Riedel 1844, S. 385.
11 Riedel 1844, S. 385. Foster 1998, S. 126–127.
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Weiterf�hrung des alten Namens handelt; der zweite deutsche Teil ist in der Be-
deutung „festes Haus“ oder „Burg“ verwendet worden. Nach �rtlicher �berliefe-
rung lag die Burg der Plothos nord�stlich vor dem Kyritzer Tor im Bereich des 
sp�tslawischen Gro�en Burgwalls (vgl. Abb. 3), wo noch im 18. Jahrhundert die 
Ruinen derselben zu sehen gewesen sein sollen.12

Der Ausbau der mittelalterlichen Neugr�ndung folgte einem festen Schema: Nach-
dem die Stadt im 13. Jahrhundert mittels eines Wall-Graben-Systems befestigt 
worden war, trieb man vor allem die Entwicklung der Infrastruktur voran. In den 
sumpfigen Dosseniederungen bedeutete dies insbesondere aufwendige Trockenle-
gungsma�nahmen. Als Untergrund von Bau- und Stra�enland dienten Pfahlroste, 
K�sten mit ausgesteiften Bohlenw�nden und eingef�lltem Erdreich, Kn�ppeldek-
ken aus horizontalen Lagen mit Astwerk und Reisigdecken.13 Bohlenwege und 
Kn�ppeld�mme befestigten die Wege.
Im Sp�tmittelalter florierte vor allem der Binnenhandel. Als Kreuzungspunkt zwi-
schen Wasser- und Landwegen etablierte sich in Wusterhausen ein Umschlagplatz 
f�r Waren des t�glichen Bedarfs. Bis 1560 war die Stadt zudem mit einem Nieder-
lagerecht f�r Salz ausgestattet,14 dessen Geltungsbereich bis an die Temnitz reich-
te. Binnenschiffer, die den kostbaren Rohstoff mit Lastk�hnen auf dem Wasserweg 
von L�neburg �ber die Ilmenau, Elbe, Havel und Dosse nach Wusterhausen ge-
bracht hatten, mussten ihre Waren einheimischen Kaufleuten anbieten, die das Salz 
auf dem Landweg weiter verhandelten. St�dte, die mit derartigen Handelsprivilegi-
en ausgestattet waren, verf�gten meist �ber ein Kaufhaus als Ort zur Unterbrin-
gung der Waren. W�hrend der j�ngsten Ausgrabungen auf dem Marktplatz konn-
ten die Fundamente eines stattlichen Geb�udes aufgedeckt werden, das vermutlich 
als st�dtisches Kauf- und Lagerhaus diente.15

Die „Schiffahrt“ von Wusterhausen: ein heimatgeschichtlicher Topos

Bei der „Schiffahrt“ handelt es sich um eine platzartige Erweiterung im Niede-
rungsgebiet im Westen Wusterhausens (vgl. Abb. 3). In der lokalen Forschung gilt 
der Bereich als Standort eines �ber 80 m langen mittelalterlichen Hafenbeckens in-
nerhalb der Stadtmauern, das mittels eines Stichkanals (der heutigen Dossestra�e) 
mit dem Hauptarm der Dosse verbunden gewesen sein soll.16 Dies w�re eine hafen-
technische Anlage, f�r die es bislang keine �berregionalen Parallelen gibt.
Der Name „Schiffahrt“ wird bereits in den handschriftlichen Notizen des m�rki-
schen Chronisten Bekmann zu der Stadt Wusterhausen, die um 1711 verfasst wor-

12 B�sching 1780, S. 190.
13 Ge�ner / Dittrich 2011.
14 Vgl. Landregister des Landes Ruppin von 1525 (Riedel 1844, S. 178).
15 Ge�ner / Dittrich 2011.
16 So zuletzt Teske 1998.
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den sind, erw�hnt und mit einer Anfuhrt in Verbindung gebracht: „Ehedem hat un-
streitig auch die handlung zur nahrung ein gro�es beigetragen, da die Do�e noch 
nicht ver�ndert und zu den h�ttenwerken vertheilet worden, gestalt sie dann bis an 
den ort in der Stat schifbar gewesen, wo man noch die merkmahle der anlandung 
und die einem kleinen hafen �hnliche anfuhrt siehet, auch versunkene m�hlsteine, 
die daselbst ausgeladen worden; wie dann der ort auch noch jetzt die ‚schiffahrt’ 
hei�t.“17

Aus dieser Textstelle entwickelte im ausgehenden 19. Jahrhundert der Gerichtsse-
kret�r Karl Altrichter, der eine Chronik zu Wusterhausen verfasste, die Vorstellung 
von einem Stichkanal, der innerst�dtisch parallel zur Stadtmauer entlang der Dos-
sestra�e entlang gef�hrt worden sein soll und in die „Schiffahrt“ als hafenartige 
Erweiterung m�ndete. „Ich glaube fast mit Bestimmtheit annehmen zu k�nnen, 
dass bedeutendere Ausschachtungen dieses Terrains noch die Reste der Bohlwerke 
zu Tage f�rdern w�rden, welche den Landungsplatz erstmals eingefasst haben.“ 18

So war ein beliebter Wusterhausener Topos geboren.
In der Folgezeit wurden alle arch�ologischen Holzbefunde, die in diesem Bereich 
bei Schachtungsarbeiten zu Tage kamen, als Hafenbefestigung interpretiert. So sah 
der Heimatforscher Karl Jahn die Existenz des Hafens im Bereich der „Schiffahrt“ 
durch die Entdeckung von H�lzern bei der Neupflasterung des Platzes im Jahr 
1933 best�tigt.19

Dieser Logik folgend wurden auch die Holzbefunde, die in den 1990er Jahren im 
Bereich der „Schiffahrt“ von Manfred Teske aufgedeckt wurden, als ein �ber 80 
Meter langes Hafenbecken gedeutet, das �ber einen mehr als 200 m langen Stich-
kanal mit der Dosse verbunden gewesen sein soll.20 Dendrodatierungen von Pf�h-
len, deren �lteste Falldaten in die Jahre 1117 fallen, f�hrten zu der Annahme, dass 
das Hafenbecken bereits in sp�tslawischer Zeit angelegt worden sei und bis 1560, 
der Aberkennung des Salzhandelsprivilegs, in Betrieb gewesen sei.21

Hoch- und sp�tmittelalterliche Schifffahrt 

Trotz geringerer Wasserf�hrung war die Binnenschifffahrt im Mittelalter auch auf 
relativ kleinen Fl�ssen wie der Dosse m�glich,22 da man flache, aus dem Einbaum 
entwickelte Bootstypen wie Lastk�hne, Lauertannen und Pr�hme nutzte. Ein Ein-
baum aus sp�tslawischer Zeit wurde auch am Wusterhausener Burgwall gefunden 
und steht als Hinweis f�r die Bedeutung der Wasserstra�en im slawischen Mittelal-

17 Bekmann: Topographica, C: Mittelmark, Nr. 48.
18 Altrichter 1888, S. 38.
19 Jahn 1958, S. 66.
20 Teske 1998.
21 Ausstellungstext des ehemaligen Heimatmuseums Wusterhausen.
22 Schreg 2003, S. 67. B�tow 2011 (am Beispiel der St�dte Perleberg, Prenzlau und Lenzen).
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ter.23 F�r die flachen Bootstypen der Binnenschifffahrt wurden keine aufwendige 
Hafenanlagen ben�tigt. „Man muss sich freimachen von den uns heute gel�ufigen 
Vorstellungen von H�fen, in denen riesengro�e Schiffe schwimmend an Kaianla-
gen heranfahren und von Kr�nen gel�scht und beladen werden“, bemerkte schon 
der Bremer Fachmann f�r mittelalterliche H�fen Detlev Ellmers 1983.24

Mittelalterliche Flussh�fen bestanden in der Regel aus hafentechnischen Provisori-
en, um den flachen Lastk�hnen das Anlanden am Ufer zu erleichtern.25 Die Boote 
liefen meist auf einfachen Schiffsl�nden auf, wozu nur ein sanft geb�schter Sand-
strand ben�tigt wurde. Zum L�schen der Waren wateten entweder Arbeiter in das 
Wasser, oder Ochsen- und Pferdekarren wurden direkt an die Boote in das flache 
Wasser gefahren.26 Zur Festigung des Untergrunds konnte die Fahrbahn mit Stei-
nen, Reisigmatten oder senkrechten Kn�ppeln befahrbar gemacht werden.27

Nicht einmal Seehandelsst�dte wie L�beck oder Br�gge verf�gten im hohen Mit-
telalter �ber Hafenanlangen im heutigen Sinn. In L�beck bestand die Schiffsl�nde 
nach der Stadtgr�ndung im 12. Jahrhundert lediglich aus einem unbefestigten 
Ufer.28 Noch bis in das 19. Jahrhundert wurde das L�neburger Salz in Schonen 
mittels flacher Pr�hme von den mehrere Kilometer entfernt ankernden Schiffen an 
das unbefestigte Ufer gebracht. Die Fortentwicklung im Hochseeschiffbau zog f�r 
die �berseeh�fen die Notwendigkeit von aufwendigen Hafenbauten nach sich, da 
f�r die in der Regel 4,5 m hohen Bordw�nde von hochseetauglichen Hansekoggen 
einfache Schiffsl�nden nicht mehr ausreichend waren.29 So wurden, falls die natur-
r�umlichen Gegebenheiten es zulie�en und die Notwendigkeit bestand, zur Gewin-
nung gr��erer Wassertiefen senkrechte Uferkanten mittels eines Verbaus mit 
Pfahlreihen oder Bohlwerken und zur Sicherung des Ufers gegen Abtrag und Ab-
br�che hergestellt.30

Das stellenweise nur wenige Meter breite Fl�sschen Dosse konnte angesichts sei-
ner geringen Wassertiefe nicht mit gro�en Schiffen befahren werden. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die Waren am �bergang von den gro�en Fl�ssen (wie die 
Elbe) auf kleinere Nebenfl�sse (wie Dosse und Havel) umgeladen werden mussten. 
W�hrend des Mittelalters wurde die Dosse zudem mehrfach kanalisiert und umge-
leitet, um die Stadt- und M�hlgr�ben zu speisen. Wegen der M�hlenwehre an den 
�stlichen Stadtgr�ben, der so genannten M�hlen- und Schusterdosse, war nur der 
westliche Altarm der Dosse f�r den Schiffsverkehr nutzbar. Schiffbare Stadtgr�ben 

23 Vgl. Dittrich im gleichen Band (wie Anm. 22).
24 Ellmers 1983, S. 5.
25 Ellmers 1983, S. 13.
26 Ellmers 1983, S. 6.
27 Ellmers 1983, S. 9.
28 Ellmers 1983, S. 12.
29 Ellmers 1983, S. 6.
30 Schalies 2009, S. 73.
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wurden auch anderswo „Schiffahrt“ genannt, wie eine Quelle von 1364 f�r Bran-
denburg/H. belegt.31 Vermutlich haftete der Name auch in Wusterhausen zun�chst 
dem schiffbaren westlichen Stadtgraben an32 und wurde erst sp�ter wegen der 
r�umlichen N�he auf den benachbarten, platzartig erweiterten Bereich �bertragen.

Zur Interpretation der arch�ologischen Befundsituation

Eine Kartierung der Befunde im Bereich der „Schiffahrt“ zeigt, dass es sich um 
zwei Ost-West orientierte Pfahlstegkonstruktionen gehandelt hat, also Holzwege, 
die auf Pfahlkonstruktionen ruhen (vgl. Abb. 4a).33 W�hrend im n�rdlichen Be-
reich der Belag in L�ngsrichtung verl�uft, liegen die H�lzer des Belags im s�dli-
chen Abschnitt quer zur heutigen Fahrbahn. In der �stlichen Verl�ngerung der 
„Schiffahrt“ sind bei arch�ologischen Untersuchungen bereits die Fortsetzungen 
der Wegekonstruktionen dokumentiert worden,34 so dass davon ausgegangen wer-
den kann, dass ein Bohlenweg den Marktbereich �ber die Neue Poststra�e und 
„Schiffahrt“ mit der Dosseanlegestelle verbunden hatte. Da sich der Trassenverlauf 
der arch�ologisch begleiteten Regenwasserleitung im westlichen Abschnitt der 
„Schiffahrt“ ver�ndert hatte, konnte bei dieser Ma�nahme nicht endg�ltig gekl�rt 
werden, ob die Holzkonstruktion eine Fortsetzung findet. Allerdings deutet die 
Laufrichtung des Belags im Bereich der Fischerstra�e eine Kreuzungssituation an. 
Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der befestigte Weg nach 
S�den abbog.
Die in L�ngsrichtung zur Stra�e verlegten H�lzer – in der Regel ungespaltene, 
runde Abschnitte von schw�cheren Baumst�mmen – waren vermutlich gegen Ab-
nutzung durch eine Sodenauflage gesch�tzt.35 Senkrechte Pfl�cke und Pf�hle, die 
der Fixierung der L�ngsbohlen dienten, wurden vierkantig abgebeilt und im sump-
figen Untergrund versenkt. Die nicht in den Sanduntergrund getriebenen, sondern 
nur im Torf steckenden Pf�hle dienten in der Regel nicht der Ableitung der Kr�fte, 
sondern lediglich der Fixierung des Belags. Der Vorteil einer solchen Konstruktion 
lag in seiner Flexibilit�t: Je nach Wasserstand hoben und senkten sich die Wege, 
ohne Gefahr zu laufen, den baulichen Zusammenhang zu verlieren.36

Zu dieser Holzkonstruktion im Bereich der Wusterhausener „Schiffahrt“ liegen
mehrere Dendrodaten vor: Drei H�lzer fungierten eindeutig als Pf�hle, bei einem 
Befund sind Lage und Funktion unsicher. Die F�lldaten der Eichenst�mme lagen 

31 M�ller 2009, S. 108.
32 Der ehemalige Verlauf des westlichen Stadtgrabens zeichnet sich noch heute in der Stra�enf�hrung 

der Promenade ab.
33 Terminologie nach Hayen 1989.
34 Plate 1979.
35 Hayen 1989, S. 22.
36 Hayen 1989, S. 27.
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zwischen 1116 (WK), 1118 (WK), 1119 (WK) und 1129 (+/– 10).37 Diese zeitlich 
eng benachbarten Daten lassen vermuten, dass es sich um eine Bauphase in der 
sp�tslawischen Periode handelt. Bei der Br�ckenkonstruktion handelt es sich ver-
mutlich nicht um einen siedlungsinternen Weg, sondern um eine Verbindung �ber 
die feuchte Niederung zum nord�stlich gelegenen Burgwall. Derartige Verbindun-
gen konnten in slawischer Zeit kilometerlang sein und zeugen von einem hohen 
Konstruktionsaufwand.38 Aus den 960er Jahren stammt die Beschreibung einer 
slawischen Niederungsburg durch den Gesandten Ibrahim ibn Yaqub, in der auch 
die Br�cken, die zu der Burg f�hren, erw�hnt werden.39

Zwei weitere Dendrodaten, die aus dem Belag und der Pfahlkonstruktion gewon-
nen werden konnten, zeigen eine Bau- bzw. Erneuerungsphase in den 20er und 
30er Jahren des 13. Jahrhunderts an, also in der Periode der ersten urkundlichen 
Erw�hnung Wusterhausens. Somit ist davon auszugehen, dass nach der Stadtgr�n-
dung bereits vorhandene Infrastruktur genutzt wurde. Da der Markt in einiger Ent-
fernung zur Anlegestelle lag, entstand die Notwendigkeit, Wege zu befestigen, um 
den Frachtverkehr aus der sumpfigen Niederung in das h�her gelegene Stadtgebiet 
zu erm�glichen. Die H�lzer einer Blockbaukonstruktion auf einem Pfahlrost, die 
im westlichsten Abschnitt zu Tage kam (vgl. Abb. 4b), wurden in den Jahren 1265 
(WK) und 1368 (WK) gef�llt40 und geh�ren in eine sp�tere Ausbauphase der 
Stadtbefestigung.
Die zahlreichen Holzbefunde an der „Schiffahrt“ d�rfen nicht isoliert betrachtet 
werden. Arch�ologische Untersuchungen in den angrenzenden Stra�en zeigen, dass 
der gesamte westliche Altstadtbereich auf Pfahlrosten gegr�ndet ist. Tausende Ei-
chenpf�hle wurden zur Gewinnung von Bau- und Stra�enland gef�llt und in den 
Boden gerammt, um eine Stabilisierung des Untergrundes zu erreichen.41

Die Auswertung der Befundsituation an der so genannten „Schiffahrt“ in Wuster-
hausen zeigt die aufwendigen Infrastrukturma�nahmen im Hoch- und Sp�tmittelal-
ter und deren Kontinuit�t zwischen der sp�tslawischen und fr�hdeutschen Periode: 
Im stark versumpften Niederungsbereich der m�andrierenden Dosse wurden in 

37 Gutachten Heu�ner, Deutsches Arch�ologisches Institut, 03.01.2001.
38 Schuldt 1988, S. 55.
39 Brather 2008, S. 128.
40 Gutachten Heu�ner, Deutsches Arch�ologisches Institut, 03.01.2001.
41 Vgl. unver�ffentlichte Grabungsberichte im Ortsaktenarchiv (Brandenburgisches Landesamt f�r 

Denkmalpflege und Arch�ologisches Landesmuseum, W�nsdorf): E. Lotter: Kurzbericht (KB) Fi-
scher-, Ludwig-, Kommandantenstr. (PRH 1998: BF 48/2), 1999; K. Fischer: KB Bahnhof-, Kom-
mandantenstr. (PRH 2001:47), 2001; C. Plate: KB Karl-Liebknechtstr./Ecke Neue Poststr. (ohne 
Aktivit�tsnr.), 2001; K. Schirmer: KB Neue Poststr. (PRH 2002-195), 2002; D. Rathert: KB Schiff-
fahrt 6-8 (PRH 2003:151), 2003; A. Dittrich: KB Neue Poststra�e 8 (PRH 2004:188), 2004; A. 
Dinter: KB Schiffahrt 6-8 (PRH 2004:145), 2005; R. Br�unig: KB Bahnhofstr. 24, (PRH 2005:60), 
2005; O. Brauer: KB Kyritzer Str., Domstr., Kommandantenstr., Bahnhofstr., Berliner Str. (PRH 
2008:16), 2008.
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sp�tslawischer Zeit Pfahlstege angelegt, die vermutlich die nord�stlich gelegene 
Niederungsburg mit Siedlungen im Westen verband. Nach Gr�ndung der Stadt 
Wusterhausen, die erstmals 1232 urkundlich erw�hnt wird, wurde dieser Bereich in 
den Stadtring integriert und die bereits vorhandene Infrastruktur genutzt. Aus dem 
siedlungsexternen Pfahlsteg wurde ein innerhalb der Stadtmauer liegender Weg, 
der die Anlegestelle an der Dosse mit der h�her gelegenen Innenstadt verband. Der 
arch�ologische Nachweis des eigentlichen Dossehafens von Wusterhausen, der mit 
Sicherheit westlich der Stadt gelegen hat, steht bis heute aus und d�rfte angesichts 
der Bauweise hoch- und sp�tmittelalterlicher Flussh�fen nur schwerlich gelingen.
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Abb. 1: Fr�h- bis mittelslawisches Siedlungsareal (8. bis 10. Jahrhundert).
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Abb. 2: Sp�tslawische Raumnutzung (10. bis 12. Jahrhundert).

Abb. 3: Fr�hdeutsche Siedlungskomponenten (13. Jahrhundert).
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Abb. 4a: Arch�ologische Holzbefunde im �stlichen Bereich der Schiffahrt.

Abb. 4b: Arch�ologische Holzbefunde im westlichen Bereich der Schiffahrt.
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UWE CZUBATYNSKI

Plattdeutsch in Quitz�bel. Drei Predigten aus den Jahren 2009 bis 2011

Seit einiger Zeit wird auch in Quitz�bel daran gearbeitet, die plattdeutsche Sprache 
sowohl in Form von geselligen Zusammenk�nften als auch in Gestalt von Gottes-
diensten zu pflegen. So werden seit 1996 einmal im Jahr plattdeutsche Gottesdien-
ste angeboten, die versuchen, den Reichtum des Niederdeutschen f�r die christliche 
Verk�ndigung nutzbar zu machen. Die nachfolgend abgedruckten Predigten haben 
den in Quitz�bel gesprochenen Dialekt zugrundegelegt, der in starkem Ma�e durch 
das Berlinische beeinflu�t ist, aber auch gro�e �bereinstimmung mit dem Wort-
schatz der Altmark aufweist.1 Ein Problem bleibt in jedem Fall die nicht normierte 
Rechtschreibung des Plattdeutschen, so da� auch in den hier vorgelegten Texten 
die Wiedergabe der gesprochenen Sprache nur als ein Versuch bezeichnet werden 
kann. Angesichts dessen, da� die Erhaltung der niederdeutschen Sprachreste im 
gesamten Land Brandenburg schlecht organisiert ist und wenig Unterst�tzung er-
f�hrt, m�gen diese Predigten belegen, da� diese genuine Sprache der Prignitz noch 
nicht vollst�ndig verschwunden ist. Jeder, der sich n�her mit dem Plattdeutschen 
besch�ftigt, wird zugestehen, da� das drohende Aussterben dieser Sprache nicht 
nur ein Sch�nheitsfehler moderner Lebenswelten ist, sondern einen echten Verlust 
an Kultur, Menschenkenntnis und regionaler Identit�t bedeutet. 

Predigt zum plattdeutschen Gottesdienst am 30. August 2009 (Nr. 379)

Text: Markus 7, 31–37 (Die Heilung eines Taubstummen).

De Fried’ van uns’ Herrn Jesus Christus w��s m�t ju, Amen. 
Leewe L��, h��t hebb ick glieks tweemaol Bang v�r d�sse Pr�digt. Dat is nu mien 
allererst Pr�digt, de ick up Plattd��tsch holln m�tt. Ick gl��w man, wat afftol�sen 
is lichter as wat uptoschriewen. �wer de Ollen seggen jo: Eenmaol is �mmer dat 
ierst Maol. 

As’n l�tten Jung b�n ick af un to naoh D�tschow in Mekelborg f�hrt. Dat is in de 
Griese Gegend nich wiet af von Ludwigslust. Uns’ Tante Ella hat to Huus nischt 
�nners as Platt r��d, hochd��tsch hat se nich kunnt. Un wenn se dat doch vers�cht 
hett, is �mmer dat „mir“ un „mich“ d�rchn’een west. Enns seggt se in ehr breejen 
Mekelborger Platt: Nu segg maol, mien Djung, geiht di dat ook gaud in Peerle-

1 N�heres siehe Uwe Czubatynski: 700 Jahre Quitz�bel. Beitr�ge zur Ortsgeschichte auf der Grund-
lage des Pfarrarchivs. Nordhausen 2010, S. 156–164. Eine �bertragung von Psalm 103 siehe Uwe 
Czubatynski: Gl�hwein f�r die Seele. Predigten und Andachten. Nordhausen 2004, S. 211–212.
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beerg? Wenn se so m�t mi schnackt hett, dunn hebb ick nich allens verstaohn. To 
Huus hebb ick mi denn in de „Schweriner Volkszeitung“ af un an een paor platt-
d��tsche Textn ankeeken. So hebb ick een b�tschen wat leehrt, ok wenn bi uns in 
Perlberch keenereen Platt r��d hett. Un nu hebb ick in Quitz��bel all de Jaohr lang 
good toh�rt, wat de L�� hier in’t D�rp so schnacken doon. Ick m�tt nu seggen: 
Nehmt’ mi nich �bel, ick kaom’ nich ut Quitz��bel.

Nu hebb ick trotzdem Bang v�r de Jeschicht, de wi ut denn Markus-Evangelium 
h�rt hemm. Ick hebb mi d�sse Verse nich utsocht. Dat is an d�ssen S�nndach f�r 
all Pasters v��rschrewen, un de m�tten sick nu affqu�len. Wat is nu so bes�nners 
an d�sse Jeschicht? Jesus treckt d�rch dat Land un k�mmp an een grodet Meer. De 
L�� hebben dat schon all lang wu�t, dat he Wunner deiht und kranke Minschen 
werr’ jesund maoken kann. Un so brengen se eenen maladen Keerl to em, de kann 
nischt h�rn un nischt seggen. Wenn de wat seggen will, denn mutt he dat woll mit 
sien’ H�nn’ seggen. Und wenn he up sien’ Ohrn doof is, denn kricht he ook nischt 
mit, wat de �nnern seggen. Dat is schon bannig schlimm, wenn eener nischt seggen 
kann. Wi holln dat jo nich eenen Dach ut. 

Jesus will em nu helpen un maokt dat up sien’ Art: He steckt em de Finger in de 
Ohrn, kiekt na baoben in’n Hemmel un seggt m�t sien’ Dialekt up aram�isch blots 
een Wort: Hefata! Dat heet so v��l as: Gaoh up! Un denn maokt he noch wat, wat 
f�r uns nich so appetitlich is. He nimmt sien Spuck’ un deiht de up de Tung von 
den Keerl. Un kiek, nu kann he up’n Schlag allens h�rn un ook r��den. He is nu 
van Stund an jesund un h�rt to de �nnern Minschen in sien’ Heimaot werr’ dato. 

Wo dat nu angeiht, dat weeten wi nich, un dat seggt uns ook de Bibel nich. Wenn 
h��t eener krank is, denn geiht dat janz anners to. Ji weeten dat all, un v��l unner 
uns hebben dat s�lfs schon d�rchmaokt. Wi m�tten to’n Dokter hen, de allens up 
un daol unners�ken deiht, wat to unners�ken is. Un denn schickt uns de een Dokter 
to’n annern Dokter hen, de dat noch b�ter kann un noch mehr Apparaot’ to staohn 
hatt. Toletzt krichst du in de Apteek eenen janzen B�del vull Pillen und wat to’m 
Inschmeern. Un wenn dat allens nich helpen deiht, m�ttst du in’t Krankenhuus rin. 
Da m�ttst du v��l Tied mitbrengen, wenn du dat all mitmaoken wist. 

Wenn eener in d�sse M�ll drinsteckt, k�mmp he nich so fix werr rut. Un wat dat 
all kosten deiht, dat seggen de uns gaor nich an. S�s kann dat passeern, dat du 
glieks werr von dien’ Stohl kippen deihst. Wo w�r dat doch sch�n, wenn dat so’n 
Wunnerdokter gewen d��! He seggt nur een Wort, un allens is werr in’t Reech. 
Den hemm wi �wer nich, un ook wi Christenminschen hebben nich de Macht, al-
lens jesund un heel to maoken. Wi s�nd so jesund orrer krank as de �nnern Min-
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schen ook. Un wann uns de Krankheit drepen deiht, dat weeten wi v�rrer nich. 
�wer f�r wat isset dann jood, dat wi een Gloobn hemm? Ick gl��w, de seggt uns 
glieks dreemaol wat an: Dat erste is, dat wi uns nich gr�tter maoken as wi sind. Wi 
k�nnen nich denn Herrgott sp��len un allens weeten, as Minschen nich un as Dok-
ters ook nich. Dat tweete is, dat wi den Dood nich verj�ten. De steiht alltied v�r 
uns, �wer he hat nich dat letzte Wort. Un dat dr�tte is, dat wi dat Beste m�t unse 
Tied maoken un f�r alle jooden Daag ook Dank seggen.

Leewe L��, wi m�ttn nu noch enns tr�ch to unse Jeschicht ut denn Markus-
Evangelium. As de doofe und stumme Mann werr jesund is, seggt Jesus to de L��, 
dat se dat ja nich wierer vertelln solln. Wat maokn de L��? Se vertelln un klat-
schen, wo se nur k�nn’. V�r tweeduusend Jaohrn sind de Minschen nich �nners 
west as h��t. Un wo nu de Jeschicht to Enn’ is, dor heet dat: He hatt allens jood 
maokt; de Doofen k�nn’ werr h�rn un de Stummen werr r��den. Dat is een bannig 
klooker Spruch. 

Un ick m�tt noch enns seggen: Wenn dat man ook h��t so w��r! Wat will ick do-
mit seggen? Ook bi uns gifft dat v��l L��, de up de Ohrn doof sind. �wer d�sse 
L��, de ick mein’n do, sind nich krank. De hebbn nur de Ohrn vull von luurer 
T��ch, wat se s�s so anh�rn m�tten. Dat geiht bi de Jungschen los, de �werall Mu-
sik hebbn. Wenn de Kiekschapp nich an is, denn l�ppt dat Radio. Un h��t reckt 
ook dat nich. Nee, denn hemm se so’ne St�psel in’t Ohr, wo de neiesten Schlagers 
noch luurer b�lken. Dat is keen Wunner, wenn de nischt �nners mehr mitkriejen. 
Wenn de St�psel werr ruut sind, denn gaohn de W��r’ to’t eene Ohr rin un to’t an-
ner Ohr werr ruut. Un wat seggn de �llern? Ick hebb so v��l um d’ Ohrn, ick weet 
nich, wat ick toerst maoken sall. Ook d�sse L�� sind doof up de Ohrn. De kannst 
dreemaol wat seggen, dat se dat eenmaol verstaohn. Dor helpt ook keen Dokter 
nich. De L�� m�ttn enns utspannen, bruken ehr’ Ruh un een b�tschen Tied f�r sick 
s�lms. Denn k�mmp ook dat „Hefata“. Un wenn de Ohrn werr ornlich sind, denn 
h�rn de ook nich allen Schiet, sondern dat, wat wichtich is. 

Jo, bi uns gifft dat ook v��l L��, de stumm sind un keen richtig Spraok mehr 
hebbn. Un ick mein’ nich de, de richtich krank sind. Dat sind L��, de de neumo-
dernsche Welt nich mehr verstaohn. Leewer seggen de �werhaupt nix mehr, denn 
k�nn’ se ook nischt falsch maoken. D�sse L�� h�rt keener mehr aff, un so werd’n 
se stumm. So un nich anners is dat ook m�t de plattd�tsche Spraok. Bi uns in’t 
Land Brannborg giwwt dat nur noch een paor Hansels, de sick dat anh�rn. Dat 
w�r’ schon een Wunner, wenn in feftig Jaohrn noch wat �wer is. Dor geiht wat ka-
putt, wat fiefhunnert Jaohr uthollen hat. 
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Leewe L��, wat is nu de Moral von de Jeschicht? Wi hemm keenen unner uns, de 
Wunner maoken kann. So een’ as Jesus giwwt dat nur eenmaol. He hett dat maokt, 
wat de leewe Herrgott m�t uns Minschen maoken will. He will, dat wi heel blie-
wen un nich wie’n oller Pott in duusend Scherben zerdeppern. He will, dat wi 
s�lms de Ohrn upsperrn un de nich verjeten, de nix mehr to seggen hemm. Amen.

Predigt zum plattdeutschen Gottesdienst am 22. August 2010 (Nr. 386)

Text: 1. Korinther 3, 9–11 (Die Baustelle Gottes).

De Fried van uns’ Herrn Jesus Christus w��s alltied m�t ju, Amen. 
Ick will nu toerst v�rlesen, wat de Apostel Paulus in sien’ ersten Breef an de 
Korinther schriwwt. Door heet dat:

[9] Wi s�nd n�mlich Gott sien’ Helper. Un ji s�nd Gotts Ackerland un Gotts Bu-
werk. [10] So as Gott mi dat in Gnaden gewen hett, heww ick as’n klooken Bumei-
ster denn Grund leggt, �wer een �nner muert darup wierer. [11] Denn een �nnern 
Grund kann keenereen nich leggen, as den, de all leggt is, un dat is de Heiland Je-
sus Christus.

Leewe L��, ick weet nich, wat ju am leewsten maoken. Wenn ick hier in Quitz�-
wel b�n un mien’ Kopp nich in de B�ker stecken do, denn jaoh ick giern an’n 
Diek. Wenn’t man ierst Winter is un de scharpe Wind �wer de Elw geiht, denn is 
dat to sp�t. Wenn dat so kolt is, giwwt dat f�r mi buten ook nischt to kieken. Denn 
is dat b�ter, to Huus an’n Aowen to sitten un wat warmet to drinken. �wer nu in’n 
Sommer is dat �werall gr��n. De Weiten steiht v�r denn Diek, de Scheeper is m�t 
sien’ Schaop up denn Diek �nnerwegens, un hinnern Diek is allens vull m�t Bl�-
mer. Un wecker �wer de Elw kieken deiht, s�ht de grote Kerk in Werben. Dat al-
lens is wunnerbaor antokieken. Ook bi uns is dat v��r een paor Wochen bannig 
heet west. �wer gottlob hemm wi nischt affkregen von de Katastrophen �nnerswo 
up unse Welt. Bi uns is keen Damm braoken, keen Waoter in de H��ser lopen, un 
keen F�er hett Huus un Hoff upfr�ten. De Himmel alleen weet, wov��l Minschen 
f�r all dat ook enns „danke“ seggt hemm.

So still wie hier an’n Diek is dat �nnerswo nich. Dor bimmelt nich dat Telefon, dor 
quasselt keener in’t Radio, un dor brummt ook keen Laster v�rbi. Jo, hier bi uns 
giwwt dat v��l Land un wenig L��. Dat is een V��rdeel, de de Minschen in de 
grote Stadt nich hebben. Un wenn dat maol enns so still is, hemm wi ook Tied, so 
dit un dat to �werleggen. Dat is de richtig Tied, �wer Gott un de Welt to gr�beln. 
�wer de Minschen in’t D�rp hemm toerst �nner Ding in’n Kopp. In all Tieden 
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hemm de Buern toerst an’n Hoff, an dat lewe Veeh un an ehr Acker und Wischen 
dacht. Un ick gl��w man, all de Pasters f�r mi s�nd brassig west, dat de Buern 
nischt �nners in’n Kopp hemm. H��t is dat nicht v��l �nners worrn. De Kerk is to 
Wiehnachten vull, �wer s�ss nich. Wat denn jungen Minschen d�rch’n Kopp geiht, 
is allens neumodscher Kraom. Un de �llern punnern leewer to Huus r�m, as een-
maol in’t Woch to singn und to b�d’n.

Wat seggt nu de Apostel dato? He is ook brassig west �wer dat, wat de L�� in Ko-
rinth maokt hemm. De hemm sick dunn dat Striejen kricht �wer Paulus un de �nner 
Apostel. Wi weeten nich, wecker dat west is. Paulus seggt dat nich an, wo de hee-
ten hemm. D�sse L�� hemm sick woll uppluustert und Paulus affkanzelt, de man 
toerst in Korinth west is. Un nu seggt Paulus as’n klooken Mann wat, wat all ver-
staohn kunn’: De Gemein is so wat as’n Acker, de pleegt un heegt werrn m�tt. De 
Gemein is so wat as’n Huus, wo dat Bauen �mmer wierer gaohn m�tt. Un Gott 
s�lfs is dat, de d�ssen Acker bestellt un dat Huus uprichten deiht. Un wi Minschen 
s�nd nich nur Tokieker, nee, wi m�tten dobie anpacken und helpen. Dat is een gro-
te Ehr’, wenn wi Gott sien’ Helper s�nd.

Nu l�tt sick Paulus nich de Budder von’t Brot n�hm’. He is de klooke Meister 
west, de toerst de Jeschicht von Jesus in Korinth vertellt hett. Un �werall seggt he 
dato, dat he dat d�rch Gottes Gnaod maoken kann. As Paulus werr affreist is ut 
Korinth, hemm �nner L�� dat Huus wiererbaut. Un so sall dat ook bi uns sind: 
Wenn de Ollen afftreten, m�tten de Jungen naohr�cken. Un wenn allens richtig in’t 
Reech is, geiht dat ook ohne Zanken und Zuustern. Wat in de christlich Gemeind 
nich geiht, is een �nner Fundament. Ook een Huus is nich to erhollen, wenn dat 
Fundament enttwei is. F�r uns jiwwt dat nur een Fundament, un dat is Jesus Chri-
stus. All �nner T��ch is nich so wichtich, ook wenn de L�� sick bannig wat in-
bill’n up ehr schmucke Kerk. All sowat hemm de L�� in Korinth nich hatt.

Leewe L��! V�r twee Wochen hemm wi nu dat grote Fest in’t D�rp fiert. Dor 
hemm wi sch�ne Stunn’ hatt, olle Fr�nn’ dropen un Theater k�ken. V��l L�� 
hemm dat all v�rbereit’, v��l hemm bet in de Nacht hen danzt un drunken. Dor is 
dree Daog lang keen Ruh west. �wer dat m�tt woll so sint, wenn dat D�rp sien’ 
s�benhunnertsten Jeburtstag fiert.

Ick weet nich, wenner ju dat nechst Maol up’n Diek s�nd. Dat is een gooje Tied, 
naoh all denn Trubel �wer dat Fundament von uns’ L��ben naohtodenken. Wi 
Minschenkinner hebben keenen s�benhunnertsten Jeburtstag. De Hillige Schrifft 
seggt, dat wi s�bentich Jaohr Tied hemm, un wenn’t hoch k�mmp, s�nd dat achtig 
Jaohr. De Kinner hemm noch v��l Tied, ook wenn se in’t School jenuch doon 
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m�tt’n. Wenn wi denn �ller s�nd, denn l�ppt de Tied �mmer fixer wech, un keener 
weet, wo dat angeiht. Dor is dat jood, tiedig een Fundament to hebben. D�sser 
Grund is uns’ Heiland Jesus Christus. Gott s�lfs un wi as siene Helper bau’n un 
muern darup wierer, so lang wi l�wen. D�sser Grund m�tt holln in’t L�wen un in’n 
Dod. So hat dat Paulus sienen Toh�rern in Korinth vertellt. Dat liggt nu an de 
tweedusend Jaohr tor�ch un is h��t noch waohr. Un f�r uns alltohop heet dat: Laot 
di een Stunn Tied f�r Gott – to Huus orrer in’t Kerk orrer an’n Diek. Amen.

Predigt zum plattdeutschen Gottesdienst am 28. August 2011 (Nr. 390)

Text: Lukas 19, 45–48 (Die Tempelreinigung).

De Fried van uns’ Herrn Jesus Christus w��s alltied m�t ju, Amen. Ick will noch 
enns v�rlesen, wat wi h��rt hemm as Evangelium von Jesus un de Tempel in Jeru-
salem. Lukas hett d�sse Jeschicht so upschr��wen:

[45] Un denn g�ng Jesus in’n Tempel. Dat Eerste weer, dat he de Hannelsl�� rut-
jaogen d�. [46] Un he s� to de L��: „In de Bibel steiht schreewen: Mien Huus sall 
een Huus to’m B��jen s�nn [Jesaja 56, 7], �wer ji hemm dat to een R�uberh�hl’ 
maokt.“ [47] Un he weer Dag f�r Dag in’n Tempel un lehr dor. �wer de Hoogen-
preesters un de Schriftgelehrten, de weern darup ut un wullen em an’t Siet brengen, 
ok de B�versten in’t Volk wullen dat. [48] �wer se wu�ten nich, woans se dat 
maoken kunn’, denn dat janze Volk h�ng em an un h��rt’ em to.

Leewe L��, dat is een janz kotte, �wer ook een janz dulle Jeschicht. So kenn’ wi
Jesus s�ss nich. Wat wi uns von em v�rstelln, is een jungen Keerl, de de Minschen 
lehrt. He is as’n K�ster d�rch dat Land treckt un hett sien’ tw�lf J�ngers �m sick. 
He is as’n Dokter to de Kranken hengaohn un hat se werr’ jesund maokt. Un wat 
he de Minschen bibrocht hett, dat hat �mmer wat to don m�t Leew un m�t dat 
Himmelriek.

Nu is �wer allens �nners. Jesus is naoh Jerusalem kaom’. Dat is de gr�ttste Stadt 
in’t Land, un dor steiht ook de Tempel. Wie ook de �nner V�lker in de ollen Tie-
den seggen de nich Kirch dato, sondern Tempel. F�r all de Joden is dat een wichtig 
un een heilig Stell. De Tempel is dat Huus Gottes. Jesus weet ook schon, dat he in 
Jerusalem sterwen m�tt. So is dat nu sien letzte Reis’, ook wenn all de J�ngers 
noch jubeln und frohlocken.

Jesus s�lfst geiht nu in’n Tempel rin. To d�ssen Tieden is dat nich so west as m�t 
uns’ Kirch: De Tempel is nich de janze Woch toschlaoten. Dor sind all Daog de 
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Preester und de Jelehrten un v��l Minschen in west. Wi m�ttn uns dat wohl v�r-
stelln as’n l�tten Marchtplatz. Da weerd ook dit und dat k�fft un verk�fft. Wi we-
ten nich so jenau, wat de L�� dor k�fft hemm [vgl. Matth. 21, 12 parr.]. De een 
bruukten woll Duuwen, de as Opfer in’n Tempel br�cht wurrn. De �nner L�� wes-
selten ehr Jeld, dat se paor l�tte M�nzen in’n Kasten schmieten kunn. Un noch �n-
ner k�fften sick wat to’n Andenken f�r to Huus. 

Dat allens hett nu Jesus brassig maokt. All de Hannelsl�� schmiet he nu s�lfs rut ut 
denn Tempel. Sowat hemm de L�� und de Preesters all lang nich sehn. �wer Jesus 
is ook een Jelehrter un weet janz jenau, wat im Olden Testament steiht. Un so 
seggt he an, wat bi denn Propheten Jesaja steiht: Mien Huus is een Huus to’m B��-
jen! All de Hannelsl�� s�nd nu keen Fr�nn’ von Jesus west. Un ook de B�versten 
wulln em am leewsten �mbrengen. Noch geiht dat �wer nich, denn v��l L�� h�rn 
to, wat Jesus to seggen hat.

Leewe L��! Un wat sall de Jeschicht f�r unse Tied bed��jen? Wi weeten all, dat de 
Kirchen �werall in’t Land bannig leer s�nd. De Preester kunn sick ook up’n Kopp 
stelln un m�t de Ohrn wackeln, �wer mehr Minschen kaom’ doch nich in’t Kirch. 
Nee, de S�nndach is f�r wat �nners jood: Dor kannst’ di von de Woch erholln, dor 
kannst ook dien Acker pl�jen, kannst Football sp��len orrer wat weet ick nich al-
lens. Un dat Best’ isset, wenn du ook noch am S�nndach ink��pen kannst. Wenn 
dat so is, denn is ook keen Wunner, wenn een Kirch tosammen f�llt. So wat jiwwt 
dat in’t Havelland orrer in de Uckermark un ook in de Prignitz. Dat jiwwt D�rper, 
dor is dat allen Minschen schietejaol, wenn de Kirch inf�llt. Affrieten wulln se de 
ook nich, �wer henjaohn deiht keener.

Nun jiwwt dat siet twintig Jaohrn een groten H�mpel von F�rdervereinen. Dat is 
een fiene Sach. De strengen sick bannig an, werr Leewen in de Gottesh��ser to 
brengen. Un do werd denn ook allens maokt, wat du di so utdenken kannst: Kon-
zerte werrn sp��lt, B�ker v�rl��st, Kaffe drunken un ook Theater upf�hrt. Un 
wenn de Kirch grot und schmuck is, lopen de Touristen rin un rut. Dor werd dann 
ook k�fft un verk�fft – B�ker, CD’s, Pilgerteiken, Postkaorten un �nner T��ch. 

Wer weet, wat Jesus dato seggt h�tt! Mach sint, dat he ook de janzen L�� linger-
lang ruutschmeeten h�tt un de Kaorten un CD’s achteran. Un all de Touristen 
w�rrn dumm ut de W�sch kieken. Dat bliwwt jedenfalls dobie, wat in de Schrifft 
steiht: Mien Huus is een Huus to’m B��jen!

So m�ttn wi seggen: De Kirch steiht un f�llt m�t dat B��jen. So een Huus is von 
uns’ V�r�llern baut worrn, dat dor de Gemein tosamen k�mmt to’n Gottsdeenst, 
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to’n D��p or to’n Gr�wnis. All dat �nner T��ch derf henn un wenn ook maol sint. 
�wer de Kirch is een Bethuus un keen Koophuus un keen Kulturhuus.

Nu is dat B��jen so een Sach. Jesus hett s�lfst seggt [Matth. 6, 5 ff.], dat wi dato 
keen Tempel bruuken. Dat geiht ook to Huus in de stille Kaomer. Un as’n Bispill 
hett he uns dat Vader unser j�wen. So weten wi, wat wi seggn sulln un m�tten nich 
to v��l quasseln. Dat will also lehrt sint, �wer v��l L�� hemm dat B��jen nie nich 
lehrt. �nner L�� werr seggen, dat dat B��jen ums�ss is un nischt �nnern deiht. 
�wer so fix is dat nich affdaon. 

Ick erinner mi noch, dat ick as Schooljung m�t een Preester ut Perlberch mitf�hrt 
b�n, �m de Orgel to sp��len. M�t denn Trabant g�ng dat so sachten hen naoh 
Uentz und Kleinow. �nnerwejens is mi dat so inschaoten un ick hebb em fr�cht, 
wor�m wi bi’m B��jen de H�nn’ falten. Dat keem nu woll ut heiterm Himmel, un 
de Preester kunn mi dat ook nich richtich seggen. Ick hebb mi dat denn so dacht: 
Wenn wi de H�nn’ tosamen leggen, denn kunn wi nischt �nners maoken. Un wenn 
wi nischt �nners maoken, s�nd wi nich afflenkt von Gott. Denn weten wi ook, dat 
wi nich allens s�lfs maoken kunn. Wi m�ttn dat annehm’, wat uns de Vadder im 
Himmel todeilt hett. 

Un so is dat ook m�t de Jeschicht von denn Tempel: Nich dat Jeld is schlecht (un 
h��t nich de B�ker un Postkaorten), �wer dat Afflenken is schlecht. Wenn ick in 
de Kirch jaoh, sall ick mien Jedanken up’n Klump hemm un an Gott denken. Un so 
kunn dat nich schaojen, wenn wi d�ssen Spr��k beholln: Mien Huus is een Bede-
huus! Amen.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

185

�bersicht �ber die Best�nde des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. 
Teil I/1: (Adlige) Herrschafts-, Guts- und Familienarchive (Rep. 37). Bearb. von 
Werner Heegewaldt und Harriet Harnisch. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 
2010. LI, 556 S. m. Abb. (Ver�ffentlichungen des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs; 60)

Mit gro�er Freude werden alle an der Landesgeschichte Interessierten das Erschei-
nen dieses Bandes begr��en, der erstmals in ausf�hrlicher und aktueller Form die 
heute noch erhaltenen Best�nde brandenburgischer Gutsarchive beschreibt. Eine 
neue Pr�sentation der Sammelrepositur 37 war zweifellos notwendig, obwohl be-
reits die Potsdamer Best�nde�bersicht von 1964 auch diese Archive mit einbezo-
gen hatte. Fortschritte sind in j�ngster Zeit vor allem durch das Urkundeninventar 
von Friedrich Beck (2001 bis 2007), die Publikation des Bandes „Gestaltete Land-
schaft“ als Spezialinventar baugeschichtlicher Quellen von Mathis Leibetseder und 
Werner Heegewaldt (2004) sowie durch den Druck des kompletten Findbuches 
zum Familienarchiv der Grafen zu Lynar auf L�bbenau (2006) erzielt worden. 

Die nun vorgelegte �bersicht ist angereichert durch eine ausf�hrliche Einleitung 
von Werner Heegewaldt, die das Schicksal dieser Archivk�rper thematisiert. Der 
ern�chternde Versuch einer Bilanz zeigt, da� von 778 vor dem Krieg nachweisba-
ren Gutsarchiven etwa 600, also gut drei Viertel, teilweise oder vollst�ndig verlo-
rengegangen sind (S. XLIV). Heute befinden sich in Potsdam 655 Herrschafts-, 
Guts- und Familienarchive (darunter freilich sehr viele aus anderen Provenienzen 
rekonstruierte Klein- und Kleinstbest�nde) mit insgesamt ca. 3.700 Urkunden, ca. 
920 lfm Akten und ca. 1.400 Karten und Pl�nen (S. XVIII). Die Schilderung der 
manchmal verzweifelten Rettungsversuche, so auch eine 1959 durchgef�hrte, er-
gebnislose Ausgrabung im Schlo�park von Gadow (S. XLII und Abb. 10), liest 
sich f�r jeden auch nur halbwegs Mitf�hlenden wie ein Kriminalroman. Der R�ck-
blick zeigt, da� im Ergebnis des Krieges und nicht zuletzt als Folge der Bodenre-
form eine beispiellose Vernichtung von Kulturgut stattgefunden hat, die an vielen 
Orten bis heute verdr�ngt und bagatellisiert wird.

Bei der Beschreibung der einzelnen Best�nde ist das bew�hrte Schema beibehalten 
worden, das die Besitzgeschichte, die Bestandsgeschichte, den Bestandsumfang 
und die Bestandsgliederung mit Angabe der genauen Laufzeiten sowie Findhilfs-
mittel und Literatur auflistet. Durch Verweisungen und ein ausf�hrliches Orts- und 
Personenregister sind die Best�nde mit aller w�nschenswerten Genauigkeit er-
schlossen. Nicht weniger hilfreich ist die beigegebene Auswahlbibliographie (S. 
331–342), die neben den heute unentbehrlichen G�teradre�b�chern eine Zusam-
menstellung der oft schwer beschaffbaren Familiengeschichten bietet. Erstmals zu-
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g�nglich gemacht und angesichts der massiven Verluste sehr wichtig ist das Ver-
zeichnis brandenburgischer Gutsarchive, das 1939/40 von der Brandenburgischen 
Archivberatungsstelle angelegt worden ist (S. 343–457). Besonders zu loben sind 
schlie�lich die (dank verschiedener F�rderer) am Ende beigef�gten 47 Abbildun-
gen, da diese in anschaulicher Form den au�ergew�hnlich vielf�ltigen Inhalt (Ak-
ten, Karten, Urkunden, Siegel, literarische Manuskripte, Kupferstiche, Flugbl�tter, 
Fotos, Postkarten) der Guts- und Familienarchive erahnen lassen. Es versteht sich 
eigentlich von selbst, da� diese Unterlagen geeignet sind, das beh�rdliche Schrift-
gut zu erg�nzen und Geschichte plastisch erlebbar zu machen.

Um den heutigen Kenntnisstand hinsichtlich der Prignitz an dieser Stelle besser 
sichtbar zu machen, sollen im folgenden alle Best�nde aus den ehemaligen Kreisen 
Ostprignitz und Westprignitz (mit gelegentlich etwas verk�rzter Laufzeitangabe) 
aufgez�hlt werden:

– Bantikow: 1 Akte (1823-1827)
– Berlitt-K�tzlin: 8 Urkunden (1502-1713), 1.095 Akten (1563-1947), 3 Karten 

(1905, 1940)
– Birkholz: 3 Urkunden (1398-1530), 1 Karte (1865)
– Bochin: 4 Akten (1677-1690, 1772); ein gr��erer Bestand unverzeichnet im Ge-

heimen Staatsarchiv (GStA) Berlin
– Bresch: 1 Akte (1752-1753)
– Br�nkendorf: 4 Akten (1814-1848)
– Bullendorf: 7 Akten (1774-1848), 1 Karte (1914)
– Burghagen / Rosenhagen: 3 Urkunden (1459-1481); 105 Akten (1593-1831) im 

GStA
– Dallmin: 4 Urkunden (1416-1500); ein Paket Akten (17./18. Jh.) und ein Altfind-

buch (1943) des 1945 verbrannten Gutsarchivs im GStA
– Dannenwalde: 1 Akte (1935/2001) und 1 Karte (1935)
– Demerthin: 7 Akten (1705, 1767, 1800-1843)
– Drewen: 2 Akten (1643, 1935/36)
– Eggersdorf: 4 Akten (1804-1847)
– Eichenfelde: 3 Akten (1820-1842)
– Eldenburg: 3 Urkunden (1462-1472)
– Ellershagen: 2 Akten (1752-1843, 1889)
– Fretzdorf: 1 Urkunde (1425), 14 Akten (1734-1849); ein Altfindbuch (1940) im 

GStA
– Freyenstein: 6 Urkunden (1518-1791), 257 Akten (1600-1897); zwei Altfindb�-

cher im GStA; weitere Einzelst�cke im Kreisarchiv Ostprignitz-Ruppin
– Gadow: 6 Akten (1636, 1721, 1784-1849), 1 Karte (1860-1862)
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– Gantikow: 19 Akten (1768-1850)
– Ganz: 3 Akten (1780-1847), 1 Karte (1919)
– Garz: 2 Urkunden (1644, 1646)
– Gerdshagen: 2 Akten (1817-1834)
– Grabow bei Blumenthal: 1 Akte (1811-1830)
– Gro� Breese: 1 Karte (1865)
– Gro� Langerwisch: 2 Akten (1835-1848)
– Gro� Pankow: 1 Akte (1815-1816), 2 Karten (1775, 1942)
– Grube: 1 Urkunde (1706)
– G�litz: 7 Akten (1782-1848)
– Halenbeck: 1 Akte (1854-1875)
– Hoppenrade: 6 Akten (1796-1848)
– Horst: 8 Akten (1721, 1804-1844)
– Jabel: 2 Akten (1822-1848)
– Joachimshof: 2 Akten (1915-1917), 1 Karte (1938)
– Kaltenhof: 3 Urkunden (1561-1598)
– Karwe / Muggerkuhl: 51 Akten (1656, 1727-1875)
– Kehrberg: 2 Akten (1822-1848)
– Klein Breese / Neuburg: 1 Akte (1836-1846), 2 Karten (1864)
– Kleinow: 2 Akten (1791, 1794)
– Kletzke: 7 Akten (1767-1860); 3 Aktenabschriften im GStA
– Laaske: 5 Akten (1823-1848)
– Lohm: 1 Akte (1928-1934), 1 Karte (1782)
– Luggendorf: 2 Akten (1818-1847), 1 Karte (1908)
– Maulbeerwalde: 1 Akte (1828-1832)
– Mellen: 2 Akten (1820-1880)
– Mesendorf: 17 Akten (1735, 1810-1846)
– Meyenburg: 4 Urkunden (1649-1712), 195 Akten (1569-1946), 10 Karten (1849-

1940)
– Neuendorf: 12 Akten (1657-1684, 1760, 1812-1851, 1925-1942)
– Neuhausen: 2 Akten (1721, 1847-1848)
– Plattenburg-Wilsnack: 912 Urkunden (1138-1856), 8.650 Akten (1455-1945) 

und 5 Karten
– Pr�ttlin: 1 Akte (1670)
– Putlitz: 4 Urkunden (1411-1709), 83 Akten (1730, 1764-1874)
– Quitz�bel: 1 Karte (1853)
– Quitzow: 1 Urkunde (1632)
– Roddan: 2 Akten (1811-1846)
– Rohlsdorf: 1 Akte (1776-1783)
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– R�hst�dt: 1 Urkunde (1493), 8 Akten (1674, 1777-1845, 1999), 5 Karten (1787-
1925); ein Altfindbuch im GStA

– Sagast: 12 Akten (1798-1918)
– Schrepkow: 6 Akten (1806-1847, 1898, 1928)
– Seefeld: 1 Karte (1847-1848)
– Stavenow: [728 Akten (1477-1910) befinden sich im GStA Berlin]
– Steesow: 3 Karten (1837-1887)
– Streckenthin: 1 Urkunde (1356), 2 Akten (1820-1840)
– Streesow: 1 Karte (1772)
– Tornow: 1 Urkunde (1552), 2 Akten (1827-1829, 1843)
– Triglitz: 3 Akten (1799, 1810-1832)
– Vahrnow: 1 Akte (1774-1822)
– Weisen: 1 Akte (1822-1835), 1 Karte (1847, 1851)
– Wendisch Warnow: 1 Karte (vor 1880)
– Wittenberge: 3 Urkunden betr. Buch (1324-1337)
– Wolfshagen: 2 Akten (1827-1848)

– Familienarchiv v. Freier: 81 Akten j�ngeres Sammlungsgut (1821)-2007
– Familienarchiv v. Saldern: 108 Akten (1750-1944)
– Familienarchiv v. Winterfeld: 8 Urkunden (1517-1760), 197 Akten (1676-2006)

Erg�nzend erw�hnt werden mu� im �brigen das Archiv des Klosters Heiligengra-
be, das sich seit kurzem ebenfalls im Landeshauptarchiv Potsdam befindet. Auch 
wenn es dort als Bestand einer geistlichen Korporation nicht in der Repositur 37 
untergebracht ist, stellt es doch – vergleichbar mit den Domstiften Havelberg und 
Brandenburg – zugleich das Archiv einer sehr ausgedehnten Grundherrschaft dar.

Ein Blick auf diese Zusammenstellung f�r die Prignitz offenbart mit aller Deut-
lichkeit diejenigen Probleme der �berlieferung, die f�r das ganze Land Branden-
burg und dar�ber hinaus zu beobachten sind: Trotz der gro�en Anzahl von G�tern 
ist nur eine Handvoll an Best�nden erhalten geblieben, die zu Recht als Archive 
bezeichnet werden k�nnen (an erster Stelle das h�chst bedeutsame v. Saldernsche 
Archiv aus Plattenburg und Wilsnack). Von zahlreichen anderen G�tern haben nur 
kl�gliche Reste �berlebt, bei denen es sich zudem h�ufig um Einzelst�cke aus der 
Justizverwaltung handelt, die bestenfalls bis in das 18. Jahrhundert zur�ckreichen. 
Die gro�e Masse der Verluste ist ohne Zweifel den Kriegs- und Nachkriegsereig-
nissen anzulasten. Neuere archivgeschichtliche Studien haben aber auch gezeigt, 
da� enorme Sch�den schon wesentlich fr�her durch Desinteresse, schlechte Lage-
rungsbedingungen und vor allem durch komplizierte Erbg�nge oder Verk�ufe von 
G�tern eingetreten sind. Ein schlagendes Beispiel f�r das eklatante Mi�verh�ltnis 
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zwischen einstiger Bedeutung und fehlender archivalischer �berlieferung bietet die 
Familie von Quitzow. Dem Historiker wird angesichts dessen einmal mehr vor 
Augen gef�hrt, da� grunds�tzlich nur noch Bruchst�cke der Vergangenheit rekon-
struiert werden k�nnen und in vielen F�llen Analogieschl�sse mangels konkreten 
Materials unvermeidlich sind. 

Besonders schmerzlich sind die Verluste an schriftlicher �berlieferung nat�rlich 
dort, wo sich namhafte Gutsh�user bis heute erhalten haben und die Bausubstanz 
zumindest teilweise einer neuen Nutzung zugef�hrt werden konnte (in der Prignitz 
zum Beispiel Birkholz, Dallmin, Demerthin, Gadow, Grube, Kletzke, Krampfer, 
Neuhausen, Retzin, R�hst�dt, Wolfshagen). Andererseits ist in den letzten Jahren 
nicht ohne Erfolg versucht worden, versprengte Reste an Schriftgut aus Privatbe-
sitz zu akquirieren oder ehemalige Eigent�mer zur Deponierung der bei ihnen be-
findlichen Archivalien zu bewegen, wie es bei der Familie von Saldern in vorbild-
licher Weise der Fall war. Im Hinblick darauf wird es auch in Zukunft, wenn auch 
mit abnehmender Wahrscheinlichkeit, nicht unm�glich sein, in Einzelf�llen weitere 
Erwerbungen zu t�tigen. Im gro�en und ganzen d�rfte der langwierige und f�r die 
Archivare sehr arbeitsintensive Proze� der Bestandsbildung jedoch abgeschlossen 
sein. Unverst�ndlich bleibt allerdings die Tatsache, da� auch nach vielen Jahrzehn-
ten keine vern�nftige Bestandsabgrenzung mit dem Geheimen Staatsarchiv in Ber-
lin-Dahlem stattgefunden hat.

Die wissenschaftliche Auswertung der Gutsarchive darf man auch f�r die Prignitz 
als weit vorangeschritten bezeichnen. Zu nennen sind die gro�en Arbeiten von Jan 
Peters und Lieselott Enders, aus der �lteren Literatur aber auch die Monographie 
von Joachim Sack �ber Stavenow (1959) und die leider ungedruckte Dissertation 
von Gerhard Albrecht �ber Freyenstein (1968). Weitere wertvolle Beitr�ge unter 
Einbeziehung von Bildquellen und privatem Material sind unterdessen von Torsten 
Foelsch geliefert worden. Was bis heute (mit Ausnahme der Niederlausitz) fehlt, 
ist eine fl�chendeckende, personengeschichtlich orientierte �bersicht �ber die 
Gutsbesitzer bis zum Jahre 1945, deren herausragende Rolle f�r das lokale Umfeld 
niemand bestreiten wird. Dem Landeshauptarchiv ist es mit dem vorliegenden, 
stattlichen Band seiner Best�nde�bersicht jedenfalls gelungen, die auf der Hand 
liegenden Fragen nach Geschichte und Wesen der G�ter neu und dauerhaft anzure-
gen.

Dr. Uwe Czubatynski
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[Anzeige Tiemeyer]
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ULRICH BR�MMLING

Tue Gutes und rede dar�ber – vom Gl�ck der Stiftungskommunikation

I. Einleitung

Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Stiftungsvertreter, meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Als ich vor elf Tagen der ersten Amtshandlung des ersten gr�nen 
Ministerpr�sidenten in Stuttgart beiwohnte, bekamen 1.600 Stiftungsvertreter bei 
der Festveranstaltung des Deutschen Stiftungstages des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen ein wunderbares Beispiel gelungener Kommunikation geliefert. 
Ministerpr�sident Kretschmann �bergab den Deutschen Stifterpreis 2011 an Hay-
mo G. Rethwisch, den Gr�nder der Deutschen Wildtier Stiftung.1 Der Geehrte be-
dankte sich und erz�hlte in seiner Laudatio von den Aktivit�ten seiner Stiftung. 
Man wei� nicht so recht, ob es bewusst geschah, aber Rethwisch erz�hlte vom 
Rotwild in Deutschland und bat auch den Ministerpr�sidenten der ersten gr�n-roten 
Koalition, das Rotwild zu sch�tzen, dessen Bestand in Deutschland zur�ckgegan-
gen sei und das teilweise nur in einzelnen Reservaten �berlebensf�hig ist. Wie weit 
er dies also auf die deutsche Sozialdemokratie hatte m�nzen wollen, ist nicht klar. 
Und doch werden die Vertreter aller gro�en und mittelgro�en Stiftungen – denn al-
le waren anwesend – in den kommenden Jahren nicht vergessen, dass sich die 
Deutsche Wildtierstiftung neben anderen Tieren vor allem dem Rotwild verschrie-
ben hat. Tats�chlich ziert der Rothirsch auch das Logo der Stiftung. Zu einem sol-
chen Kommunikationscoup geh�rt nat�rlich auch eine ganze Portion Gl�ck. Denn 
sonst st�rzen sich die Medien vor allem auf Skandale und Skand�lchen. Wenn 
sonst ein Stifter f�r seine gute Tat geehrt wird, finden die Medien das kaum einer 
l�ngeren Meldung w�rdig. Der erste Preistr�ger des Deutschen Stifterpreises etwa, 
Alfred Flakowski von der gleichnamigen Stiftung, kam aus Brandenburg an der 
Havel. Doch die Zeitungen berichteten �ber die Preisverleihung �berhaupt nicht. 
Eine positive Meldung hat es also nicht immer leicht. „Wo bleibt das Positive?“, 
hatte schon Erich K�stner gefragt. �ber die positiven Taten der Stiftungen findet 
man in den Medien wenig. Doch mit dem Erstarken der Zivilgesellschaft, mit ei-
nem immer st�rker eingeschr�nkten Handlungsradius des Staates findet eine Di-
mension jenes Positiven, die guten Taten der gemeinn�tzigen Stiftungen, langsam 
Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und Eingang in die Medien.
Die Stiftungen ihrerseits haben sich in den vergangenen Jahren erstaunlich gewan-
delt. „Das verstaubte Image ist l�ngst verflogen“, hie� es bereits im Jahr 2000 in 
der Sparkassenzeitung �ber die Stiftungen.2 Hatten sich die Stiftungen, von denen 

1 Festveranstaltung des Deutschen Stiftungstages, Liederhalle Stuttgart, 13. Mai 2011.
2 Das verstaubte Image ist l�ngst verflogen. In: Die Sparkassen-Zeitung, 11. August 2000.
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man sonst nur durch Zufall etwas h�rte, ein frisches, neues Aussehen verliehen und 
waren damit an die �ffentlichkeit gegangen? Es ist sicher kein Zufall, dass die Me-
dienberichterstattung �ber Stiftungen zu genau dem Zeitpunkt zuzunehmen be-
ginnt, als sich die Politik mit verschiedenen Gesetzentw�rfen zum Thema befasst. 
Agenda-Setting bleibt weiterhin zu gro�en Teilen der Politik vorbehalten. So war 
es ein Gesetzentwurf von B�ndnis 90/Die Gr�nen, der im Jahr 1997 das Augen-
merk auch von Medien und �ffentlichkeit auf die Stiftungen richten lie�. Die Ein-
setzung einer Enquete-Kommission zur Zukunft des b�rgerschaftlichen Engage-
ments in der folgenden Legislaturperiode f�hrte dann auch zu wachsendem Interes-
se f�r die Belange und Aktivit�ten der Zivilgesellschaft im Allgemeinen und der 
Stiftungen im Besonderen in den Medien.3

Gleich auf drei Ebenen dr�ngen die Stiftungen in den j�ngsten Jahren in die �f-
fentlichkeit: Stiftungen nehmen an Zahl zu. Stiftungen treten selbstbewusster auf. 
Stiftungen arbeiten professioneller. Dazu kommt ein gestiegenes Bewusstsein, wo-
f�r Kommunikation gut sein kann – auch wenn es nicht um so klar messbare Ziele 
geht, wie sie die Wirtschaft setzen kann.
Die erste Ebene: Die reine Zahl neuer Stiftungen macht noch keinen Boom aus. Im 
vergangenen Jahr hatten wir sogar mit 829 neuen Stiftungen den niedrigsten Neu-
errichtungsstand seit 2004. Doch das Interesse f�r die Stiftungsidee ist in der Ge-
sellschaft gewachsen. Politiker begr��en Stiftungen als bedeutenden Pfeiler der 
demokratischen B�rgergesellschaft. Wissenschaftler belegen eine starke Zunahme 
der Aktivit�ten im gesamten gemeinn�tzigen Sektor – und machen nicht zuletzt 
auch die Stiftungen daf�r verantwortlich. F�rderempf�nger begr��en die vielen 
M�glichkeiten, die ihnen die Stiftungen bieten. Banken und Finanzdienstleister 
entdecken die Stiftungen als zus�tzliche Kunden. Und immer mehr Menschen k�n-
nen sich vorstellen, einmal eine Stiftung zu errichten. Auch wenn sie diesen Schritt 
nicht sofort machen, so zeichnen sie sich schon in Gedanken den Weg vor. Kurz: 
Man spricht �ber Stiftungen in der �ffentlichkeit. Diese neue Beachtung ermutigt 
die Stiftungen zu mehr Kommunikation.
Die zweite Ebene: Stiftungen sind mutiger und kommunikativer geworden. Viele 
Stiftungen, die noch vor zehn Jahren weder verantwortliche Mitarbeiter f�r �ffent-
lichkeitsarbeit hatten noch einen Jahresbericht herausgaben, bieten inzwischen das 
eine wie das andere. Viel mehr noch: Stiftungsarbeit ist zur Kommunikation an 
und f�r sich geworden. Wer Kommunikation betreibt, ehrt den Stifter: Denn in den 
meisten F�llen steckte eine gute Idee hinter der Errichtung einer Stiftung: Das An-
liegen des Stifters l�sst sich nur begrenzt durch verschwiegene Stiftungsarbeit hin-
ter verschlossenen T�ren umsetzen. Hier spielt nicht nur der einzelne Zweck der 

3 Vgl. Enquete-Kommission „Zukunft des B�rgerschaftlichen Engagements“ Deutscher Bundestag: 
Bericht B�rgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsf�hige B�rgergesellschaft. 
Opladen 2002.
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jeweiligen Stiftung eine Rolle. Auch f�r den Stiftungsgedanken selbst werben im-
mer mehr Stiftungen. Denn auch dies zeigt den Vorbildcharakter, den die stifteri-
sche Tat haben kann und haben soll. Wenn der Nachbar stiftet und dar�ber spricht, 
will man selbst nicht nachstehen und errichtet vielleicht eine eigene Stiftung. Die 
Selbstverst�ndlichkeit des Stiftens kommt aus den Vereinigten Staaten. In Deutsch-
land existieren Aussagen von Unternehmern – zumindest noch hinter vorgehaltener 
Hand – sie h�tten nur deswegen eine Stiftung errichtet, weil sie auf die Nachfragen 
der amerikanischen Gesch�ftspartner nach der eigenen Stiftung die Antwort nicht 
mehr schuldig bleiben wollten. Die Werbung f�r den Stiftungsgedanken st�rkt die 
Reputation der eigenen Stiftung und die Legitimation steuerbefreiten stifterischen 
Handelns. 
In �hnliche Richtung geht die Werbung f�r den Stiftungszweck. Hier ist es nicht 
die Tatsache, dass der Zweck in Stiftungsform verfolgt wird, sondern die Informa-
tion der �ffentlichkeit �ber das Anliegen des Stifters. Manche Stiftung f�hrt die 
Kommunikation �ber ein bestimmtes Thema bereits im Stiftungszweck mit. Doch 
auch Stiftungen, die �ffentlich �ber das Anliegen ihres Stifters sprechen, stiften die 
Gesellschaft an, sich ebenfalls f�r diesen Stiftungszweck einzusetzen – in welcher 
Organisationsform auch immer. So bilden Stiftungen eine Lobby f�r gesellschaftli-
ches Engagement der Zivilgesellschaft. 
Die dritte Ebene setzt direkt auf diesem Werben auf: Wenn man schon – anders als 
fr�her – offen in der Gesellschaft �ber seine Projekte spricht, will man dies auch 
m�glichst professionell tun. Der Grad an Professionalisierung und ein gewisser 
Professionalisierungsdruck w�chst mit der Breite unterschiedlicher Gruppen von 
Stiftern. Immer mehr Unternehmen stiften. Hier achtet schon der Bereich Unter-
nehmenskommunikation darauf, dass auch die Stiftung in der �ffentlichkeit sicht-
bar ist. Unternehmen geben ihr Selbstverst�ndnis von der Bedeutung der Quer-
schnittsbereiche – Finanzen, Controlling, Personal und Kommunikation – an die 
Stiftung weiter.

II. Tue Gutes und rede dar�ber! 

Tue Gutes und rede dar�ber! Das ist der Titel des Hauptvortrages auf diesem Stif-
tungstag. Und das Patentrezept zur Erreichung des Gl�cks guter Stiftungskommu-
nikation ist so einfach. Man braucht blo� die f�nf W�rter ernst zu nehmen.

1. Tue ... 

Als in Goethes Drama Doktor Faust mit dem Pudel wieder in das Studierzimmer 
tritt, beginnt er, das Johannesevangelium umzuschreiben. Aus „Im Anfang war das 
Wort“ wird – �ber Sinn und Kraft – schlie�lich „Im Anfang war die Tat!“ Weiter 



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

194

kommt Faust nicht, hier wandelt sich der Pudel zum Teufel. Die Tat scheint es also 
zu sein, auf die es stets ankommt. Auch bei den Stiftungen kommt es auf die Tat 
an. Stiftungen sind durch den Stifterwillen und den Stiftungszweck zum zweckge-
m��en Handeln verpflichtet.

2. ... Gutes ... 

Doch nicht zu irgendwelchem Handeln. Stiftungen sollen ja nicht irgendwelchen 
Mist machen. Leider ist das oft genug das Problem. Mit gemeinn�tzigen Projekten 
allein ist es nicht getan. Wer sp�ter erfolgreich Kommunikation betreiben will, 
muss �ber wirklich gute Arbeit sprechen k�nnen. Heute geht die Schere der Pro-
fessionalit�t immer weiter auseinander: W�hrend die einen Stiftungen noch sehr 
schlicht f�rdern, weil ihnen die Mittel fehlen, �bertreiben es die anderen mit ihrer 
Professionalit�t. Transparenz ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Innovation ist 
wichtig, aber es gibt auch gute alte F�rdermethoden, die deshalb nicht �ber Bord 
geworfen werden sollten. Wer die letzte Sonderseite zum Thema Stiftungen vom 
Anfang des Monats in der S�ddeutschen Zeitung gelesen hat,4 wei�: Wirkung ist 
wichtig f�r die Stiftungen von heute – aber auch hier gilt: nicht um jeden Preis. Gut 
ist, was den Menschen und der Gesellschaft gut tut. Aber das l�sst sich nicht immer 
genau messen. Gerade hier sind die Stiftungen mit ihren Projekten gefragt. Stiftun-
gen k�nnen auch Nischen f�rdern. Stiftungen k�nnen probieren, was kein anderer 
probieren kann. Doch ein bisschen Au�enwirkung muss schon sein, aus Gr�nden 
der Rechtfertigung gegen�ber der Gesellschaft – Stiftungen genie�en schlie�lich 
Steuerfreiheit – aus Gr�nden der Erf�llung des Stifterwillens, aus Gr�nden der 
Vorbildwirkung.

3. ... und ... 

Und hier setzt das „und“ von unserem Wahlspruch ein. Wer nur im Verborgenen 
handelt, muss schon sehr gute Gr�nde haben, weswegen er sich sch�mt, der 
�ffentlichkeit von seinem guten Tun zu berichten. Von der Deutschen Post bekam 
ich einmal eine E-Mail des Inhalts, dass man sich entschlossen habe, f�r die Deut-
sche Post Stiftung keine �ffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Informationen k�nnten 
daher nicht zur Verf�gung gestellt werden.5 Nicht einmal auf Nachfrage! Da ent-
steht dann leicht der Eindruck, es m�sse etwas faul sein. Doch das „und“ gilt auch 
umgekehrt: Nur reden reicht eben auch nicht, wenn die Arbeit nicht stimmt. Gute 
�ffentlichkeitsarbeit ohne gute Stiftungsaktivit�t ist nicht m�glich.

4 S�ddeutsche Zeitung, 3. Mai 2011.
5 Ulrich Br�mmling: Eigenst�ndiges Profil im Blick. In: Stiftungswelt. Das Magazin des Bundesver-

bandes Deutscher Stiftungen 2011 H. 1, S. 11–17, hier: S. 16.
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4. ... rede ... 

Wenn es aber gute Projekte und F�rderungen gibt, �ber die man reden kann, soll 
man das tun. Und man soll reden, nicht quatschen – also auf den Inhalt achten. Bei 
gl�cklicher Kommunikation kommt es auf das Ma�halten an. Nichts sagen ist nicht 
die L�sung – aber von Volltexten war auch nicht die Rede.

5. ... dar�ber! 

Schlie�lich also noch das „dar�ber“. Bei der Kommunikation ist Pr�gnanz wichtig. 
Was ist das Besondere am Projekt? Warum ist es f�r die Menschen interessant, hier 
zuzuh�ren? Wann immer Sie Medien und �ffentlichkeit ansprechen: Denken Sie 
daran, �ber ein bestimmtes Thema auch zu sprechen und sich nicht in allzu vielen 
Themen zu verlieren! 

III. Zw�lf Thesen zur Kommunikation gemeinn�tziger Stiftungen 

Welche Ursachen die verst�rkte Kommunikation gemeinn�tziger Stiftungen im Be-
sonderen hat, welchen Nutzen man sich davon verspricht und mit welchen Ressen-
timents man weiterhin in der �ffentlichkeit zu k�mpfen hat, sollen im Folgenden 
zw�lf Thesen zur �ffentlichkeitsarbeit beleuchten.

1. Die �ffentlichkeitsarbeit hat sich f�r Stiftungen zu einem wichtigen T�tigkeits-
feld entwickelt. 

Fr�her war �ffentlichkeitsarbeit bei Stiftungen eher die Ausnahme. Man verstand 
sich als Wohlt�ter im Verborgenen. Angst vor einer Antragsflut war h�ufig der 
Grund daf�r, dass man die Stiftung nicht bekannter machen wollte. Noch lebende 
Stifter wollten nicht im Blickfeld der �ffentlichkeit stehen, um sich weiterer Bit-
ten, Anfragen und Bettelbriefe zu erwehren oder auch um die Familie nicht zu ge-
f�hrden.
Dieses Verst�ndnis hat sich grundlegend gewandelt. Heute betreiben nach meinen 
Recherchen rund 80 Prozent der Stiftungen �ffentlichkeitsarbeit in unterschiedli-
chem Grade, und die verbleibenden 20 Prozent sind in der Regel Kleinststiftungen 
oder solche, die ihre Ertr�ge nur an wenige Institutionen weiterreichen. 
Stiftungen sind auch selbst zum Element der �ffentlichkeitsarbeit geworden. Viele 
neue Stiftungen stellen die Kommunikation nach au�en in den Mittelpunkt ihrer 
Aktivit�ten. Unternehmensverbundene Stiftungen nutzen ihre Stiftungen – wenn 
auch nicht nur und teilweise dezent und mittelbar – als Teil ihrer Unternehmens-
kommunikation. 
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So sind Stiftungen in der �ffentlichkeit angekommen. Will man ein Thema nicht 
nur inhaltlich voranbringen, sondern auch in der Gesellschaft bekannter machen, 
gr�ndet man eine Stiftung. Nur zwei Wochen, nachdem Dominik Brunner auf dem 
S-Bahnhof M�nchen-Solln zu Tode getreten wurde, verk�ndete man die Errichtung 
einer Dominik-Brunner-Stiftung.6 Der Begriff „Stiftung“ ist in der �ffentlichkeit 
inzwischen so gut belegt, dass selbst traditionsreiche Organisationen die Umbenen-
nung in „Stiftung“ beschlie�en. So hat der Verwaltungsrat der v. Bodelschwingh-
schen Anstalten Bethel Mitte September 2009 die Umbenennung der Institution in 
„v. Bodelschwinghsche Stiftungen“ beschlossen, weil der Begriff „Stiftung“ deut-
lich positiver besetzt sei als der Begriff „Anstalt“.7

7

Damit geht ein seit 1867 be-
stehender Name unter.

2. Stiftungen reagieren mit verst�rkter Kommunikation auch auf Skandale und Kri-
sen. 

Der Gesch�ftsf�hrer der Stiftung Kloster Eberbach greift in die Kasse und verun-
treut 31.000,– Euro. Sp�ter stellt er Strafanzeige gegen sich selbst. Auf der Inter-
netseite der Stiftung MITARBEIT lesen wir im Jahr 2004 folgende �hnliche Mel-
dung: „Zahllose Initiativen und Projekte hat die Stiftung MITARBEIT in den letz-
ten Jahren gef�rdert und im Fundraising beraten. Nun braucht sie selber dringend 
Hilfe. Die Stiftung ist durch eine schwerwiegende Veruntreuung Anfang 2004 in 
finanzielle Not geraten und musste ihr Stiftungsverm�gen aufl�sen. Bis Ende des 
Jahres 2004 fehlen € 50.000,–. Jede Spende oder Zustiftung hilft.“ Die Dietzsche 
Stiftung wird insolvent und widerspricht damit dem sch�nen Bild von der Ewigkeit 
und Nachhaltigkeit der Stiftungsarbeit. Und das Image der Stiftungen insgesamt 
leidet. 
Obgleich vielen in Deutschland klar ist, dass privatn�tzige Stiftungen von deut-
schen Steuerfl�chtlingen in Liechtenstein oder der Schweiz mit gemeinn�tzigen 
Stiftungen nichts zu tun haben, hat die Diskussion �ber Klaus Zumwinkel und die 
anderen Steuers�nder aus Deutschland das Image der Stiftungen in Deutschland –
eben auch der gemeinn�tzigen – nicht gerade verbessern geholfen. Der Fall Zum-
winkel war nur einer von vielen kleinen und gro�en Skandalen, die dem Ansehen 
der gemeinn�tzigen Stiftungen geschadet haben und die Kommunikationsaufgaben 
schwieriger machen.
Ob liechtensteinische Stiftungen, Dietzsche Stiftung, Stiftung Kloster Eberbach, 
Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek: Immer h�ufiger stehen Stiftungen auch mit 
Negativmeldungen in der Zeitung. Dies liegt auch daran, dass das positive Renom-
mee der Stiftungen instrumentalisiert wird, um zweifelhafte Machenschaften zu 

6 www.dominik-brunner-stiftung.de.
7 Pressemitteilung der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel, 28. September 2009.
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decken. So flossen in den 1990er Jahren mindestens 275 Millionen Euro Schmier-
gelder an die Mafia und andere Empf�nger durch Nummernkonten des Vatikans, 
die offiziell auf Stiftungen der Vatikanbank gemeldet waren, wie Monsignore Re-
nato Dardozzi, Mitglied des innersten Kreises der vatikanischen Hochfinanz, auf-
gedeckt hatte.8 Und die Legende des ehemaligen hessischen CDU-Schatzmeisters 
Casimir Prinz zu Sayn-Wittgenstein �ber angebliche j�dische Verm�chtnisse bei 
der Finanzierung der Parteien hat nicht nur der CDU in Hessen, sondern auch dem 
Verst�ndnis von Stiftungen und Verm�chtnissen insgesamt geschadet.9

Blickt man 30 Jahre zur�ck, gab es so gut wie keinerlei negative Berichterstattung 
�ber Stiftungen. Eine der wenigen Ausnahmen war die Parteispendenaff�re in der 
Bundesrepublik Deutschland Anfang der 1980er Jahre. Hier wurden die politischen 
Stiftungen zum Beispiel von der Zeitung „Die Welt“ als „die sichersten Geld-
waschanlagen f�r die Parteimutter“ bezeichnet, und nur der Einsatz presserechtli-
cher Mittel konnte dieser Rufsch�digung entgegenwirken.10

Schwarze Schafe haben dem Ansehen der Institution Stiftung allerorten geschadet. 
Stiftungen reagieren auf die vermehrte kritische Aufmerksamkeit in Medien und 
�ffentlichkeit mit verst�rkter Transparenz. Sie stellen ihren Jahresbericht ins Inter-
net, ver�ffentlichen Zahlen, F�rderrichtlinien und Leitbilder. So gesehen haben die 
Skandale der vergangenen Jahre das Stiftungswesen langfristig bef�rdert.

3. Die Zunahme von Spenden sammelnden Stiftungen f�hrt zu einer Aufweichung 
der Abgrenzungslinie zwischen �ffentlichkeitsarbeit und Fundraising. 

Als Stiftungen sich vor zehn Jahren verst�rkt mit den Eckpunkten guter Kommuni-
kation und gelungener �ffentlichkeitsarbeit zu besch�ftigen begannen, galt noch 
die Richtlinie, dass �ffentlichkeitsarbeit und Fundraising zwei unterschiedliche 
Formen der Kommunikation sind. Ziele der �ffentlichkeitsarbeit von Stiftungen 
k�nnen variieren, sind aber stets mehrschichtig. Transparenz geh�rt in jedem Fall 
dazu, die Rechtfertigung der steuerprivilegierten Behandlung durch den Staat ist 
die Regel, die schon genannte Reaktion auf Skandale und die Aufbesserung des 
Images ebenfalls. Auch die Vermittlung des Stiftungsthemas in der �ffentlichkeit 
ist Zweck der Kommunikation vieler Stiftungen. So will die Stiftung Lebensblicke 
f�r fr�hzeitige Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen werben, und die Jos� Carreras 
Stiftungen in vier verschiedenen L�ndern wollen nicht nur Spenden sammeln, son-
dern auch ein Bewusstsein in der Bev�lkerung f�r das Leiden Leuk�mie schaffen. 

8 Gianluigi Nuzzi: Vatikan AG. Ein Geheimarchiv enth�llt die Wahrheit �ber die Finanz- und Polit-
skandale der Kirche. Aus dem Italienischen von Friederike Hausmann, Petra Kaiser und Rita Seu�. 
Salzburg 2010.

9 Der Tagesspiegel, 18. Januar 2000.
10 Vgl. Archiv f�r Christlich-Demokratische Politik (ACDP) Bruno Heck. Erinnerung an Bruno Heck: 

Zum 20. Todestag. 16. September 2009.



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

198

Dieser Grundsatz gilt in der Theorie bis heute, in der Praxis scheint er deutlich 
aufgeweicht. Die Instrumentalisierung der Rechtsform Stiftung f�r Spendenakqui-
sition, die Errichtung immer kleinerer Stiftungen, die auf Zuwendungen und damit 
auf Spendenwerbung angewiesen sind, um den Stiftungszweck �berhaupt nur in 
Ans�tzen erf�llen zu k�nnen, haben teilweise �ffentlichkeitsarbeit auf das Fund-
raising reduziert. Dass Fundraising nur ein Teilziel von �ffentlichkeitsarbeit ist, 
wird hierbei h�ufig �bersehen, und der Bereich Kommunikation wird nicht selten 
auf die Spendenakquisition hin zugeschnitten. Dabei ist klar, dass die zust�ndigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche �ffentlichkeitsarbeit und Fundrai-
sing eng zusammenarbeiten m�ssen; konzeptionell aber gilt es die Bereiche zu 
trennen, was bei vielen Stiftungen nicht der Fall ist. So hei�t die entsprechende 
Kommunikationsabteilung der Deutschen AIDS-Stiftung „Kommunikation und 
Fundraising“,11 auch das Programm vieler Fundraising-Seminare erweckt den Ein-
druck, �ffentlichkeitsarbeit diene einzig dem Zwecke der Spendeneinwerbung.12

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik hat bereits im Jahr 2006 so-
gar einen „Preis f�r �ffentlichkeitsarbeit und Fundraising“ verliehen.13

4. Stiftungen begeben sich mit ihren F�rderungen in vermeintliche Abh�ngigkeit, 
der sie nur durch Transparenz in der Mittelvergabe, durch fr�hzeitige Kommuni-
kation und durch Leitbild und F�rderrichtlinien entkommen k�nnen. 

Am 24. September 2009 meldeten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ die Ka-
tastrophe eines Vereins, der bislang von der Stiftung Mensch gef�rdert worden 
war, dessen F�rderung aber nun ausl�uft. Der Sozialausschuss der Stadt Potsdam 
lehnte eine st�dtische Kofinanzierung des Vereins „Manne e.V.“ zur „geschlechts-
bewussten Arbeit bei Jungen und Jugendlichen“ ab.14 Viele Projekte des Vereins 
stehen ohne die Fortsetzung der F�rderung durch die Stiftung vor dem Aus. Wenn 
hier die Finanzierung wegbricht, zeichnet dies auch ein negatives Bild von Stiftun-
gen, die sich vermeintlich aus der Verantwortung stehlen und das Scheitern von 

11 Die Stiftung nennt einen „Leiter �ffentlichkeitsarbeit und Fundraising“, eine Mitarbeiterin „�ffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising“, eine Pressereferentin und zwei Spendenbetreuerinnen in der Liste 
der Mitarbeiter der Abteilung „�ffentlichkeitsarbeit und Fundraising“ (www.aids-stiftung.de/ueber-
uns/mitarbeiter). Auch die Bayerische Blinden- und Sehbehindertenstiftung beim Bayerischen Blin-
den- und Sehbehindertenbund e. V. hat eine Abteilung „�ffentlichkeitsarbeit und Fundraising“, 
auch viele weitere Stiftungen wie die Stiftung Kreuznacher Diakonie oder die Stiftung Naturschutz 
Berlin.

12 Die Evangelische Akademie Loccum lie� in einem Seminar am 22. Januar 2008 sogar einen „Me-
dienberater und Journalisten“ zum Thema „Informieren, motivieren, �berzeugen! �ffentlichkeits-
arbeit und Fundraising arbeiten Hand in Hand“ sprechen.

13 Am 28. September im Stephansstift in Hannover. Dieser Preis richtete sich der Ausschreibung nach 
allerdings nicht ausschlie�lich an Stiftungen, sondern auch an andere gemeinn�tzige Institutionen.

14 Manne e. V. ohne st�dtische F�rderung. In: Potsdamer Neueste Nachrichten, 24. September 2009.
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Projekten in Kauf nehmen. Nur einen Tag sp�ter als die zitierte Zeitungsmeldung, 
am 25. September 2009, fand etwas bislang Einmaliges in der deutschen Stiftungs-
geschichte statt. Das Studienkolleg f�r internationale Aufgaben, das von der Robert 
Bosch Stiftung GmbH zun�chst konzipiert und dann 14 Jahre lang getragen wor-
den war, ging in die H�nde der Mercator Stiftung GmbH �ber. Dass ein so gro�es 
Projekt, das in den kommenden Jahren immerhin sechs Millionen Euro binden 
wird, �berhaupt von einer anderen Stiftung �bernommen wird, ist einzigartig; bis-
lang wollen Stiftungen ihre gro�en Projekte stets selbst entwickeln. Die Robert 
Bosch Stiftung GmbH konnte oder wollte das Projekt nicht mehr schultern und hat-
te bei anderen Stiftungen angefragt, ob man das Studienkolleg nicht �bernehmen 
wolle. Auch hier h�tte es der Stiftung schlecht zu Gesicht gestanden, wenn sie das 
Studienkolleg pl�tzlich fallen gelassen h�tte. 
Immer h�ufiger hinterfragen die Medien Entscheidungen von Stiftungen, einzelne 
Projekte mit einer F�rderung zu bedenken oder nicht. Wo immer der Eindruck ent-
steht, die Absage einer F�rderung h�tte keine inhaltlichen, sondern befindliche 
Gr�nde, schadet dies dem Ansehen der gemeinn�tzigen Stiftung, soll sie doch die 
Steuerbefreiung umm�nzen in gute Projekte in der Gesellschaft ohne Ansehen der 
Person.15

Die gemeinn�tzigen Stiftungen in Deutschland vernachl�ssigen inzwischen h�ufig 
die Breitenf�rderung zu Gunsten der Spitzenf�rderung. Ende des Jahres 2008 be-
klagte Jochen Plassmann von der Werner-Richard/Dr.-Carl-D�rken-Stiftung, dass 
sich die Kunststiftung NRW aus der F�rderung des Projektes „Best of NRW“ zu-
r�ckziehe, obgleich die Kunststiftung das Projekt mit initiiert habe. 50.000 Euro 
habe die Stiftung im vergangenen Jahr zur Verf�gung gestellt. Der Musikreferent 
der f�rdernden Stiftung, Hans-Joachim Wagner, hatte der kleinen Stiftung mitge-
teilt, die Kunststiftung wolle „keine Breitenkultur mehr f�rdern, sondern nur noch 
in die Spitze gehen.“16

Auch die Finanzkrise, die gerade auch die gro�en Stiftungen, die sich mit Gro�pro-
jekten �ber Jahrzehnte lang verpflichtet haben und hohe j�hrliche F�rderbetr�ge 
fest verplant haben, schadete dem Bild der Stiftungen als schnell und spontan agie-
rende Institutionen. Gleichzeitig zwang die Finanzkrise die Stiftungen zu verst�rk-
ter Kommunikation – untereinander, um zu lernen, wie andere Stiftungen auf die 
Krise reagieren, und nach au�en, um zu vermitteln, warum bestimmte Projekte 

15 So schreibt die Westf�lische Rundschau �ber die Ablehnung eines zun�chst zugesagten F�rderbe-
trages durch die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung: „Ende 2008 feuerte Ruhr.2010-
Manager Oliver Scheytt, damals noch in Personalunion Essens Kulturdezernent, den erfolgreichen 
Generalmusikdirektor Michael Kaufmann wegen erheblicher Etat�berschreitungen. Das ver�rgerte 
Berthold Beitz mit seiner Krupp-Stiftung nachhaltig und bewog ihn m�glicherweise dazu, die Vil-
la-H�gel-Ausstellung abzublasen.“ Westf�lische Rundschau, 19. August 2009.

16 Siehe http://www.stiftung-sponsoring.de/akteure-konzepte/projekte-programme/welche-kunst-soll-
gefoerdert-werden.html?s=08/12/08.
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nicht oder nicht mehr gef�rdert werden k�nnen. Obgleich Stiftungen eine Rechtfer-
tigung ihrer F�rderpraxis stets abgelehnt haben, geraten sie hier st�rker unter 
Druck als fr�her.
Mit professioneller Kommunikation l�sst sich ein Teil des negativen Eindrucks in 
der Gesellschaft wieder bereinigen. Hierzu geh�rt die Formulierung klarer F�rder-
richtlinien, etwa der Hinweis darauf, dass kein Projekt l�nger als f�nf Jahre unter-
st�tzt wird oder dass h�chstens einmal eine Verl�ngerung der F�rderung erfolgt.

5. Stiftungs�ffentlichkeitsarbeit ist immer auch ein Eintreten f�r den Stiftungsge-
danken. 

Stiftungen betreiben �ffentlichkeitsarbeit in vielen F�llen nicht nur, um den eige-
nen Stifter, die eigene Stiftung und ihre Arbeit bekannt zu machen. Sie machen 
immer auch Kommunikation �ber den eigenen Tellerrand hinaus. Gemeinn�tzige 
Stiftungen kommunizieren nicht nur das Anliegen ihres Stifters, nicht nur den ei-
genen Stiftungszweck, nicht nur die eigenen Projekte. Sie werben gleichzeitig f�r 
den Stiftungsgedanken an sich. Indem sie �ber ihre guten Werke Rechenschaft ab-
legen, sind sie Vorbild und Anregung zur Errichtung weiterer Stiftungen.
Denn viele gemeinn�tzige Stiftungen setzen darauf, dass die Zunahme der Stif-
tungszahlen ihrer Arbeit zu Gute kommt. Zwar bedeutet jede neue Stiftung zumin-
dest theoretisch f�r die bisherigen Stiftungen eine Konkurrenz hinsichtlich der 
Aufmerksamkeit in der �ffentlichkeit. Schreibt eine Zeitung �ber die neue Nach-
barstiftung, mag die Chance sinken, dass dasselbe Medium in n�chster Zeit �ber 
die Arbeit der eigenen Stiftung berichtet. Mit jeder neuen Stiftung steigt auch die 
Gefahr von Skandalen und schwarzen Schafen in der Stiftungslandschaft. Schlie�-
lich droht jede neue Stiftung, die mit �hnlichem Stiftungszweck wie die eigene un-
terwegs ist, Spender und Zustifter, Schenkungen und Testamente abzuziehen und 
stellt einen Wettbewerber auch beim Spendenmarketing dar.
Insgesamt aber d�rften die Vorteile immer neuer Stiftungen auch f�r die bestehen-
den Stiftungen �berwiegen. Jede neue Stiftung betreibt ihrerseits �ffentlichkeitsar-
beit. Jede neue Stiftung macht so auf die Institution Stiftung aufmerksam und dar-
auf, wie sinnvoll es sein kann, eine gemeinn�tzige Stiftung zu errichten. Mit jedem 
gelungenen Projekt einer jeden Stiftung, mit jeder ausgesch�tteten F�rderung, mit 
jedem gesellschaftlichen Engagement einer Stifterin oder eines Stifters steigt die 
Akzeptanz von Stiftungen insgesamt in der Gesellschaft. Es wird insofern auch 
einfacher, weitere politische Forderungen nach optimalen Rahmenbedingungen f�r 
gemeinn�tzige Stiftungen zu stellen. Wenn die Gesellschaft ein positives Bild vom 
Wirken der gemeinn�tzigen Stiftungen hat, wird sie auch Ma�nahmen begr��en, 
die das gesellschaftliche Engagement von Stifterinnen und Stiftern und von Stif-
tungen unter weitere besondere Steuerbeg�nstigung stellt.
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Mehr Stiftungen bedeuten f�r alle Stiftungen auch ein breiteres Angebot an Koope-
rationspartnern. Die Zusammenarbeit von Stiftungen, die Entwicklung gemeinsa-
mer Projekte, aber auch die Einladung an andere Stiftungen, bei selbst entwickel-
ten Projekte mitzumachen, hat in den vergangenen f�nf Jahren einen enormen Auf-
schwung erfahren. Kooperation zwischen Stiftungen bedeutet nicht nur effektivere 
Arbeit, sondern gleichzeitig auch doppelte Ressourcen f�r die �ffentlichkeitsar-
beit. Wenn etwa die Gemeinn�tzige Hertie-Stiftung ihre Start-Stipendien in einem 
neuen Landkreis oder einem neuen Bundesland in Kooperation mit einer kleinen 
lokalen Stiftung vor Ort vergibt, kann die gro�e Frankfurter Stiftung die Leitmedi-
en und die �berregionalen Medien bedienen, zu denen sie sehr gute Kontakte hat. 
Die lokale Stiftung vor Ort kennt eher die Vertreter der Lokalpresse, des st�dti-
schen Rundfunksenders und der regionalen Wochen- und Anzeigenbl�ttchen. Ein 
weiterer Vorteil der Kooperationen von Stiftungen ist die Tatsache, dass gleichzei-
tig Synergieeffekte geschaffen werden, weil einer der beiden Partner bestimmte 
Aufgaben f�r beide Stiftungen �bernimmt.
Die oft ge�u�erte Weisheit, man solle eine Zustiftung in eine bereits bestehende 
Stiftung der Errichtung einer neuen Stiftung vorziehen, stimmt also nur bedingt. 
Oft werden durch die neuen Stiftungen engagierte Menschen eingebunden, die sich 
in bestehenden Stiftungen nicht wiedergefunden h�tten, oft kann Stiftungskapital 
generiert werden, das seinen Weg nie in eine Zustiftung gefunden h�tte.

6. Drei Punkte unterscheiden die Kommunikation von Stiftungen von denen ande-
rer Organisationen: die Stifterperson, die Inhalte der Arbeit und die Organisati-
onsform. 

Stiftungen k�nnen in besonderer Weise mit ihrem Stifter werben. Das kann eine 
Stifterpers�nlichkeit sein, ein Unternehmen oder eine Organisation. Der Stifter hat 
sich entschieden, einen Teil seines Geldes f�r immer einem guten Zweck zu wid-
men. Diese gute Tat l�sst sich in der Kommunikation besonders gut einsetzen. 
Vor allem die Stiftungen, die nach einer Person benannt sind, setzen diese bei der 
�ffentlichkeitsarbeit ein. Denn wer etwa auf die Richard Hellmann Stiftung st��t, 
fragt sich, wer dieser Richard Hellmann wohl war oder ist. Hellmann errichtete die 
Stiftung schon im Jahr 1929 „zum Wohle der Stadt Vetschau“. Er war Vetschauer 
Ehrenb�rger und lebte wohl nach dem Bibelwort „Suchet der Stadt Bestes. Denn 
wenn es der Stadt wohlergeht, so ergeht es auch euch wohl!“
Die stifterische Tat ist aber nicht nur Garant f�r die Glaubw�rdigkeit, sondern 
dient gleichzeitig als Vorbild. Der Stifter tritt aus der Anonymit�t heraus und gibt 
seinen Mitmenschen ein leuchtendes Beispiel. Das Land Brandenburg hat viel-
leicht nicht besonders viele Stiftungen im Bundesvergleich, aber es sind doch auch 
hier viele Stifterinnen und Stifter, die zum Vorbild wurden. Dieter Hoffmann-
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Axthelm in Perleberg zum Beispiel, der bereits erw�hnte Alfred Flakowski in 
Brandenburg an der Havel, Hildegard Blumenberg in Potsdam, Werner Kalka im 
Dahmetal, Arthur Tr�schel in L�bben, Wolfgang Sch�ler in Finsterwalde.
Mit einer positiven Wirkung ihres Namens, die den Erfolg der Stiftung zus�tzlich 
bef�rdern, rechnen auch die Prominenten, wenn sie Stiftungen ihren Namen geben. 
Namen wie Christoph Metzelder, Katja Ebstein, Philipp Lahm, Henry Maske und 
Mildred Scheel stehen f�r solche Initiativen. Die Jos� Carreras Leuk�mie-Stiftung 
e. V. verkn�pft den Promifaktor zugleich mit einem authentischen Erlebnis des 
Stifters. Der katalanische Tenor erkrankte vor Jahren selbst an Leuk�mie. Mit Stif-
tungen in Spanien, den USA, der Schweiz und Deutschland, die seinen Namen tra-
gen, will er Leuk�mie langfristig „immer und f�r jeden“ heilbar machen.
Von den Namensstiftungen zu unterscheiden sind die Ged�chtnisstiftungen mit 
dem Namen eines Angeh�rigen. Hier ist die Pflege der Erinnerung oft Bestandteil 
des Stiftungszweckes und selbstverst�ndlicher Teil der Kommunikation. Der nor-
wegische Student Knut Wang Ged�chtnisfonds etwa wurde von den Eltern errich-
tet, die an ihren von den deutschen Besatzern inhaftierten Sohn erinnern wollten. In 
Brandenburg ist die Irene und Karl Blumenberg-Stiftung solch ein Beispiel. Die 
Kommunikation solcher Stiftungen ist vor besondere Herausforderungen gestellt. 
Schlie�lich verdient noch ein weiterer Stiftungstypus Aufmerksamkeit, wenn es 
um den Gebrauch eines Namens in der Kommunikation geht. Die Namensgeberin 
der Freya von Moltke-Stiftung f�r das Neue Kreisau ist nur eine der rund 140 
Gr�ndungsstifter. Auf dem ehemaligen Kreisauer Gut befindet sich heute eine in-
ternationale Begegnungsst�tte, in der Polen und Deutsche, Ost- und Westeurop�er 
an dem Prozess der Verst�ndigung zwischen den V�lkern mitwirken. Es lag im in-
haltlichen Interesse der Stiftung, f�r die Kommunikation Freya von Moltke als 
Namensgeberin zu gewinnen. 
Die Materialien, mit denen Stiftungen ihren Stifter in die �ffentlichkeit bringen, 
sind vielf�ltig und h�ufig abh�ngig vom Budget. Gro�e Stiftungen k�nnen Stifter-
biographien in Buchform einsetzen: die Robert-Bosch-Biographie von Theodor 
Heuss etwa, Lord Dahrendorfs Beschreibung von Gerd Bucerius, die B�cher �ber 
den „Stifter und Kaufmann“ Alfred Toepfer, �ber den vor zwei Jahren verstorbe-
nen „Unternehmer, Stifter und B�rger“ Reinhard Mohn oder die bemerkenswerten 
„Ann�herungen an einen Stifter“ und der Essay �ber Kurt A. K�rber von Hermann 
Schreiber. Die Schweisfurth Stiftung gibt kleine Brosch�ren mit Statements ihres 
Stifters zu Lebensmitteln und Qualit�t des Essens heraus. Und die Freya von Molt-
ke Stiftung f�r das neue Kreisau nutzt den Film „Kreisau lebt“– er ist das beste 
Beispiel f�r den Einsatz einer Stifterpers�nlichkeit f�r die Kommunikation der 
Stiftung. Doch Fotos und Filmmaterial sind noch die Ausnahme. Allerdings wird 
man hier in Zukunft auf mehr Quellen zur�ckgreifen k�nnen. Der Fotograf Peter 
Badge ist dabei, Stifterportr�ts anzufertigen. Der als Biographiefilmer ausgezeich-
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nete Bremer Michael Osterhoff hat bereits seine ersten Stifterfilme fertig gestellt. 
In den meisten Stiftungen steckt der kommunikative Einsatz der Stifterpers�nlich-
keit noch in den Kinderschuhen. Bei einer Umfrage unter 50 noch jungen Stiftun-
gen mit lebenden Stiftern verf�gte nur ein Zehntel �ber Material �ber den Stifter. 
Viele erkl�ren sich aber fest entschlossen, Stifter oder die Namensgeber der Stif-
tung in Zukunft st�rker in den Vordergrund zu stellen.17

Auch die Inhalte der T�tigkeit k�nnen gut Gegenstand der �ffentlichkeitsarbeit 
sein, die guten Projekte, die gef�rderten Jugendlichen, der gerettete Wald. Im Jah-
resbericht der Vodafone Stiftung aus dem Jahr 2007 etwa findet sich ein ausf�hrli-
ches Portr�t von Mojtaba Sadinam, der ein START-Stipendium der Stiftung erhal-
ten hat. Aus dem Text wird deutlich, dass der Iraner Mojtaba seine Bildung in 
Deutschland in diesem Ausma� letztlich einzig diesem Stipendium der Stiftung zu 
verdanken hat – nat�rlich gepaart mit dem Engagement und der Intelligenz, die er 
selbst als Vodafone-Stipendiat mitbrachte.18

Ferner ist die Organisationsform etwas Besonderes: Keine Institution ist so frei und 
unabh�ngig, so wenig Zw�ngen unterworfen wie eine Stiftung. Die Politik nimmt 
R�cksicht auf die W�hlergunst. Ministerien sind der Kontrolle durch den Rech-
nungshof unterworfen. Die Unternehmen sind Ihren Shareholdern, sind der Haupt-
versammlung gegen�ber rechenschaftspflichtig. Selbst gemeinn�tzige Vereine
k�nnen nicht frei handeln, denn sie m�ssen sich der Mitgliederversammlung stel-
len. Anders bei den gemeinn�tzigen Stiftungen. Eine mitgliederlose Organisation, 
die niemandem geh�rt, kann schneller als andere reagieren und dort helfen, wo es 
Not tut. Stiftungen unterliegen freilich, sofern sie gemeinn�tzig sind, der doppelten 
Kontrolle durch Stiftungsbeh�rden und Finanzaufsicht. Schlie�lich dient in der 
Kommunikation f�r gemeinn�tzige Stiftungen, sofern sie die Vorz�ge der Instituti-
on Stiftung preisen wollen, der Hinweis auf den besonderen Nachhaltigkeits-
charakter der Rechtsform Stiftung. Insofern steht der Kommunikationsinhalt der 
Rechtsform in direktem Zusammenhang mit dem Werben f�r die Stiftungsidee.

7. Glaubw�rdigkeit ist die Grundlage jedweder Kommunikation von Stiftungen –
st�rker als das der Fall bei Unternehmen oder in der Politik ist. 

Der Skandal um Unicef hat gezeigt: Die �ffentlichkeit erwartet von gemeinn�tzi-
gen Institutionen in besonderem Ma�e Transparenz, Authentizit�t und Glaubw�r-
digkeit. H�lt ein Politiker nach der Wahl nicht, was er vor der Wahl versprochen 
hat, werden ihm das andere Parteien vorwerfen und der W�hler mag irritiert sein. 

17 Ulrich Br�mmling: Vorbild und Wahrhaftigkeit. Warum Stiftungen mit ihrem Stifter werben. In: 
Stiftungswelt. Das Magazin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 2007 H. 4, S. 16–17.

18 Portr�t Mojtaba Sadinam. In: Vodafone Stiftung Deutschland (Hrsg.): Das Stiftungsjahr 2006/2007. 
D�sseldorf 2007, S. 46.
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Ob ein Minister mit dem Titel betr�gt, ob eine Fraktionsvorsitzende lange an ihrem 
Amt klebt, ob eine Moselbr�cke doch gebaut wird: An der Glaubw�rdigkeit der 
Politik �ndert dies kaum etwas, denn man erwartet von den Politikern nichts ande-
res, wie man kopfsch�ttelnd bemerken wird. �hnlich verh�lt es sich im Bereich der 
Unternehmenskommunikation: Niemand wird sich wundern, wenn ein Unterneh-
men das eigene Produkt als noch sch�ner, noch cremiger, noch effektiver anpreist. 
Der Verbraucher macht automatisch einige Abstriche und glaubt nur die H�lfte. 
Stiftungen aber will man vollst�ndig glauben k�nnen. Zu viele Adjektive schaden 
in Texten der Stiftungskommunikation eher als dass sie n�tzen. 
Glaubw�rdigkeit ist eine Frage der Sprache, aber in erster Linie eine der Haltung. 
Wer bei der Kommunikation von gemeinn�tzigen Stiftungsprojekten Erfolg haben 
will, muss auch als Person und Pers�nlichkeit integer sein. Wenn er der Ansicht ist, 
dass sich stifterisches Engagement f�r die Gesellschaft lohnt – und genau das pro-
pagiert er in seiner Arbeit – muss er auch bereit sein, sich selbst f�r die Gesell-
schaft zu engagieren. Genau hier zeigt sich, dass Kommunikation von Stiftungen 
kein Job wie jeder andere ist. Wenn ich f�r den Zigarettenverband arbeite, muss 
ich nicht unbedingt rauchen. Auch dass ich gerne einmal ein Bier trinke, obwohl 
ich f�r den Deutschen Weinbauverband spreche, wird mir niemand �belnehmen 
oder gar als Grund daf�r angeben, die Ehrenhaftigkeit und Glaubw�rdigkeit des 
Verbandes anzuzweifeln. Wenn ich aber der �ffentlichkeit erz�hle, dass es wichtig 
ist, sich f�r die Gesellschaft zu engagieren – in einer gemeinn�tzigen Stiftung, in 
einem gemeinn�tzigen Verein oder in einer B�rgerinitiative, dann kann ich das au-
thentisch nur berichten, wenn ich auch selbst genau diesen Schritt in meiner Frei-
zeit gehe.
Zur Glaubw�rdigkeit geh�rt aber auch der Glaube an sich selbst, geh�rt ein Selbst-
bewusstsein, das zumindest in Deutschland bei den gemeinn�tzigen gro�en und 
mittelgro�en Stiftungen bislang noch fehlt. Einerseits will man wichtiger Akteur 
der Gesellschaft sein, will man Themen setzen und Aufmerksamkeit erlangen, an-
dererseits ist man politik- und obrigkeitsh�rig wie die Gesellschaft vor 100 Jahren. 
Die Gremienmitglieder gro�er und mittelgro�er Stiftungen in Deutschland erachten 
eine Veranstaltung und ein Projekt h�ufig erst dann als gelungen, wenn der Bun-
despr�sident die Schirmherrschaft �bernommen hat oder eine Bundesministerin bei 
der betreffenden Veranstaltung anwesend war. Der 40. Geburtstag der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius am vergangenen Donnerstag kam nicht ohne Bun-
despr�sidenten und nicht ohne Altkanzler Helmut Schmidt aus. Ich erlebte dort in 
der Tat eine gro�e, w�rdige Veranstaltung. Doch es l�sst sich noch glaubw�rdiger 
auf das Projekt hinweisen, wenn es ganz allein aus der Zivilgesellschaft heraus oh-
ne den Segen etwa von Frau Merkel oder Herrn Platzeck durchgef�hrt wird.
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8. Stiftungskommunikation ist immer noch zu gro�en Teilen unprofessionell. 

Obgleich man in vielen Stiftungen die Bedeutung guter Kommunikation erkannt 
hat, ist dieses Aufgabenfeld weiterhin schwach besetzt. H�ufig st��t man auf die 
Einstellung, eine Pressemitteilung k�nne jeder schreiben, und der Gesch�ftsf�hrer 
macht einfach die Kommunikationsaufgaben nebenbei mit. Dabei bedarf es eines 
geschulten Kopfes, der die Besonderheiten im Umgang mit Medien und �ffent-
lichkeit kennt. Es bedarf der Aus- und Weiterbildung, einer besonderen Haltung, 
einer klugen Sprache und eines professionellen Auftritts.
Nonprofit-Organisationen kokettieren gerne noch mit der Tatsache, dass sich hier 
ehrenamtliche Helfer f�r die gute Sache einsetzen. Doch dass es dabei weniger auf 
Professionalit�t ankommt und die spontane und improvisierende Handlung authen-
tischer wirkt, ist eine falsch verstandene Authentizit�t. „Nonprofit“ hei�t nicht 
zwangsweise „nicht professionell“. Auch Freiwillige k�nnen sich schulen lassen, 
auch unbezahlte Kr�fte k�nnen professionell arbeiten.
Zur Professionalit�t in der Kommunikation, die Stiftungen oft noch vermissen las-
sen, geh�rt der Dienstleistungscharakter der �ffentlichkeits- und Medienarbeit. 
Zwar begegnen sich �ffentlichkeitsarbeiter und Journalist auf Augenh�he, aber in 
erster Linie will die Stiftung etwas vermitteln. Der Verantwortliche f�r die Kom-
munikation muss also stets erreichbar sein, aus der Homepage muss klar die Zu-
st�ndigkeit f�r �ffentlichkeitsarbeit erkennbar sein, Nachfragen m�ssen z�gig be-
antwortet werden. Das Verst�ndnis von Rolle und Funktion der Medien ist in eini-
gen Stiftungen noch wenig ausgebildet. Da wird in alter Gutsherrenart immer wie-
der Vertretern der Medien diktiert, was sie zu schreiben h�tten. Die Pflicht zur in-
haltlichen Information und zur gleichberechtigten Kommunikation wandeln die 
Stiftungsvertreter in eine Pflicht der Medien zu Berichterstattung. Da die Medien 
hierauf erfahrungsgem�� nicht eingehen, f�hrt diese Unprofessionalit�t zu Misser-
folg.
Unprofessionalit�t begegnet uns im Stiftungswesen auch bei der Auswahl der 
Kommunikationswege und der Medien. „Der Wurm muss dem Fisch schmecken, 
nicht dem Angler“, hei�t eine Redensart, die hier oft vergessen wird. Vorst�nde 
vieler gemeinn�tziger Stiftungen gehen von ihren eigenen Vorstellungen aus und 
halten Medien- und �ffentlichkeitsarbeit erst f�r gelungen, wenn es die Stiftung 
mit einem Projekt in die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschafft hat. Dabei ist es 
f�r eine Stiftung oft irrelevant, in der �berregionalen Zeitung vertreten zu sein. F�r 
viele Stiftungsziele – und hier sind explizit die Ziele der Kommunikation dieser 
Stiftungen eingeschlossen – ist es viel erfolgversprechender, in den Anzeigen- und 
Wochenbl�ttern vorzukommen. Und auch wenn man selbst von Facebook und 
Twitter nicht viel halten sollte: Es ist der beste Weg, an gro�e neue Zielgruppen 
heranzukommen.
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9. Interne Kommunikation findet nicht statt. 

Auch das geh�rt zu unprofessioneller Kommunikation: „Jeder stirbt f�r sich al-
lein“. Der Titel eines Romans des deutschen Schriftstellers Hans Fallada aus dem 
Jahr 1947 gilt leider auch f�r die Kommunikation von Stiftungen, wenn es um in-
terne Kommunikation und die Absprache von Entscheidungswegen und Entschei-
dungsszenarien geht. Jeder macht in der Stiftung alles, Entscheidungswege sind 
nicht klar, Zust�ndigkeiten nicht niedergeschrieben, und vor allem spricht man in-
tern nach M�glichkeit nicht �ber das, was man tut. Michael G�ring hat es als loh-
nend f�r den Vorstand beschrieben, „viel Zeit in eine offene Diskussionskultur in-
nerhalb der Stiftung zu investieren, den Mitarbeitern Entscheidungen des Vor-
stands und des Kuratoriums zu erl�utern, sie �ber die finanzielle Entwicklung auf 
dem Laufenden zu halten, viel Wert auf einen Korpsgeist zu legen und die Zusam-
mengeh�rigkeit aller Mitarbeiter zu f�rdern, die sich ja alle darin treffen, dem Ge-
meinwohl zu dienen.“19

In vielen Stiftungen hat der Diskussionsprozess �ber interne Kommunikationspro-
zesse begonnen. Stiftungen sprechen nach und nach �ber Entscheidungsstrukturen, 
Zust�ndigkeiten und Transparenz nach innen. Dennoch sind viele Stiftungen von 
funktionierenden Kommunikationswegen weit entfernt. Bezeichnend und in der 
Stiftungswelt inzwischen legend�r ist der Fall einer Stiftung, die monatelang intern 
�ber Leitlinien diskutiert hatte, ein aufw�ndiges Leporello erstellte, in dem Leitbild 
und Leitlinien formuliert waren, dieses Leporello dann auch am Abend in die F�-
cher der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilte. �ber Nacht bekam die Stif-
tungsleitung dann kalte F��e. Und am fr�hen Morgen wurden die Leporellos wie-
der aus den F�chern entfernt. Nat�rlich hat die Stiftung inzwischen offizielle Leit-
linien f�r interne Kommunikation. Von dem umfassenden Konstrukt als Ergebnis 
des internen Diskussionsprozesses ist man aber damit weit entfernt. 
Die interne Kommunikation krankt in vielen Stiftungen noch daran, dass die Vor-
st�nde zuweilen nicht bereit sind, Verantwortung, Zust�ndigkeiten und Macht ab-
zugeben. Entscheidungswege sind nicht klar definiert, oder die Mitarbeiter erfah-
ren aus der Zeitung, was intern in der Stiftung mitgeteilt werden sollte. F�r die 
Kommunikation gilt, dass der Verantwortliche f�r die �ffentlichkeitsarbeit in je-
dem Fall bei den Gremiensitzungen anwesend sein muss. So kann er besser beur-
teilen, warum er bestimmte Informationen nicht an die �ffentlichkeit weitergibt, 
und er wird nicht auf kaltem Fu� erwischt, wenn ihm Journalisten Fragen zu The-
men stellen, von denen er selbst vielleicht noch gar nichts geh�rt hat, weil er in 
Entscheidungsprozesse nicht eingebunden war.

19 Michael G�ring: Unternehmen Stiftung. M�nchen 2009, S. 95.
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10. Das Bild der Stiftungen in der �ffentlichkeit wird immer ein gespaltenes blei-
ben. Grundwiderspr�che der stifterischen Tat werden sich nie aufl�sen lassen. 

Im August 2009 hielten die Verantwortlichen einer der gr��ten und unbescholten-
sten Stiftungen in Deutschland den Atem an: Das Polit-Magazin „Report Mainz“ 
des Zweiten Deutschen Fernsehens glaubt herausgefunden zu haben, dass gewisse 
Verflechtungen der deutschen Politik mit der Tabakindustrie gegen neue Richtlini-
en der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verstie�en. Es ging konkret um die 
Gremienmitgliedschaft deutscher Politiker in Stiftungen der Tabakindustrie, die 
angeblich durch die WHO-Richtlinien ausgeschlossen wird. „Report Mainz“ liefer-
te einen O-Ton des Mediziners Nick Schneider, ein Experte f�r die WHO-
Richtlinien, der explizit die Hersteller von Maschinen zur Zigarettenproduktion als 
unvereinbar mit dem Regelwerk „Leitlinien zur internationalen Tabakrahmenkon-
vention“ darstellte, das von Deutschland und mehr als 160 Staaten unterzeichnet 
wurde. Die K�rber AG aber ist der weltweit gr��te Produzent von Zigarettenma-
schinen. 
Diese Vorw�rfe haben sich inzwischen als unhaltbar erwiesen, und doch gibt es 
immer wieder Bedenken gegen die wirtschaftliche T�tigkeit der K�rber AG, die ih-
ren Profit letztlich daraus zieht, dass Menschen rauchen. Die K�rber-Stiftung aber 
geh�rt zu den besten Stiftungen, die es in Europa gibt.
Und wo ziehen wir die Grenze? Darf die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-
Stiftung dann keine gute F�rderarbeit mehr leisten, nur weil ThyssenKrupp am 
Waffengesch�ft zumindest mittelbar nicht v�llig unbeteiligt sein k�nnte? Das M�-
zenehepaar Helmut und Greve geriet wegen Partein�he und Steuerfragen in die 
Kritik – und stiftete dennoch.20 Der gro�e Hamburger Stifter Alfred Toepfer geriet 
gleich mehrfach in b�se Schlagzeilen. So kam unter anderem der renommierte 
Stra�burg-Preis der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. im Jahr 1996 zum Ruhen, weil 
Preisnominierte den Stifter als Sympathisanten der Nationalsozialisten bezeichnet 
hatten.21

21 

Hier ist die �ffentlichkeitsarbeit der Stiftungen gefordert, sich unabh�ngig von der 
Berechtigung entsprechender oder �hnlicher Vorw�rfe eine Strategie zu �berlegen. 
Ist das Stiftungshandeln dann weniger wert, wenn der Stifter straff�llig geworden 

20 So hei�t es: „Gern spricht er [...] �ber all die Undankbaren, die ihm sein Geld, seinen Erfolg neiden 
und den M�zen Greve nicht w�rdigen wollen. Sogar mit Farbeiern haben sie ihn und seine Frau 
schon beworfen, damals, als sie auf den Campus der Hamburger Universit�t kamen, um eine 70-
Millionen-Mark-Spende f�r zwei neue Fl�gelbauten am Hauptgeb�ude zu verk�nden. Das bespritz-
te Kleid war nicht mehr zu retten, schenken wollten sie trotzdem.“ In: Die Zeit 2003 Nr. 22 vom 
22. Mai 2003.

21 Vgl. Georg Kreis / Gerd Krumeich u. a. (Hrsg.): Alfred Toepfer. Stifter und Kaufmann. Hamburg 
2000, S. 7. Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. reagierte auf die Vorw�rfe mit der Einsetzung einer 
unabh�ngigen Historikerkommission, die das Leben des Stifters auf etwaige Sympathien zu den na-
tionalsozialistischen Ideen oder Handlungen untersuchen sollte.
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ist? Mit dieser Einstellung m�sste man auch alle kirchlichen Stiftungen verdam-
men – der Hinweis auf das finstere Mittelalter der katholischen Kirche d�rfte ge-
n�gen. Stiftungshandeln ist, sofern nicht auf zweifelhaft unsittlichem Fundament 
gegr�ndet – der Fall Magnus G�fgen w�re hier zu nennen22 – unabh�ngig von et-
waigen Verfehlungen des Stifters zu betrachten und in die �ffentlichkeit zu tragen.

11. �ffentlichkeitsarbeit als Selbstschutz: Wenn Stiftungen keine Leitlinien, Rah-
mengr��en, Selbstverpflichtungen festlegen, tun es andere. 

Schon immer wurde die Diskussion um stiftungsethische Grundlagen unter den 
Stiftungen sehr kontrovers gef�hrt. Insbesondere die Frage nach der Transparenz 
der eigenen Arbeit schien einigen Stiftungen ein unerw�nschter Eingriff in die un-
abh�ngige, selbstbestimmte Arbeit. Als der Bundesverband Deutscher Stiftungen 
im Jahr 1999 in seinem „Standpunkt zur Weiterentwicklung des Stiftungs- und 
Stiftungssteuerrechts“ ein �ffentlich einsehbares Stiftungsregister forderte, sollten 
hier nur Eintr�ge �ber „Namen, Sitz, Zweck und gesetzliche Vertretung der Stif-
tung“ einsehbar sein.23 Auch hier sah man in einer weiter gehenden erzwungenen 
Publizit�t eine unn�tige Erweiterung der Transparenz. Bis heute werden hinter 
vorgehaltener Hand von Vertretern gro�er Stiftungen Sinn und Notwendigkeit der 
„Grunds�tze Guter Stiftungspraxis“ bezweifelt, eine Art stiftungsethischer Kodex 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.24 Und in der Tat besteht keinerlei 
M�glichkeit der �berpr�fung, ob eine Stiftung die „Grunds�tze“, zu deren Einhal-
tung sie sich durch die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Stiftungen 
verpflichtet hat, auch befolgt. Auch eine P�nalisierung von Verletzungen der 
„Grunds�tze Gute Stiftungspraxis“ sind bislang nicht vorgesehen. 
Die Diskussionsprozesse in anderen L�ndern setzen die deutschen gemeinn�tzigen 
Stiftungen allerdings auch weiterhin unter Druck, etwa die „Grunds�tze Guter Stif-
tungspraxis“ zu modifizieren. In Amerika, in der Schweiz, in Bulgarien und weite-
ren L�ndern existieren, zum Teil schon �ber viele Jahre, entsprechende ethische 
Leitlinien, die teilweise deutlich �ber die Inhalte der „Grunds�tze Guter Stiftungs-
praxis“ hinausweisen.25

22 Wir brauchen keine Stiftungen zur Resozialisierung. Ein Interview mit Ulrich Br�mmling. In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Januar 2007.

23 Deutsche Stiftungen 1999 H. 1, Dokumentation S. III.
24 Grunds�tze Guter Stiftungspraxis. Verabschiedet von der Mitgliederversammlung am 11. Mai 2006 

in Dresden. In: Stiftungswelt. Das Magazin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 2006 H. 3, 
S. D2–D4.

25 In der angloamerikanischen Welt, wo das Stiftungswesen bereits Jahrzehnte zuvor eine Professio-
nalisierung erfuhr, sind zwei grundlegende Dokumente schon fr�her erschienen. Zehn Grundrechte 
eines Stifters – hier ist der Spender mit eingeschlossen – enth�lt „A Donor Bill of Rights“, der ge-
meinsam von vier Organisationen entwickelt wurde: Sie sehen es unter anderem als Grundrecht des 
Stifters an, informiert zu werden �ber die Aktivit�ten der Organisation, auch �ber ihre Ressourcen, 
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Die Entwicklung auf europ�ischer Ebene hat gezeigt, dass Transparenz und Kom-
munikation allein schon deswegen gefordert ist, weil sonst andere die Regeln vor-
geben, die man sonst selbst noch h�tte formulieren k�nnen. Der „Code of Practice“ 
der Br�sseler Vertretung der Stiftungen Europas enth�lt Leitlinien, wie sich die 
Stiftungen gegen�ber �ffentlichkeit, Destinat�ren und Beh�rden verhalten sollen, 
erg�nzt um Selbstverpflichtungen f�r die interne Struktur. Der Code of Practice 
wurde vom European Foundation Centre entwickelt, als sich abzeichnete, dass das 
Europ�ische Parlament selbst eine Richtlinie f�r Stiftungen formulieren wollte, die 
transnational t�tig sind. Man wollte mit einer Selbstverpflichtung gesetzlichen Re-
gelungen zuvorkommen.26

12. Die Qualit�t der Kommunikation wird in den kommenden Jahren �ber die 
�berlebensf�higkeit vieler Stiftungen entscheiden. 

Viele Stiftungen sind auf Unterst�tzung aus der �ffentlichkeit angewiesen. Sie 
werben f�r die Inhalte ihrer Arbeit und nutzen, wie oben bereits erw�hnt, �ffent-
lichkeitsarbeit auch zum Einwerben von F�rdermitteln. Sie profitieren vom guten 
Image, das Stiftungen insgesamt in der Gesellschaft genie�en.
Doch nicht nur die �ffentlichkeit fragt nach dem Wirken der Stiftungen. Auch die 
Politik m�chte Belege daf�r haben, dass sich die besondere steuerliche Behandlung 
von Stiftungen auch lohnt und dass sie zu rechtfertigen ist. Gehen Stiftungen mit 
ihren Aktivit�ten nicht st�rker nach au�en, verlieren sie auch das Vertrauen der 
Gesetzgeber, sie verlieren Partner, Spender und Ratgeber. Gerade in den kommen-
den Jahren ist dieses Vertrauen aber besonders wichtig. Denn sollten Stiftungen in 
den Ruf kommen, ihre Steuerprivilegien nicht zum Besten der Gesellschaft zu nut-
zen, d�rfte die Politik hier eine gute Gelegenheit sehen, in Zeiten der Krise zu 
Gunsten anderer gesellschaftlicher Gruppen zu sparen.
Ohne gute �ffentlichkeitsarbeit k�nnen Stiftungen heute also kaum noch �berle-
ben. Dies gilt f�r die Stiftungen insgesamt, dies gilt aber auch f�r viele Einzelstif-
tungen. Glaubw�rdigkeit und Transparenz bleiben die zentralen Begriffe der Stif-
tungskommunikation. Dabei ist es nicht damit getan, den T�tigkeitsbericht ins In-
ternet zu stellen – immerhin ein erster Schritt. Es muss sich zun�chst noch viel im 
Selbstverst�ndnis der Stiftungen und ihrer Rolle in der Gesellschaft �ndern, es 

die einen effektiven Einsatz der Zuwendung oder ihrer Ertr�ge erm�glichen. Der Stifter soll ebenso 
Kenntnis erhalten �ber die handelnden Personen in den Gremien. Er muss die j�ngsten Gesch�fts-
berichte einsehen und sich vergewissern k�nnen, dass die Zuwendungen tats�chlich f�r die Zwecke 
eingesetzt werden, f�r die der Stifter sie gedacht hat. Die �berwiegende Zahl der zehn Grundrechte 
enth�lt Aussagen zum Schutz der Privatsph�re in dem vom Stifter gew�nschten Grad und zur 
Transparenz der Organisation.

26 Ulrich Voswinckel: Der „Code of Practice“ – Ein Kommentar. In: Deutsche Stiftungen 1999 H. 1, 
S. 26.
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muss sich die Haltung vieler Verantwortlicher in den Stiftungen �ndern, damit 
Kommunikation die Ziele erreicht, die sie sich selbst gesetzt hat. Verantwortliche 
f�r die Kommunikation von Stiftungen m�ssen jederzeit erreichbar sein, eine Mo-
bilnummer auf der Visitenkarte und im Internet sind eine Selbstverst�ndlichkeit. 
Wenn Stiftungen glaubw�rdig in die �ffentlichkeit gehen wollen, m�ssen sie auch 
jederzeit erreichbar sein. Stiftungen m�ssen die Chance nutzen, das ihnen – aller 
vereinzelter Skepsis zum Trotz – entgegengebrachte Wohlwollen zu rechtfertigen 
und zu erhalten.

III. Abschlussbemerkung 

Ob durch �u�eren Druck oder inneres Selbstverst�ndnis: Die Motive f�r die Kom-
munikation von Stiftungen sind vielseitig. Zweifelsfrei aber wird die Kommunika-
tionsarbeit gemeinn�tziger Stiftungen in den kommenden Jahren zunehmen. Sie 
wird professioneller auftreten. Wenn sie gelingen soll, werden die Stiftungen den 
Balanceakt vollbringen m�ssen, sich einerseits selbst nicht so wichtig nehmen, sich 
andererseits aber so selbstbewusst gegen�ber der Politik zu positionieren, dass man 
der Politik und anderen Akteuren als selbstverst�ndlich gleichberechtigter Partner 
im Dialog gegen�bertreten kann. 
Den Abschluss soll aber nicht eine Warnung vor der Politik bilden. Wir wollen lie-
ber einen deutschen Klassiker bem�hen. Friedrich Schiller hat einmal die beste Lo-
sung f�r die Kommunikation von Stiftungen ausgegeben: „Wo die Tat nicht 
spricht, da wird das Wort nicht viel helfen“, sagt er in seiner Betrachtung �ber den 
Gebrauch des Chors in der Trag�die. Er wendet sich da nicht wider das Wort. 
Doch er sagt – �bertragen auf die Stiftungen: Erst die gute Tat, und dann die gute 
Kommunikation dar�ber. 
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Jahresbericht der Studienstiftung Dr. Uwe Czubatynski f�r 2011

1. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Bestand Girokonto am 1. Januar 2011: ............................................... 1.519,16 €

– Einnahmen: .................................................................................... 9.182,24 €

Ertr�ge aus dem Stiftungsverm�gen .............................................. 3.146,25 €
Zustiftungen in das Stiftungsverm�gen ......................................... 1.997,00 €
Erstattung Kapitalertragssteuern aus 2010 ..................................... 263,99 €
Verkauf Wertpapiere .................................................................... 3.775,00 €

– Ausgaben: ...................................................................................... 8.274,92 €

Porto, B�romaterial, Fachliteratur ................................................. 157,05 €
Fahrtkosten .................................................................................. 218,10 €
Bankgeb�hren .............................................................................. 2,05 €
Beitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen ............................... 150,00 €
F�rderung Stiftungstag Brandenburg ............................................ 200,00 €
F�rderung Domstift Brandenburg ................................................. 1.500,00 €
Ankauf Wertpapiere ..................................................................... 6.047,72 €

Bestand Girokonto am 31. Dezember 2011: ....................................... 2.426,48 €

2. Verm�gensrechnung

400 St�ck DWS Inter Genuss, WKN 84 90 98
Aussch�ttung 25.11.2011: 400 � 1,15 € = 460,00 € (= 3,53%)
Kurswert 31.12.2011: 31,47 € ....................................................... 12.588,00 €

300 St�ck DEKA Europabond TF, WKN 97 71 98
Verkauf 100 St�ck zu 37,75 € am 28.02.2011 = 3.775,00 €
Aussch�ttung 19.08.2011: 300 � 1,15 € = 345,00 € (= 3,04%)
Kurswert 31.12.2011: 38,19 € ....................................................... 11.457,00 €

600 St�ck DWS High Income Bond Fund, WKN 84 90 91
Aussch�ttung 09.05.2011: 600 � 0,80 € = 480,00 € (= 3,18%)
Aussch�ttung 25.11.2011: 600 � 0,80 € = 480,00 € (= 3,18%)
Kurswert 31.12.2011: 23,81 € ....................................................... 14.286,00 €
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400 St�ck Aktien Daimler, WKN 71 00 00
Kauf 75 St�ck zu 49,50 € plus Spesen am 09.03.2011= 3.715,71 €
Dividende 375 � 1,85 € am 15.04.2011 = 693,75 € (= 3,66%)
Kauf 25 St�ck zu 33,50 € plus Spesen am 09.09.2011= 840,67 €
Kurswert (Xetra) 31.12.2011: 33,92 € ........................................... 13.568,00 €

250 St�ck SEB ImmoInvest, WKN 98 02 30
Kauf 30 St�ck zu 49,61 € plus Spesen am 10.02.2011 = 1.491,34 €
Aussch�ttung 01.07.2011: 250 � 2,00 € = 500,00 € (= 3,59%)
Kurswert 31.12.2011: 54,33 € ....................................................... 13.582,50 €

Kapitalbrief der Sparkasse Prignitz 25.08.2009/19 zu 3,75%
Zinsen zum 31. Dezember = 187,50 €
Kurswert 31.12.2011: ................................................................... 5.000,00 €

Stiftungsverm�gen am 31. Dezember 2011: ....................................... 70.481,50 €

Zusammensetzung Stiftungsverm�gen Ende 2011

Genuss 17,86 %
Europa 16,26 %
High Income 20,27 %
Daimler 19,25 %
SEB Immo 19,27 %
Kapitalbrief 7,09 %
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3. Kapitalerhaltungsrechnung

Stiftungsverm�gen am 31. Dezember 2010 ........................................ 75.662,00 €
Verbraucherpreisindex f�r Deutschland Dezember 2010 ..................... 109,6
Verbraucherpreisindex f�r Deutschland Dezember 2011 ..................... 111,9
Erforderlicher Inflationsausgleich 2,10% ........................................... 1.588,90 €
Tats�chliche Zuf�hrung zum Stiftungsverm�gen ................................ 2.272,72 €

Eine �bersicht �ber die zur�ckliegenden Gesch�ftsjahre sieht folgenderma�en aus:

Datum Verm�gen Ist Zustiftungen Ziel nominal Inflation Ziel real

07.06.2005 42.524,00
31.12.2005 53.748,00 7.355,00 49.879,00 49.879,00
31.12.2006 56.569,00 2.220,00 52.099,00 1,47 % 52.832,22
31.12.2007 64.761,50 5.005,00 57.104,00 3,12 % 59.485,58
31.12.2008 49.849,00 5.672,00 62.776,00 1,14 % 65.835,72
31.12.2009 63.838,50 4.564,00 67.340,00 0,94 % 71.018,58
31.12.2010 75.662,00 5.307,00 72.647,00 1,67 % 77.511,59
31.12.2011 70.481,50 1.997,00 74.644,00 2,10 % 81.136,33

Bei der Berechnung des realen Kapitalerhalts wurde so verfahren, da� die Inflation 
von Mai bis Dezember 2005 vernachl�ssigt ist, also der 31.12.2005 als Ausgangs-
punkt genommen wurde. Dieses Kapital (Spalte Ziel real) zum Jahresende wurde 
mit der Inflationsrate des Folgejahres multipliziert und anschlie�end die Zustiftun-
gen des Folgejahres addiert. Als Verm�gen wird nur das in Wertpapieren angelegte 
Verm�gen betrachtet, nicht die auf dem Girokonto befindlichen freien R�cklagen. 
Die Zahlen belegen, da� der gesetzlich geforderte Erhalt des nominellen Stiftungs-
kapitals (Grundstock plus Zustiftungen) �berwiegend gew�hrleistet ist, das Ziel der 
realen Werterhaltung jedoch trotz aller Bem�hungen nicht erreicht werden konnte.

4. Kennzahlen und Erl�uterungen

Anteil Rentenfonds am Stiftungsverm�gen ......................................... 61,48%
Anteil Aktien am Stiftungsverm�gen ................................................. 19,25%
Anteil Immobilienfonds am Stiftungsverm�gen .................................. 19,27%
Rentabilit�t des Stiftungsverm�gens ................................................... 4,16%
Verbleibende Freie R�cklage aus Vorjahren: ...................................... 1.519,16 €
Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2011: ................................. 1.048,75 €
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Nach wie vor problematisch f�r alle Stiftungen bleibt das immer noch au�erordent-
lich niedrige Zinsniveau. Die Zusammensetzung des Portfolios aus den verschiede-
nen Anlageklassen wurde, wie die Grafik veranschaulicht, im Berichtszeitraum nur 
geringf�gig zugunsten des Aktien- und des Immobilienanteils ver�ndert. Vor allem 
durch die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung bei den Aktien der Daimler AG 
konnten die Ertr�ge aus dem Stiftungsverm�gen im Vergleich zu den beiden Vor-
jahren deutlich gesteigert werden. Der Immobilienfonds SEB ImmoInvest hat nach 
einj�hriger Schlie�ung die R�cknahme seiner Anteile weiterhin ausgesetzt und 
mu�te die Aussch�ttung seiner Ertr�ge etwas reduzieren. 

Analog zu den Vorjahren wurde in erster Linie das Domstift Brandenburg, dar�ber 
hinaus die Veranstaltung des vierten Brandenburger Stiftungstages gef�rdert. Die 
Zustiftungen, die sich 2010 auch durch Sondereffekte noch auf einem hohen Ni-
veau befanden, haben sich erwartungsgem�� reduziert. Die wieder zunehmende In-
flationsrate bei gleichzeitig sinkender Umlaufrendite legt es nahe, auch in Zukunft 
in besonderem Ma�e auf die Kapitalerhaltung zu achten.

5. Verwaltung

Die j�hrliche Sitzung des Kuratoriums fand am 14. Mai 2011 in Kleinow statt. 
Dem Vorstand wurde f�r das Gesch�ftsjahr 2010 Entlastung erteilt, nachdem erst-
mals auch eine formelle Rechnungspr�fung durch ein Mitglied des Kuratoriums 
vorgenommen worden ist. Die Haushaltspl�ne f�r 2011 und 2012 waren ebenso 
Gegenstand der Beratungen wie die k�nftige F�rdert�tigkeit der Studienstiftung. 
Da das Domstift Brandenburg seinerseits den im M�rz 2007 mit der Studienstif-
tung geschlossenen F�rdervertrag zum Ende des Jahres 2011 gek�ndigt hat, ist f�r 
die folgenden Jahre eine satzungsgem��e Neuorientierung der F�rdert�tigkeit not-
wendig. Verabschiedet wurden ausf�hrliche Anlagerichtlinien, die als Richtschnur 
f�r die k�nftige Verwaltung des Stiftungsverm�gens dienen sollen, aber auch in re-
gelm��igen Abst�nden �berpr�ft werden m�ssen.

6. Zweckverwirklichung

Die T�tigkeit der Stiftung bezog sich zum wiederholten Male auf zwei Bereiche, 
f�r die auch die in der Jahresrechnung ausgewiesenen Sachkosten aufgewendet 
worden sind: Erstens wurde in mehreren Sitzungen der 4. Brandenburger Stiftungs-
tag mitgeplant, der am 24. Mai 2011 erneut in Potsdam-Hermannswerder stattfand. 
Das sorgf�ltig gestaltete Programm, wiederum verbunden mit einer Begr��ung und 
Vorstellung neu anerkannter Stiftungen, bot f�r die rund 80 Teilnehmer wertvolle 
Anregungen f�r die eigene Arbeit. Neu als Mitveranstalter gewonnen werden 
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konnte die DKB Stiftung f�r gesellschaftliches Engagement. Ein kurz vor dem 
Stiftungstag erschienener Zeitschriftenbeitrag belegt, da� die Bem�hungen um die 
Stiftungsarbeit in Brandenburg auf fruchtbaren Boden gefallen sind und auch �f-
fentlich wahrgenommen werden.1 Gleichwohl belegt das Land Brandenburg mit 
157 Stiftungen im Jahr 2010 den vorletzten Platz unter den L�ndern und verf�gt –
gemessen an der Einwohnerzahl – �ber die geringste Stiftungsdichte in der gesam-
ten Bundesrepublik.

Zweitens konnte von der Zeitschrift „Berichte und Forschungen aus dem Domstift 
Brandenburg“ ein vierter Band erscheinen. Eine Besonderheit dieses Bandes ist die 
Konzentration auf die Geschichte der Brandenburger Ritterakademie, zu deren 
Gr�ndungsgeschichte eine vollst�ndige Magisterarbeit publiziert wurde. Das Dom-
stiftsarchiv steuerte zu diesem Thema das komplette Findbuch zum Archiv der Rit-
terakademie bei, das f�r die Geschichte der P�dagogik sowie f�r die Geschichte 
des brandenburgisch-preu�ischen Adels von besonderem Wert ist. Dar�ber hinaus 
war es mit Hilfe des genannten Bandes m�glich, zwei Vortr�ge zu ver�ffentlichen, 
die am „Tag der Archive“ (6. M�rz 2010) von Wolfgang Sch��ler und Michael 
Scholz gehalten worden waren. Nicht zuletzt ist es auch gelungen, den auf dem 4. 
Brandenburger Stiftungstag gehaltenen Hauptvortrag von Tobias Henkel (Braun-
schweig) in dauerhafter Form zu dokumentieren.

Fortgef�hrt wurde schlie�lich die �ffentlichkeitsarbeit, indem im Mai 2011 ein 
Rundbrief an 218 Adressaten verschickt wurde. Das Schreiben hat insbesondere 
auf den vielf�ltigen Inhalt der „Berichte und Forschungen“ hingewiesen, aber auch 
mit Hilfe des Faltblattes auf die Studienstiftung selbst aufmerksam gemacht.

DR. UWE CZUBATYNSKI (Brandenburg)

1 Brigitte Scheiper / Marc R�debusch: Brandenburg: eine Stiftungslandschaft im Werden. In: Die 
Stiftung. Magazin f�r das Stiftungswesen und Private Wealth 2011 H. 3, S. 46–47.
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[Anzeige Kobelius]



Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 12 (2012)

217

Protokoll der Mitgliederversammlung

Ort und Datum: Wittstock (Museum), 8. Oktober 2011.

TOP 1 Begr��ung: Die Leitung der Mitgliederversammlung lag in den H�nden von 
Prof. Dr. von Barsewisch, der 20 Vereinsmitglieder und einige G�ste begr��en 
konnte. Die Beschlu�f�higkeit war aufgrund der satzungsgem�� erfolgten Einla-
dung gegeben. Am Vormittag hatten sich rund 35 Personen im Museum des Drei-
�igj�hrigen Krieges zur Herbsttagung des Vereins eingefunden. Die Tagung kon-
zentrierte sich auf das Thema „375 Jahre Schlacht bei Wittstock“. Frau Antje Zei-
ger als Leiterin des Museums f�hrte in die gr��eren Zusammenh�nge dieser 
Schlacht ein, bei der die Schweden (unter Feldmarschall Johan Ban�r) einen knap-
pen und verlustreichen Sieg �ber die kaiserlichen Truppen (unter Feldmarschall 
Graf Melchior von Hatzfeld) davontrugen. Besonders anschaulich wurden die N�te 
dieser Zeit durch eine Filmsequenz dargestellt, die auf dem von Prof. Jan Peters 
aufgefundenen Tagebuch eines S�ldners beruht. Dar�ber hinaus wurden die Aus-
stellung im Amtsturm sowie die neu ausgebauten Gedenkst�tten in der N�he des 
Scharfenbergs besichtigt.

TOP 2 Bericht des Vorstands (Dr. Czubatynski): Die Fr�hjahrstagung des Vereins, 
die am 16. April 2011 im Kloster Heiligengrabe veranstaltet wurde, erfreute sich 
eines sehr regen Zuspruchs. Im Kapitelsaal des Klosters versammelten sich etwa 
60 Mitglieder und G�ste zu der Veranstaltung, zu deren Gelingen wiederum meh-
rere Vorstandsmitglieder beigetragen haben. Die Vortr�ge berichteten �ber die 
700j�hrige Geschichte des Dorfes Quitz�bel (Dr. Czubatynski, Brandenburg), �ber 
die arch�ologischen Untersuchungen auf dem Damenplatz des Klosters (Torsten 
Dressler, Berlin) sowie �ber das Leben der Heiligengraber Stiftsdamen im 18. bis 
20. Jahrhundert (Prof. Dr. von Barsewisch, Gro� Pankow). Nach dem Mittagessen 
im Restaurant „Klosterhof“ bestand die Gelegenheit, das im Stiftshauptmannhaus 
neu eingerichtete Museum zu besichtigen. Den anwesenden Vereinsmitgliedern 
konnte zugleich der druckfrische Band 11 der „Mitteilungen“ ausgeh�ndigt wer-
den. Der aufwendige Versand an die �brigen Abnehmer lag in diesem Jahr in der 
Hand von Herrn Robert Czubatynski (Perleberg), f�r dessen M�he herzlich ge-
dankt sei.
Seit der letzten Mitgliederversammlung ist der Vorstand dreimal zusammengetre-
ten, und zwar am 26. November 2010 im Museum Havelberg, am 18. M�rz 2011 
im Museum bzw. Stadtarchiv Pritzwalk und am 26. August 2011 im Museum Per-
leberg. Der Sitzung in Pritzwalk ging die feierliche �bergabe des auch mit Mitteln 
des Vereins restaurierten Pritzwalker Kirchenbuches voraus, die seitens der Kir-
chengemeinde und seitens der Medien gro�e Aufmerksamkeit erfuhr.
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TOP 3 Bericht des Schatzmeisters (Dr. Blumenthal): Anhand der bereits ver�ffent-
lichten Rechnungslegung f�r das Jahr 2010 wurden die wichtigsten Positionen an 
Einnahmen und Ausgaben dargestellt sowie die vorhandenen R�cklagen beziffert. 
Die Beitragserhebung f�r das laufende Jahr ist so gut wie abgeschlossen.

TOP 4 Bericht und Wahl der Kassenpr�fer: Herr Wulff berichtete �ber die von ihm 
und Frau Kla� vorgenommene Rechnungspr�fung, die keine Beanstandungen er-
gab. Empfohlen wurde zur besseren �bersicht die k�nftige Anfertigung von Rech-
nungskopien und die Angabe der Zweckbestimmung im Kassenbuch. Hervorgeho-
ben wurde das g�nstige Verh�ltnis von Druckkosten und Verkaufserl�sen bei den 
Mitteilungsb�nden. Herr Wulff und Frau Kla� wurden von der Mitgliederver-
sammlung per Handzeichen und ohne Gegenstimme erneut zu Kassenpr�fern be-
stellt.

TOP 5/6 Entlastung des Vorstands: Aufgrund des Antrags von Frau Dr. von Rohr 
und der vorgetragenen Berichte wurden sowohl der Schatzmeister als auch der ge-
samte Vorstand f�r das Gesch�ftsjahr 2010 einstimmig (bei Enthaltung der Betrof-
fenen) entlastet.

TOP 7 Wahl des Vorstands: Auf eigenen Wunsch scheiden die Herren Dr. Blu-
menthal, Dr. Rehberg und Seier aus dem Vorstand aus. F�r ihre geleistete Arbeit 
und die investierte Zeit wurde ihnen herzlich gedankt. Als neue Kandidaten konn-
ten Herr Mette (Putlitz) und Herr Haas (Gro� L�ben) gewonnen werden. Weitere 
Vorschl�ge wurden von der Mitgliederversammlung nicht unterbreitet, so da� der 
k�nftige Vorstand nicht mehr die Maximalzahl von zehn, sondern neun Personen 
umfassen wird. Die Wahl erfolgte geheim mit Hilfe von Stimmzetteln. Die Wahl-
leitung �bernahm Frau Dr. von Rohr, die Ausz�hlung der Stimmen erfolgte durch 
Frau Czubatynski. Die Konstituierung des neuen Vorstands erfolgt satzungsgem�� 
auf der n�chstfolgenden Vorstandssitzung.

Hingewiesen wurde schlie�lich auf die n�chsten Tagungen des Vereins, die am 21. 
April 2012 auf der Festung D�mitz und am 29. September 2012 in Wittenberge 
(Alte �lm�hle) stattfinden sollen.

DR. UWE CZUBATYNSKI (Brandenburg)
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Kassenbericht f�r das Jahr 2011

1. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Bestand Girokonto am 1. Januar 2011: ............................................... 5.145,69 €

Einnahmen: ...................................................................................... 3.866,14 €

Davon:

A. Ideeller Bereich

Mitgliedsbeitr�ge ......................................................................... 2.230,00 €
Spenden ....................................................................................... 524,00 €

B. Verm�gensverwaltung

Zinsen Sparbriefe ......................................................................... 99,14 €

C. Zweckbetriebe

Verkauf Mitteilungen ................................................................... 888,00 €
Tagungsbeitr�ge ........................................................................... 125,00 €

Ausgaben: ........................................................................................ 2.984,65 €

Davon:

A. Ideeller Bereich

Verwaltungskosten ....................................................................... 265,22 € 
Fahrtkosten .................................................................................. 507,90 €
Zusch�sse und Beitr�ge ................................................................ 525,00 €

B. Verm�gensverwaltung

Zuf�hrung Freie R�cklage (Sparbrief) .......................................... 500,00 €

C. Zweckbetriebe

Druckkosten Mitteilungen Band 11 ............................................... 1.186,53 €
Tagungskosten ............................................................................. 0,00 €
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Bestand Girokonto am 31. Dezember 2011: ....................................... 6.027,18 €

Davon Rest Freie R�cklage aus 2010: ................................................ 134,85 €
Davon Freie R�cklage aus 2011: ........................................................ 308,45 €
Davon Projektr�cklage Honorarkraft 2013: ........................................ 4.000,00 €

2. R�cklagen und Verm�gensrechnung

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2003: 
Sparbrief 28.10.10/20 zu 2,15 % ................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2004: 
Sparbrief 16.03.05/12 zu 3,0 % ..................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2005: 
Sparbrief 16.10.06/12 zu 3,3 % ..................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2006: 
Sparbrief 23.04.07/12 zu 3,3 % ..................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2007: 
Sparbrief 12.02.08/13 zu 3,4 % ..................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2008: 
Sparbrief 05.03.09/14 zu 2,6 % ..................................................... 500,00 €

Freie R�cklage nach � 58 Nr. 7 a AO aus 2009/10: 
Sparbrief 29.03.11/21 zu 2,75 % ................................................... 500,00 €

Summe der als Sparbrief angelegten freien R�cklagen: ....................... 3.500,00 €

Erl�uterung: Unter den gezahlten Zusch�ssen sind 500,– € f�r die Publikation eines 
Tagungsbandes zum Havelberger Dom verbucht.

DR. WERNER BLUMENTHAL (Gandow)
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