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1.0. Vorwort

Konkreter Anla� f�r die vorliegende Darstellung ist das 700j�hrige Jubil�um der 
Ersterw�hnung von Quitz�bel. Um einen eigenst�ndigen Beitrag f�r die Ortsge-
schichte zu leisten, wurde im Vorfeld das Pfarrarchiv Quitz�bel einer vollst�ndigen 
Neuordnung und einer zumindest teilweisen Auswertung unterzogen. Die im Text 
und in den Anmerkungen des �fteren mit dem Bestandsk�rzel „Qu“ = Quitz�bel 
zitierten Quellen verweisen auf das Pfarrarchiv Quitz�bel, dessen Findbuch in Ka-
pitel 12 abgedruckt ist. Aus dieser bewu�t gew�hlten Quellengrundlage ergibt sich, 
da� ein besonderer Schwerpunkt der Untersuchung auf der Geschichte der Kir-
chengemeinde liegt, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend identisch mit 
der Einwohnerschaft des Ortes war. 

Die Verwendung lokalspezifischer Quellen in Verbindung mit der einschl�gigen 
Literatur erm�glicht bei aller Zuf�lligkeit der Erscheinungen gleichsam eine Per-
spektive von unten, die einerseits landl�ufige Geschichtsbilder zu korrigieren im-
stande ist und andererseits neue Fragestellungen provozieren kann. Die Erfor-
schung dieser anderen, n�mlich sehr konkreten Art von Kirchengeschichte ist um 
so dringlicher, als es kaum gedruckte Vorarbeiten gibt und die Auswertung der 
zahlreich erhaltenen Pfarrarchive immer noch in den Kinderschuhen steckt. Aus 
diesem Grunde ist auch die Geschichte und der Bestand des Pfarrarchivs selbst 
sehr ausf�hrlich untersucht worden, da sich viele Entwicklungslinien und Quellen-
gattungen in �hnlicher Form auch an anderen l�ndlichen Pfarrarchiven beobachten 
lassen. �berhaupt sind Ortschroniken einzelner D�rfer, die einen halbwegs wissen-
schaftlichen Anspruch erheben k�nnen, nicht nur f�r die Prignitz bis heute eine 
ausgesprochene Seltenheit geblieben.1

Es versteht sich jedoch von selbst, da� das Pfarrarchiv allein keine hinreichende 
Materialbasis ist, um alle denkbaren Aspekte der Ortsgeschichte mit der gebotenen 
Gr�ndlichkeit darzustellen. Dies gilt insbesondere f�r die Arch�ologie, die ver-
schiedenen Bereiche der Kommunalverwaltung, die Entwicklung der Landwirt-
schaft, die Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts2 und das Vereinswesen der j�ng-
sten Zeit. Dennoch ist die Tatsache nicht zu �bersehen, da� das Pfarrarchiv den 

1 Zu nennen ist das Buch von Stella Seeberg: Dorfgemeinschaft in dreihundert Jahren, gemeinsam 
mit den Bewohnern des Bauerndorfes Kuhbier erarbeitet. Berlin: Parey 1938. 113 S. (Berichte �ber 
Landwirtschaft, Zeitschrift f�r Agrarpolitik und Landwirtschaft; Sonderheft 142) (mit starker Beto-
nung der Bev�lkerungs- und Wirtschaftsgeschichte) sowie die handschriftliche Kirchenchronik von 
Schrepkow, die 1908 von Pfarrer Paul Crusius angelegt wurde und 375 Seiten umfa�t (Domstifts-
archiv Brandenburg: Schr 4/1) und auch die von Johannes Kopp gef�hrte Chronik von Kuhsdorf 
(Transkription im Domstiftsarchiv Brandenburg: Kd 2a/104).

2 Siehe dazu Siegfried Appel: Kr�mer, Krieg und Kleinbauer. Ein heimattreuer Quitz�bler erinnert 
sich. Lenzen: Gr�neberg 2008. 160 S. m. Abb.
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einzigen geschlossenen Bestand an Schriftgut darstellt, der am Ort selbst entstan-
den ist und der Forschung zur Verf�gung steht. Eine wirklich umfassende Auswer-
tung der im Pfarrarchiv �berlieferten Materialien, namentlich auch f�r die Filial-
d�rfer Lennewitz und Roddan sowie die Baugeschichte ihrer Kirchen, konnte auf-
grund der K�rze der zur Verf�gung stehenden Zeit nicht geleistet werden. Die vor-
liegende Abhandlung ist daher in vielerlei Hinsicht erg�nzungsbed�rftig und kann 
nicht behaupten, ein auch nur ann�hernd vollst�ndiges Bild der Ortsgeschichte zu 
zeichnen. Insofern konnte ein urspr�nglich gesetztes Ziel wegen des enormen Ar-
beitsaufwands nicht verwirklicht werden. 

Es mag sein, da� das Buch aufgrund seiner langen Entstehungsgeschichte an man-
chen Punkten den Charakter einer Materialsammlung nicht ganz verbergen kann 
und manches Kapitel im Grunde genommen ein Torso geblieben ist. Der Zweck 
der Darstellung ist freilich erreicht, wenn einerseits solide Grundlagen gelegt sind 
und andererseits die ernst zu nehmende Forschung sich mehr als bisher der Lokal-
geschichte annimmt. 

Nicht zuletzt m�ge aber der geschichtliche R�ckblick auch dazu beitragen, die seit 
jeher feste Verbundenheit der Quitz�beler mit ihrem Ort zu bef�rdern und ganz 
generell die Identit�t unserer D�rfer zu st�rken. So �bergebe ich diesen Versuch –
gewisserma�en nachtr�glich – der Kirchengemeinde und dem Dorf Quitz�bel, mit 
dem ich fast 13 Jahre lang durch meine dienstliche T�tigkeit im Pfarramt eng ver-
bunden war.
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1.1. Ziel und Methode der Untersuchung

Eine erste Diskussion �ber den Wert der lokalen Kirchengeschichte wurde in dem 
schon 1893 angeregten, aber erst zehn Jahre sp�ter gegr�ndeten Verein f�r Kir-
chengeschichte in der Provinz Sachsen gef�hrt. Die drei als Grundsatzreferat ge-
dachten Vortr�ge auf der Gr�ndungsversammlung wurden 1904 in dem ersten 
Jahrgang der Vereinszeitschrift abgedruckt. Gehalten wurden die Vortr�ge von 
dem Magdeburger Archivdirektor Dr. Ausfeld, dem Pfarrer Dr. B�chting in Eilen-
burg und dem Pfarrer Arndt in Halberstadt. 
Ausfeld als erfahrener Archivar sieht den Wert der Lokalgeschichte zun�chst darin, 
da� sie den „Blick f�r das Tats�chliche“ sch�rft. F�r die Kirchengeschichte kann 
dabei nach seiner Meinung keine andere Methodik ma�gebend sein, als diejenige, 
die auch f�r die allgemeine Geschichte gilt. In der Besch�ftigung mit den lokalen 
Quellen sieht er den Vorteil, „da� wir es zumeist mit unverf�lschten, weil unmit-
telbaren Nachrichten zu tun haben werden, die uns in den Stand setzen, die erste 
Forderung der Geschichtswissenschaft zu erf�llen, n�mlich die Wahrheit zu suchen 
und zu finden.“ Der Blick auf die allgemeine Geschichte, die durch die Spezialstu-
dien aufgehellt werden soll, ist ein Kriterium daf�r, inwieweit das gefundene Quel-
lenmaterial mitgeteilt werden soll. Ausfeld verweist ferner darauf, da� die Ge-
schichtsforschung des sp�ten 19. Jahrhunderts neue Wege gegangen ist, indem sie 
sich nicht mehr auf die Geschichte bedeutender Pers�nlichkeiten beschr�nkt hat. 
Wesentliche neue Errungenschaften, darunter die bislang vernachl�ssigte Untersu-
chung volkswirtschaftlicher Zust�nde, beruhten auf der Kleinarbeit lokalgeschicht-
licher T�tigkeit. Ausfeld beschlie�t sein Referat, indem er die Geschichte mit ei-
nem steinernen Geb�ude vergleicht: „Die kleinen Steine, die f�r den inneren Aus-
bau unerl��lich sind, liefert die Lokalgeschichte; auch sie m�ssen tadellos gearbei-
tet und bearbeitet sein, wenn das Geb�ude fest und makellos dastehen soll.“3

Die Beitr�ge von B�chting und Arndt untersuchen ihrem Titel gem�� mehr die 
praktisch-theologische Bedeutung der lokalen Kirchengeschichte. B�chting ver-
weist darauf, da� sich seit geraumer Zeit das Interesse an der Territorial- und Lo-
kalgeschichte verst�rkt hat. Das kirchliche Interesse schlummere aber noch tief, da 
die Darstellung der Kirchengeschichte sich auf die wissenschaftliche Behandlung 
beschr�nkt habe, ohne in das Gemeindebewu�tsein einzudringen. B�chting sieht 
eine unmittelbare Bedeutung geschichtlichen Wissens f�r die Belebung des kirch-

3 [Eduard] Ausfeld: Bedeutung und Verwertung der lokalen Kirchengeschichte f�r die Kirchenge-
schichte und f�r die allgemeine Geschichte. In: Zeitschrift des Vereins f�r Kirchengeschichte in der 
Provinz Sachsen 1 (1904), S. 12–17, das Zitat auf S. 17. Weitere Literatur zum Thema bei Uwe 
Czubatynski: Kirchengeschichte und Landesgeschichte. Gesammelte Aufs�tze. 3., erg�nzte Aufla-
ge. Nordhausen 2007, S. 3 Anm. 1 und in: Territorialkirchengeschichte. Handbuch f�r Landeskir-
chen- und Di�zesangeschichte. Hrsg. von Dietrich Blaufu� [und] Thomas Scharf-Wrede. Neustadt 
an der Aisch: Degener 2005. XIX, 357 S. (Ver�ffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive 
und Bibliotheken in der evangelischen Kirche; 26).
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lichen Lebens: „Nur wo das geschichtliche Milieu der Gemeinde das innere Eigen-
tum der Einzelglieder geworden ist, kann auch Erweckung und Vertiefung des 
kirchlichen Lebens eintreten.“4 Der kirchlichen Ortsgeschichte, vor allem den Vor-
bildern der Vergangenheit wird eine geradezu erzieherische Wirkung zugeschrie-
ben, die den „konservativen Zug“ im Leben der Kirchengemeinden st�rke. Verwie-
sen wird auf die �berall vorhandenen Quellen in den Staatsarchiven, in den Pfarr-
archiven, in Leichenpredigten, Quellenpublikationen und Fachzeitschriften. Selbst 
die Befragung alter Leute in der Gemeinde wird dringend empfohlen, so da� die 
sp�ter angepriesene „oral history“ ebenfalls ihren Platz erh�lt. B�chting empfiehlt 
im Anschlu� an die Verwertung der Quellen die Darstellung der Ortsgeschichte auf 
Familienabenden, kirchlichen Vereinsfesten, auch in der Predigt und im Konfir-
mandenunterricht. Die Ergebnisse sollten letztendlich auch gedruckt werden, wo-
bei die „kirchliche Parochialgeschichte“ mit der „weltlichen Ortsgeschichte“ ver-
bunden werden sollte (B�chting 1904, S. 23). Das Ziel ist f�r B�chting eine umfas-
sende Untersuchung, die in eine volkst�mliche Darstellung m�ndet. 
Georg Arndt beruft sich f�r seine Darlegungen darauf, da� auch die Landeskirche 
bereits auf die Wichtigkeit der Lokalgeschichte hingewiesen hat.5 Arndt fa�t seine 
Beobachtungen mit Hinweis auf die von Professor Paul Drews in Gie�en neu ent-
wickelte „religi�se Volkskunde“ in folgenden Thesen zusammen: 1) „Die Kenntnis 
der lokalen Kirchengeschichte setzt den Pfarrer in die Lage, die Gemeinde und ihre 
Verh�ltnisse objektiv, gerecht und billig zu beurteilen.“ Neben der Beachtung und 
Pflege der kirchlichen Sitten wird auch die Bedeutung der wirtschaftlichen Ver-
h�ltnisse betont. 2) „Die Kenntnis der lokalen Kirchengeschichte hat gro�en Wert 
f�r die pers�nliche Stellung des Pfarrers zu seiner Gemeinde und f�r seine amtliche 
T�tigkeit in derselben.“ Hingewiesen wird letztlich auch auf die Bedeutung f�r 
rechtliche Angelegenheiten (Georg Arndt hat dies in mehreren Studien zum Patro-
natsrecht und der Baulastfrage untersucht). Der Aufsatz schlie�t mit einigen Litera-
turhinweisen, unter denen auch die Arbeit des Kyritzer Superintendenten Niemann 
erw�hnt wird.6

Die Ergebnisse dieser Arbeit �ber Quitz�bel wollen nun einen Beitrag zur Ge-
schichtsforschung in zweierlei Richtung leisten: Erstens hat sich die Untersuchung 
zum Ziel gesetzt, mit der Auswertung eines Pfarrarchivs Kirchengeschichte auf 

4 [Wilhelm] B�chting: Die lokale Kirchengeschichte in ihrer Bedeutung und Verwertung f�r die 
Gemeinde. In: Zeitschrift des Vereins f�r Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen 1 (1904), S. 
18–24, das Zitat auf S. 19.

5 G[eorg] Arndt: Wert der lokalen Kirchengeschichte f�r den Pfarrer. In: Zeitschrift des Vereins f�r 
Kirchengeschichte in der Provinz Sachsen 1 (1904), S. 25–33. Uwe Czubatynski: Archivpflege und 
Ortsgeschichte als Aufgabe der Kirchengemeinden. In: Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der 
Prignitz 6 (2006), S. 123–127.

6 A[ugust] Niemann: Die Bedeutung der kirchlichen Ortsgeschichte zur Weckung und Vertiefung des 
kirchlichen Sinnes. In: Kirchliche Wochenschrift f�r evangelische Christen 2 (1902), Sp. 488–491, 
503–508, 520–523. Auch als Sonderdruck, Berlin 1902. 20 S. \ *privat (Kopie in 4� Misc. 5).
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lokaler Ebene zu betreiben. Zweitens versteht sich die vorliegende Darstellung als 
Beitrag zur Regionalgeschichte, indem auf Quellen hingewiesen wird, die bisher so 
gut wie gar nicht verwertet worden sind. Auf diese Weise werden Defizite der bis-
herigen Geschichtsschreibung sichtbar, die wesentliche Lebensbereiche eines Ge-
meinwesens ungen�gend behandelt hat.7

Etliche Detailfragen, so zum Beispiel die Ereignisse des Kirchenkampfes nach 
1933 und eine statistische Auswertung der Kirchenb�cher, die f�r die Bev�lke-
rungsentwicklung von besonderer Wichtigkeit w�re, mu�ten wegen des au�eror-
dentlichen Zeitaufwands unbearbeitet zur�ckgelassen werden. Auch die Geschichte 
der anderen beiden zum Pfarrsprengel geh�renden D�rfer Lennewitz und Roddan 
mit ihrer ganz anderen Sozialstruktur konnte nur an wenigen Stellen (Personalda-
ten der Lehrer, Kirchbau in Lennewitz) n�her betrachtet werden. Ein besonderes 
Gewicht liegt dagegen – entsprechend der Quellenlage – auf der Darstellung der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen f�r die Existenz von Kirche, 
Pfarramt und Gemeinde.

7 Eine hervorragende Studie, allerdings aus einer ganz anderen Region, ist folgender Ausstellungska-
talog des Geheimen Staatsarchivs Berlin: Kirche im Dorf. Ihre Bedeutung f�r die kulturelle Ent-
wicklung der l�ndlichen Gesellschaft im „Preu�enland“, 13.–18. Jahrhundert. Berlin: Duncker & 
Humblot 2002. 320 S. m. Abb.
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1.2. Grundz�ge der Ortsgeschichte von Quitz�bel

Die Anf�nge der Prignitzer Geschichte liegen in einem fast undurchdringlichen 
Dunkel, da aus der fr�hesten Zeit so gut wie keine Nachrichten �berliefert sind. 
Aus dem 10. und 11. Jahrhundert wissen wir lediglich, da� die Gebiete auf der 
rechten Seite der Elbe ein heftig umk�mpftes Gebiet waren. 929 behielten in der 
blutigen Schlacht bei Lenzen die einheimischen St�mme der Slawen die Oberhand. 
K�nig Otto I. sorgte jedoch daf�r, da� im Jahre 946 in Havelberg ein Bistum er-
richtet wurde.8 In dem Slawenaufstand von 983 wurden die Bem�hungen der Chri-
stianisierung aber wiederum zunichte gemacht. Die linkselbische Burg Werben 
blieb jedoch auch in den folgenden Jahrzehnten ein wichtiger Grenzpunkt. Die 
Chronik (VI/28) des Bischofs Thietmar von Merseburg (975–1018) berichtet als 
Zeitzeuge �ber K�nig Heinrich II. in den Jahren 1005 / 1007: „Sepe cum Sclavis in 
Wiribeni iuxta Albim positam conventione habita, nolentibus seu volentibus hiis, 
necessaria regni suimet tractavit atque potenter finivit.“9

Noch einmal h�ren wir von K�mpfen in unserem Gebiet im Jahre 1056. Ein deut-
sches Heer unter Markgraf Wilhelm wurde damals von den Liutizen bei der Burg 
„Prizlava“ vernichtend geschlagen. Diese Burg Prizlava hat sehr wahrscheinlich 
n�rdlich der Havel in der N�he von Roddan gestanden.10 1066 wurde der christli-
che Wendenf�rst Gottschalk und der Priester Eppo in Lenzen ermordet.
Erst um die Mitte des 12. Jahrhunderts konnten sich deutsche Siedler wieder auf 
die �stliche Seite der Elbe wagen. Der sogenannte Wendenkreuzzug von 1147 
brachte das Land unter dem Schutz Albrechts des B�ren endg�ltig unter deutsche 
Herrschaft.11 Bischof Anselm von Havelberg konnte daher, mit dem aufstrebenden 
Pr�monstratenserorden aus Magdeburg kommend, um 1150 den Wiederaufbau des 
Havelberger Doms vorantreiben. Zugleich kamen die Edlen Herren Gans aus der 
Altmark, aber auch Siedler aus den westlichen Gebieten des Reiches bis hin in die 
Niederlande. Diese f�r uns namenlosen Siedler vollbrachten das gro�e Aufbau-
werk. In den waldreichen Gebieten, die man erst sp�ter unter dem Namen „Prig-
nitz“ zusammenfa�te, konnten sie Land in Besitz nehmen und die D�rfer in der 
Gestalt anlegen, wie sie im wesentlichen auch heute noch bestehen.

8 Zur Kontroverse �ber das Gr�ndungsdatum vgl. zuletzt Christian Popp: Gr�ndung und Fr�hzeit des 
Bistums Havelberg. In: Mitteilungen des Vereins f�r Geschichte der Prignitz 3 (2003), S. 6–82.

9 Thietmar von Merseburg: Chronik. Neu �bertragen und erl�utert von Werner Trillmich. 5., unver-
�nderte Auflage. Darmstadt 1974, S. 272–273 (Ausgew�hlte Quellen zur deutschen Geschichte des 
Mittelalters; 9) [1. Auflage: Darmstadt 1957]. Zu deutsch: In Werben an der Elbe verhandelte er 
dringende Fragen des Reiches in h�ufigen Zusammenk�nften mit den Slawen, ob sie wollten oder 
nicht, und setzte sich machtvoll durch.

10 Sophie Wauer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 6: Die Ortsnamen der Prignitz. Weimar 1989, 
S. 195 (Berliner Beitr�ge zur Namenforschung; 7).

11 Johannes Schultze: Die Prignitz. Aus der Geschichte einer m�rkischen Landschaft. K�ln, Graz 
1956, S. 43–53 (Mitteldeutsche Forschungen; 8) und Johannes Schultze: Die Mark Brandenburg. 
Band I, Berlin 1961, S. 69–71 (2., unver�nderte Auflage 1989).
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In die �lteste Zeit der deutschen Besiedlung f�hrt ein h�chst wertvolles Fundst�ck 
zur�ck, n�mlich ein kleines romanisches Kruzifix aus Bronze, das m�glicherweise 
auf einem Vortragekreuz befestigt war. Es geh�rt wahrscheinlich noch dem 12. 
Jahrhundert an und wurde zu Anfang des 20. Jahrhunderts an nicht genau bekann-
ter Stelle auf der Quitz�beler Feldmark gefunden. Heute geh�rt es zum Bestand 
des Prignitz-Museums in Havelberg und ist dort in der Ausstellung zu sehen. Die 
au�erordentliche Bedeutung dieses Fundes liegt in der Tatsache begr�ndet, da� 
irgendwelches Kircheninventar der Romanik in Prignitzer Dorfkirchen nicht erhal-
ten geblieben ist. Auch wenn die genaue Herkunft und urspr�ngliche Verwendung 
dieses Kruzifixes nicht zu kl�ren ist, bleibt es doch ein herausragendes Zeugnis aus 
der Zeit der Christianisierung, das bisher keineswegs seinem Rang entsprechend 
gew�rdigt wurde.12

Das �lteste ortsgeschichtliche Zeugnis ist der Name Quitz�bel. Die sprachge-
schichtlichen Deutungsversuche gehen davon aus, da� in dem ersten Teil des Orts-
namens der Name der Familie von Quitzow enthalten ist, das Dorf also urspr�ng-
lich Quitzowsh�vel gehei�en h�tte. Der zweite Bestandteil des Namens deutet mit 
ziemlicher Sicherheit auf niederl�ndische Siedler hin, die das Wort „H�vel“ = 
kleinere Bodenerhebung, H�gel mitgebracht haben.13 Dies gilt im �brigen auch f�r 
den Flurnamen „M�sche“, der sich bis zum heutigen Tage in Quitz�bel erhalten 
hat. Da� nun die Quitzows namengebend f�r den Ort gewesen sind, d�rfte aber 
keineswegs so sicher sein, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Hierf�r 
lassen sich mehrere Gr�nde anf�hren: Zun�chst wird es die Regel gewesen sein, 
da� die eingewanderten Familien des niederen Adels den Namen des Ortes annah-
men, an dem sie ihren Stammsitz hatten, und nicht umgekehrt. Dies trifft eben auch 
auf die Quitzows zu, wenngleich sie ihren Stammsitz in der N�he von Perleberg 
um 1384 verlie�en und stattdessen in der Nachfolge der Familie von Stendal die 
D�rfer R�hst�dt, B�low und Gnevsdorf als Lehen der Havelberger Bisch�fe �ber-
nahmen. Ausdr�cklich als in Quitz�bel ans�ssig sind die Quitzows erst 1414/15 be-
zeugt. Zudem geh�rte Quitz�bel mit ziemlicher Sicherheit zu der sogenannten terra 
Nitzow, die den Havelberger Bisch�fen unterstand.14 Die Besiedlung dieses Gebie-
tes nach dem Wendenkreuzzug von 1147 d�rfte also vor allem ein Werk der Bi-
sch�fe gewesen sein. Von den Quitzows wird aber angenommen, da� sie als 

12 Eine Abbildung des recht unscheinbaren St�ckes ohne Herkunftsangabe in: Von Dudo bis Anselm. 
Jubil�umsschrift anl��lich der Domweihe im Jahre 1170. Havelberg 1995, S. 16. Zur Sache ver-
gleiche Jochen Reinecke: Der romanische Kruzifixus von D�bbelin (1110–1130). In: Jahresbericht 
des altm�rkischen Vereins f�r vaterl�ndische Geschichte 75 (2003), S. 212–230 m. Abb.

13 Sophie Wauer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 6: Die Ortsnamen der Prignitz. Weimar 1989, 
S. 201–202 und Lieselott Enders: Herrschaft und Siedlung in der Prignitz im Hochmittelalter. In: 
Jahrbuch f�r brandenburgische Landesgeschichte 47 (1996), S. 7–48 (besonders S. 11). Betr. M�-
sche siehe Wauer 1989, S. 440.

14 Walther Luck: Die Prignitz, ihre Besitzverh�ltnisse vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. M�nchen, 
Leipzig 1917, S. 21 (Ver�ffentlichungen des Vereins f�r Geschichte der Mark Brandenburg).
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Lehnsleute der Edlen Herren Gans in die Prignitz kamen. Es ist also durchaus m�g-
lich, da� auch der Ortsname Quitz�bel, ebenso wie Quitzow, den slawischen Per-
sonennamen „Quitz (Kvic)“ enth�lt.15 F�r diese Deutung spricht im �brigen auch 
der Umstand, da� es weitere Orte mit demselben Wortstamm gibt, die mit Sicher-
heit keine Beziehungen zu der Familie von Quitzow hatten, n�mlich Quitzenow bei 
Teterow und Quitzerow bei Demmin. Daf�r, da� Quitz�bel gleichwohl eine deut-
sche Ansiedlung ist, spricht der Umstand, da� eine slawische Besiedlung arch�olo-
gisch nicht nachgewiesen ist. Der zweite Bestandteil des Ortsnamens ist eine gl�n-
zende Best�tigung f�r die These, da� niederl�ndische Kolonisten offenbar gezielt 
angeworben wurden, um durch den Deichbau die Regionen beiderseits der Elbe 
�berhaupt erst dauerhaft bewohnbar zu machen. Bischof Anselm von Havelberg,
auf dessen herausragende Pers�nlichkeit hier nicht ausf�hrlicher eingegangen wer-
den kann, erwirkte von K�nig Konrad III. im Jahre 1150 neben der Best�tigung 
seines Bistums auch das Privileg, Kolonisten jeglicher Herkunft („colonos de qua-
cunque gente“) anzuwerben.16 Die T�tigkeit dieser f�r uns namenlosen Siedler war 
die Voraussetzung sowohl f�r den Landesausbau als auch f�r die wirtschaftliche 
Existenz des Bistums Havelberg. Ein um 1158 erfolgter Aufruf des Markgrafen 
Albrechts des B�ren wandte sich nach dem Bericht des Chronisten Helmold von 
Bosau gezielt nach Utrecht und an die Bewohner von Holland, Seeland und Flan-
dern.17 Dies wurde von den Bisch�fen ausdr�cklich unterst�tzt, um die Zahl der 
Kirchen und die Zehnteinnahmen zu vermehren. Da� diese Einwanderung nicht in 
das Reich der Legende geh�rt, zeigen nicht nur einzelne urkundliche Zeugnisse 
und die Landschaftsbezeichnung „Fl�ming“, sondern eben auch einige sprachge-
schichtlich fa�bare Zeugnisse in Altmark und Prignitz. Markante Daten dieser Zeit 
sind zun�chst das Jahr 1160, in welchem Albrecht der B�r den Johanniterorden in 
Werben beschenkte, unmittelbar gegen�ber von Quitz�bel. Am 16. August 1170 
schlie�lich wurde der Havelberger Dom unter Bischof Walo feierlich durch Erzbi-
schof Wichmann von Magdeburg und unter Anwesenheit Albrechts des B�ren 
eingeweiht.18 Man wird also davon ausgehen k�nnen, da� die erste Besiedlung der 
D�rfer um 1200 bereits abgeschlossen war.
Dem Landesausbau folgte unmittelbar auch die Kirchen- und Pfarrorganisation. Da 
es zu diesen Vorg�ngen noch weniger urkundliche Zeugnisse gibt als zu dem Ge-

15 Ein Personenname Otto Quitz ist 1375 in der Uckermark bezeugt, siehe Johannes Schultze: Das 
Landbuch der Mark Brandenburg von 1375. Berlin 1940, S. 235 und 263.

16 Adolph Friedrich Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis, Band A II (1842), S. 438. Johan-
nes Schultze: Die Prignitz. Aus der Geschichte einer m�rkischen Landschaft. K�ln, Graz 1956, S. 
46–47. Lieselott Enders 1996 (wie Anm. 13), S. 9.

17 Hermann Krabbo / Georg Winter: Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus askanischem 
Hause. Berlin-Dahlem (1910–)1955, Nr. 299. Schultze 1956 (wie Anm. 16), S. 47. Enders 1996 
(wie Anm. 13), S. 9.

18 Siehe zuletzt dazu Lutz Partenheimer: Albrecht der B�r. Gr�nder der Mark Brandenburg und des 
F�rstentums Anhalt. K�ln, Weimar, Wien 2001, S. 179–181.
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schehen des Landesausbaus, lassen sich auch hierzu nur Vergleiche mit anderen 
Landschaften anstellen oder R�ckschl�sse aus sp�terer Zeit ziehen. Die Forschung 
geht heute davon aus, da� in einer sehr fr�hen Phase der Besiedlung Gro�parochi-
en vorherrschten, in denen mehrere D�rfer einer Zentralkirche zugeordnet waren. 
Beispiele f�r diesen archaischen Zustand lassen sich f�r die Prignitz unter anderem 
in Putlitz, Lenzen und Cumlosen finden, ohne da� genauere Gr�nde erkennbar 
sind, weshalb diese Entwicklungsstufe in jenen Regionen nicht �berwunden wurde. 
Mit zunehmender Dichte der Besiedlung setzte sich jedoch das Prinzip der Klein-
parochie durch, so da� fast jedes Dorf seine eigene Kirche erhielt und eine Pfarrei 
nur ein bis maximal drei D�rfer umfa�te. Das Prinzip der Kleinparochie, das die 
kirchliche Arbeit durch die vorhandenen Geb�ude im �brigen bis in die Gegenwart 
pr�gt, verdankte sich offensichtlich nicht den Pr�monstratensern, sondern vielmehr 
den eingewanderten Siedlern. Bei der Gr�ndung der Kirchen und Pfarreien wurden 
diese regelm��ig mit Land und Abgaben ausgestattet, so da� f�r ihren Unterhalt 
analog zu einer Stiftung auf Dauer gesorgt war. In der Prignitz war es die Regel, 
da� die Pfarreien mit 1 oder 2 Hufen Land ausgestattet wurden.19 Wie aus den 
Visitationsabschieden hervorgeht, besa� die Pfarre Quitz�bel jedenfalls 2 Hufen.20

Dasselbe galt f�r die in der n�heren Umgebung gelegenen Pfarrstellen R�hst�dt, 
Breddin, Nitzow und Sch�nhagen, w�hrend Netzow nur 1 Hufe, Legde aber sogar 
3 Hufen besa�.
Aus der Ersterw�hnung des Ortes Quitz�bel im Jahre 1310 erfahren wir �ber das 
Dorf selbst praktisch nichts. In der nur abschriftlich �berlieferten Urkunde vom 14. 
August 1310 (in vigilia assumpcionis beate Marie virginis) erteilte der letzte aska-
nische Markgraf Woldemar der Gewandschneidergilde in Havelberg gewisse Vor-
rechte.21 Demnach durften Fremde oder in der Stadt wohnende Weber das Tuch 
nur unzerschnitten verkaufen. Unter den Zeugen erscheint kein einziger Adliger 
der Prignitz, sondern vielmehr der Hofstaat des Markgrafen. Genannt werden Graf 
Busso von Lindow, die Ritter Henning von Stegelitz und Seele, der Propst Hein-
rich von Gransee und der Hofmarschall Redeke [von Redern]. R�ckschl�sse auf 
das Dorf lassen sich daher nicht ziehen. Man wird aber davon ausgehen k�nnen, 
da� in Quitz�bel eine nennenswerte Burg existierte, auf der der Markgraf Station 

19 Enders 1996 (wie Anm. 13), S. 16–18 und Lieselott Enders: Die Prignitz. Geschichte einer kurm�r-
kischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert. Potsdam 2000, S. 43 und 101–107 mit wei-
terf�hrender Literatur. Sehr anschauliche Beispiele zum Proze� der Kirchengr�ndungen in der Pa-
rochie L�hnde (Di�zese Hildesheim) siehe Michael Erbe: Pfarrkirche und Dorf. Ausgew�hlte Quel-
len zur Geschichte des Niederkirchenwesens in Nordwest- und Mitteldeutschland vom 8. bis zum 
16. Jahrhundert. G�tersloh 1973, S. 35–40 (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte; 19).

20 Victor Herold: Die brandenburgischen Kirchenvisitations-Abschiede und -Register des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts. Bd. 1. Die Prignitz. Berlin 1931, S. 593.

21 Riedel (wie Anm. 16) A III, S. 287–288 (als Transsumpt in Urkunden von 1365 und 1441); Krabbo 
/ Winter 1910 (wie Anm. 17), S. 594 Nr. 2176. Der Familienname des Hofmarschalls nach Johan-
nes Schultze: Die Mark Brandenburg. Band I, Berlin 1961, S. 236 und 239.
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machen konnte. Ob diese Burg schon damals den Quitzows unterstand, bleibt eine 
reine Mutma�ung. Die Existenz einer Burg d�rfte auch deshalb nicht unwahr-
scheinlich sein, weil das Gegen�ber zu der alten Festung Werben eine gewisse 
strategische Bedeutung gehabt haben wird. Wie zu jener Zeit die Quitz�beler Kir-
che ausgesehen haben k�nnte, ist ebenso wenig bekannt wie das Patrozinium, das 
ohnehin nur von sehr wenigen Dorfkirchen �berliefert ist.
Auch �ber die 1539 eingef�hrte Reformation liegen keine n�heren Nachrichten 
vor. Einen genaueren Einblick in die kirchlichen Verh�ltnisse gew�hren uns erst 
die aus den Jahren 1545, 1581 und 1600 �berlieferten Visitationsabschiede. Ohne 
hier auf ihren Inhalt n�her einzugehen, l��t sich durch Vergleich mit anderen D�r-
fern jedenfalls feststellen, da� die Kirchen des Pfarrsprengels Quitz�bel finanziell 
au�erordentlich schlecht ausgestattet waren (vgl. unten Kapitel 4.1.).
Im Jahre 1621 wechselte das Schlo� Quitz�bel seinen Besitzer und ging an die 
Familie von B�low �ber. Allerdings verblieb die H�lfte des Dorfes im Besitz der 
Familie von Quitzow in R�hst�dt. Dieser Zustand blieb bestehen bis zum Ausster-
ben der Eldenburger Linie der Quitzows und dem damit verbundenen Heimfall des 
Lehens an den K�nig im Jahre 1719. Erst 1723 konnte die Familie von B�low 
durch Tausch mit Friedrich Wilhelm von Grumbkow als dem neuen Besitzer von 
R�hst�dt auch die andere H�lfte des Dorfes Quitz�bel erwerben und damit die 
Herrschaft wieder in einer Hand vereinigen.22

Unterdessen hatte freilich der 30j�hrige Krieg auch Quitz�bel hart getroffen. Nach 
dem sogenannten Landreiterbericht lebten 1652 nur noch 22 m�nnliche Personen 
einschlie�lich Kindern im Ort, von denen wiederum nur noch ein Teil aus Quitz�-
bel geb�rtig war.23 Da zu derselben Zeit in Legde 40 Personen, in Klein L�ben 36, 
in R�hst�dt 58, in B�low 25 und selbst in Gnevsdorf 33 Personen lebten, wird man 
davon ausgehen k�nnen, da� Quitz�bel besonders stark in Mitleidenschaft gezogen 
worden war. Dasselbe gilt zweifellos auch f�r Lennewitz (17 Personen) und Rod-
dan (7 m�nnliche Personen). Weitere Einzelheiten zu den wirtschaftlichen Verh�lt-
nissen, auf die hier nicht n�her eingegangen werden kann, ergeben sich f�r das Jahr 
1686 aus dem Prignitz-Kataster.24 Demnach bestand die Quitz�beler Dorfbev�lke-
rung in ihrem Kern aus 12 H�fnern (einschlie�lich des Lehnschulzen), 11 Koss�ten 
und 3 K�tnern. Beide Quellen – Landreiterbericht und Prignitz-Kataster – sind im 
�brigen zugleich die �ltesten Einwohnerverzeichnisse, da die Kirchenb�cher erst 
mit dem Jahr 1739 beginnen.

22 Lieselott Enders: Historisches Ortslexikon f�r Brandenburg. Teil I: Prignitz. 2., �berarb. und we-
sentl. erw. Aufl. Weimar 1997, S. 704 mit zahlreichen weiteren Details zur Ortsgeschichte.

23 Johannes Schultze: Die Prignitz und ihre Bev�lkerung nach dem drei�igj�hrigen Kriege. Perleberg 
1928, S. 20–21 (auch als Reprint, Perleberg 2006).

24 Werner Vogel (Hrsg.): Prignitz-Kataster 1686–1687. K�ln, Wien 1985, S. 379–380 (Mitteldeutsche 
Forschungen; 92).
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Das Jahr 1713 zeichnete sich nicht nur schlechtes Wetter, eine schlechte Ernte und 
gro�es Viehsterben aus, sondern brachte auch den Ausbruch der Pest in Quitz�bel 
mit sich. Innerhalb von wenigen Tagen starben 23 Personen, deren Namen freilich 
in Ermangelung von Kirchenb�chern aus dieser Zeit unbekannt bleiben.25 Offenbar 
wurden drakonische Ma�nahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung der Seuche 
zu verhindern. In einer Instruktion K�nig Friedrich Wilhelm I., die er wegen seiner 
geplanten Abwesenheit am 18. August 1714 erlie�, hei�t es: „8. Pungt, da Ghott 
vor sey, wenn die Pesth sollt ... im Land kommen, soll man D�rfer und St�dt gleich 
schlie�en, so wie ich auch habe Quitzoffel schlie�en lassen, und das Land mu� 
anstaldt machen das die gesunden nicht verhungern.“ Noch einmal hei�t es in einer 
Instruktion vom 26. April 1715: „Da Ghott vor sey sollte wegen der Pesth etwas zu 
f�rchten sein, so sollen sie Postierung machen und alles einschlie�en wie in Quit-
zoffel.“26 Vermutlich war insbesondere durch den Schiffsverkehr auf der Elbe und 
Havel die Gefahr der Ausbreitung besonders gro�. Aus dem Text der Instruktion 
wird man entnehmen d�rfen, da� das Dorf durch milit�rische Zwangsma�nahmen 
unter Quarant�ne gestellt wurde.
Ein weiteres markantes Ereignis war der erneute Wechsel der Herrschaft im Jahre 
1791, als die urspr�nglich b�rgerliche Familie von Gansauge f�r relativ kurze Zeit 
das Gut erwarb. 1822 vernichtete eine gro�e Feuersbrunst fast das gesamte Dorf. 
1824 erwarb schlie�lich die Familie von Jagow das Rittergut, das bis 1945 in ihrem 
Besitz verblieb. Ein schwerwiegender Deichbruch sch�digte 1830 insbesondere das 
kirchliche Grundverm�gen, da durch die �berschwemmungen gro�e Teile des 
Pfarrackers versandeten und dadurch ihre Ertragskraft verloren. In der ersten H�lf-
te des 19. Jahrhunderts wuchs auch die Bev�lkerung stark an und erreichte im 
Jahre 1864 mit 792 Einwohnern (Gemeindebezirk: 565 Personen, Gutsbezirk: 227 
Personen) ihren H�hepunkt.27 Eine ungef�hre Vorstellung von Armut und Wohl-
stand der einzelnen D�rfer zu dieser Zeit gibt die sehr detaillierte Statistik der 
Bodenqualit�ten und der Grundsteuer-Reinertr�ge. Diese Steuerertr�ge, beziffert in 
Silbergroschen je Morgen, betrugen f�r den Gemeindebezirk Quitz�bel 22 sgr., f�r 
den mit etwas besseren B�den ausgestatteten Gutsbezirk 35 sgr. Deutlich besser 
gestellt waren von den umliegenden Ortschaften R�hst�dt (Gemeinde: 63 sgr., Gut 

25 Rudolf Zenkner: Ortschronik der Gemeinde Legde. [Legde] 1977, S. 31 (mschr.). Die zugrundelie-
gende Chronik des Legder Pfarrers Balthasar Rhau geh�rt leider zu den ungekl�rten Verlusten des 
Pfarrarchivs Legde.

26 Quelle unbekannt, zitiert nach einer Abschrift wohl eines Aufsatzes von F. Wienecke. Pest, Fleck-
fieber und Ruhr waren im fr�hen 18. Jahrhundert auch in der Prignitz keine Seltenheit, siehe Enders 
2000 (wie Anm. 19), S. 1172.

27 Die Ergebnisse der Grund- und Geb�udesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Potsdam. Hrsg. 
vom K�niglichen Finanzministerium. Berlin 1867, Abschnitt Kreis Westpriegnitz, S. 26. Auf diese 
Quelle (Exemplar im Domstiftsarchiv Brandenburg: D 738) sei ausdr�cklich hingewiesen, weil sie 
im Gegensatz zu zahlreichen anderen statistischen Quellen nicht f�r das Historische Ortslexikon 
herangezogen worden ist. Die folgenden Ausf�hrungen beruhen auf den dort in Spalte 75 genann-
ten Grundsteuer-Reinertr�gen f�r s�mtliche Liegenschaften der jeweiligen Gemarkung.
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68 sgr.), Gnevsdorf (57 sgr.), Lennewitz (52 sgr.) und auch Nitzow (42 sgr.) und 
Legde (41 sgr.). Am untersten Ende der Skala rangierte mit 13 sgr. wegen seiner 
Sandb�den und Waldungen das Dorf Roddan.
1876 konnte, wenn auch in einer sehr sparsamen Vorgehensweise, die Dorfkirche 
Quitz�bel umgebaut werden, die dadurch im �u�eren und Inneren ihre heutige 
Gestalt gewonnen hat. 1887 besuchte auch, wie noch n�her auszuf�hren sein wird, 
Theodor Fontane Wilsnack, Quitz�bel und R�hst�dt und schrieb �ber die Familie 
von Quitzow. Zu erw�hnen bleibt ferner der Neubau der Schule (1894) und die 
Errichtung der ersten beiden Wehre (1937), die die Havelniederung vor Hochwas-
ser sch�tzen.
Im Fr�hjahr 1945 wurde auch Quitz�bel durch seine N�he zur Elbe zum Schau-
platz der chaotischen Zust�nde gegen Ende des Krieges. In den Wochen zuvor 
waren die Orte auf dem rechten Elbufer noch durch amerikanische Gesch�tze be-
schossen worden.28 Durch den Beschu� wurden vereinzelt Geb�ude besch�digt, in 
Quitz�bel starben zwei Frauen und ein �lterer Mann durch Granatsplitter. Ein ame-
rikanischer Zeitzeuge beschrieb die Lage am 1. Mai 1945 folgenderma�en: „East 
of the Elbe, hordes of German soldiers and civilians, in every stage of organisation 
and disorganisation, were streaming toward the river and frantically trying to get 
across. As the Red Army neared, this mass flight became the last sign of life of the 
German Army. Men and women flung themselves into the swift current, many of 
them unsuccessfully, seeking some way across.”29 Noch am 2. Mai sollen nach 
dieser Quelle fast 16.000 deutsche Soldaten an das westliche Ufer der Elbe �berge-
setzt sein. Eines der sicher zahlreichen Zusammentreffen zwischen sowjetischen 
und amerikanischen Truppen fand �brigens am Nachmittag des 2. Mai in der N�he 
von B�low statt.
Durch den Zustrom von Fl�chtlingen erreichte Quitz�bel 1946 mit 749 Personen 
die zweith�chste Einwohnerzahl seiner Geschichte. Im Zuge der fortgesetzten 
wasserbaulichen Ma�nahmen konnte 1954 auch das Neuwerbener (dritte) Wehr in 
Betrieb genommen werden. Zwei Jahre sp�ter wurde der Gnevsdorfer Vorfluter 
vollendet, durch den die M�ndung der Havel in die Elbe von Quitz�bel weg verlegt 
worden ist. Ein wichtiger Einschnitt war schlie�lich die Aufl�sung der Zentral-
schule im ehemaligen Gutshaus, die 1981 zugunsten der Wilsnacker Schulen er-
folgte. Das Gutshaus selbst wurde bis 1990 als Lehrlingswohnheim genutzt.
Im Zuge der vom Land Brandenburg angestrebten Kommunalreform, wonach 
rechtlich selbst�ndige Gemeinden nicht weniger als 500 Einwohner umfassen sol-
len, wurden mit Wirkung vom 31. M�rz 2002 die Gemeinden Legde (mit Roddan 
und Lennewitz) und Quitz�bel zu einer neuen Gemeinde Legde/Quitz�bel verei-

28 F�r Legde siehe Kurt Glass: Wo liegt Legde ? [Bad Krozingen: Selbstverlag 2000], S. 25–29.
29 Theodore Draper: The 84th Infantry Division in the battle of Germany November 1944 – May 

1945. New York 1946, S. 246. Den Hinweis auf diese seltene Quelle verdanke ich Herrn Dr. Det-
loff von Winterfeld in Gummern.
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nigt.30 Ob dieser Vorgang – trotz der erfolgten Abstimmung im Grunde genommen 
eine Zwangsma�nahme – f�r beide traditionell sehr verschiedene Orte von Nutzen 
sein wird, mu� eine sp�tere Zeit beurteilen.
Die Mentalit�t des Dorfes, in der auch das Plattdeutsche zumindest in Resten le-
bendig geblieben ist, hat einen sehr treffenden Ausdruck durch die modernen In-
schriften in der Gastst�tte Haveleck (Familie Bauer) gefunden. �ber dem Eingang 
wurde der Besucher kurz und b�ndig mit folgendem Spruch empfangen: „Erst mok 
din Sach, denn drink und lach.“ In der Gaststube selbst war an der Wand zu lesen: 
„Wer Du ok bist, is janz ejaol – biste jem�tlich, denn sett Di daol.“ Leider ist die-
ser Spruch bei einer Renovierung im Jahre 2001 beseitigt worden.
Abschlie�end seien noch die wichtigsten kartographischen Zeugnisse genannt, die 
eine hervorragende Quelle f�r die schwierigen naturr�umlichen Gegebenheiten 
rund um Quitz�bel sowie f�r die Ver�nderung des Landschaftsbildes und der Sied-
lungsstruktur im 18. bis 20. Jahrhundert sind. Die �lteste Darstellung ist eine leider 
undatierte Karte mit dem Titel: „Situation der Gegend an der Elbe und Havel bey 
deren Zusammenfluss ohnweit Werben“, die (wegen des wiederaufgebauten Dor-
fes Dahlen) in die Zeit um 1760 geh�rt und in der Staatsbibliothek Berlin �berlie-
fert ist (Kart. N 16-7).31 Quitz�bel erscheint auf dieser Karte – eine hinreichende 
Genauigkeit der Darstellung vorausgesetzt – eindeutig als Runddorf, dessen Aus-
dehnung noch nicht �ber die Wegegabelung der Havelberger und Werbener Stra�e 
hinausreicht. Ein noch genaueres Bild der Dorfanlage ergibt sich aus einem Plan 
des Jahres 1774, der sich nur in einer modernen Umzeichnung erhalten hat.32 Auf 
dieser Zeichnung ist besonders deutlich zu sehen, da� die sekund�re Vergr��erung 
des Gutes die urspr�nglich geschlossene Runddorfanlage gesprengt hat. Zudem 
sind erste Ans�tze f�r die Entstehung der Werbener Stra�e zu erkennen. Die weite-
re Ausdehnung des Dorfes im Zuge des bereits erw�hnten Bev�lkerungswachstums 
in der ersten H�lfte des 19. Jahrhunderts erfolgte entlang den bereits bestehenden 
Hauptverkehrswegen, n�mlich an der Werbener Stra�e, dann auch an der Havel-
berger Stra�e (noch heute als das „nei’ D�rp“ benannt) und an der heutigen Lin-
denstra�e. Auch der Dorfbrand von 1822 wird dazu beigetragen haben, das ur-
spr�ngliche Siedlungsbild zu ver�ndern und die bebaute Fl�che des Dorfes zu 
vergr��ern. 

30 Amtsblatt f�r das Amt Bad Wilsnack / Weisen 7 (2002) Nr. 6 vom 19. Juni, S. 5.
31 Die gesamte Karte ist abgebildet in: Das Bild der Alten Marck. Die Altmark in historischen Land-

karten. Text: Ulrich Kalmbach. Salzwedel 1994, S. 28. Vgl. hier Abb. 1 auf S. 213. Weitere, sehr 
wichtige kartographische Zeugnisse sind neuerdings publiziert in: Die Vermesser am Fluss. Was 
historische und aktuelle Vermessung und Kartographie zum Biosph�renreservat Flusslandschaft 
Elbe-Brandenburg erz�hlen. Potsdam 2009 (besonders S. 21, 32, 38, 40, 47, 64–65, 95 und 103).

32 Jens Andreas Bendixen: Verlagerung und Strukturwandel l�ndlicher Siedlungen. Ein Beitrag zur 
Siedlungsgeographie ausgehend von Untersuchungen in der s�dwestlichen Prignitz. Kiel 1937, S. 
24 (Schriften des Geographischen Instituts der Universit�t Kiel; Band VII, Heft 2). Vgl. hier S. 215.
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Von gr��ter Wichtigkeit ist schlie�lich das sorgf�ltig gezeichnete Urme�tischblatt 
aus dem Jahre 1843 (Abb. 2 auf S. 214).33 Als markante Orientierungspunkte sind 
an der Stra�e nach Lennewitz zwei Windm�hlen zu erkennen, am rechten Karten-
rand dagegen das Stemmwehl und das Seggebergsche Wehl. Der Ort selbst ist 
durch den gro�en Gutspark sowie durch eine zunehmende Bebauung an der Havel-
berger und an der Werbener Stra�e gekennzeichnet. An dem heute nicht mehr 
existierenden Wachthaus ist der Verlauf des Deiches zu ersehen, der im wesentli-
chen auch die Grenze der beackerten Feldmark darstellt. Akribisch ins Bild gesetzt 
ist ferner der alte Zusammenflu� von Havel und Elbe, der noch vor Kr�gerswerder 
erfolgte. Ebenso eingezeichnet sind die F�hrverbindungen �ber Havel und Elbe, 
die (bis ca. 1974) die Anbindung an die Stadt Werben sicherstellten. 

33 Urme�tischblatt Nr. 3137 von Werben (Elbe), Ma�stab 1 : 25.000, koloriert. Die Originale befin-
den sich in der Staatsbibliothek Berlin. Der hier abgebildete Ausschnitt nach dem Reprint, Potsdam 
2007 (Exemplar im Domstiftsarchiv Brandenburg: P 1050 A 1).
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1.3. Zur Verwaltungsgeschichte des Pfarrsprengels

Quitz�bel war seit dem Mittelalter eine Pfarrkirche (mater), der die Tochterkirchen 
Lennewitz und Roddan zugeordnet waren. Dieser Umfang des Pfarrsprengels ist 
bis in das 20. Jahrhundert unver�ndert geblieben. Quitz�bel geh�rte seit der Re-
formation zur Superintendentur Havelberg (Stadt), seit 1878 zum damals vereinig-
ten Kirchenkreis Havelberg-Wilsnack (vgl. Historisches Ortslexikon 1962, S. 301–
302). Das Patronat kam seit jeher dem Gut Quitz�bel und R�hst�dt zu. Demnach 
waren die Patrone bis 1621 die Familie von Quitzow, bis 1791 die Familie von B�-
low (davon bis 1719 gemeinsam mit v. Quitzow), bis 1824 die Familie von Gans-
auge und seit 1824 die Familie von Jagow.
Die Pfarrstelle Quitz�bel wurde 1965 aufgehoben und in eine Pastorinnenstelle 
umgewandelt. Gleichzeitig wurden die Kirchengemeinden Lennewitz und Roddan 
dem Pfarrsprengel Legde zugeordnet. Die endg�ltige Aufteilung des urspr�ngli-
chen Pfarrsprengels Quitz�bel erfolgte im Jahre 1977. Die Kirchengemeinde Rod-
dan wurde nun mit der Kirchengemeinde Legde zu der neuen Kirchengemeinde 
Legde-Roddan vereinigt. Die Kirchengemeinden Quitz�bel und Lennewitz wurden 
zum 1. Juli 1977 zu der einen Kirchengemeinde Quitz�bel-Lennewitz vereinigt 
und zugleich dem Pfarrsprengel Legde-Roddan zugeordnet, obwohl auch die Pfarr-
stelle Legde seit 1966 nicht mehr besetzt war. 1983 wurde die verwaiste Pastorin-
nenstelle Quitz�bel auch formell aufgehoben und der Pfarrsprengel Legde-Roddan 
mit Quitz�bel-Lennewitz dem Pfarrsprengel Nitzow einverleibt. Nach der Wieder-
herstellung der Lennewitzer Kirche wurde die Vereinigung von Quitz�bel und 
Lennewitz jedoch auf Wunsch der Lennewitzer Gemeindeglieder zum 1. Januar 
1994 wieder r�ckg�ngig gemacht.34 Die pfarramtliche Verwaltung hat in dieser 
Zeit mehrfach gewechselt: 1971 bis 1982 war das Pfarramt Nitzow zust�ndig, 1982 
bis 1985 das Pfarramt Havelberg (Stadt), von 1985 bis 1994 wiederum das Pfarr-
amt Nitzow, seit dem 1. Oktober 1994 das Pfarramt II in Bad Wilsnack, seit dem 
15. Dezember 2000 das Pfarramt R�hst�dt. Die dauerhafte Zuordnung zu einem 
der genannten Pfarrsprengel wurde erst zum 1. August 2000 vollzogen. Mit Urkun-
de dieses Datums wurden die zum Kirchenkreis Havelberg-Pritzwalk geh�renden 
Kirchengemeinden Abbendorf, B�low, Klein L�ben, Legde-Roddan, Lennewitz, 
Quitz�bel und R�hst�dt dauernd zum Pfarrsprengel R�hst�dt verbunden. Zugleich 
wurde der schon nicht mehr besetzte Pfarrsprengel Nitzow aufgehoben und dessen 
Pfarrstelle formell auf den Pfarrsprengel R�hst�dt �bertragen.35 Zum 1. August 
2007 wurde schlie�lich auch die Kirchengemeinde Gro� L�ben, die rund drei�ig 

34 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 1993, S. 273. Vgl. Enders 
1997 (wie Anm. 22), S. 495, 706 und 745 sowie die Urkunde in Qu 15/186.

35 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 2000, S. 108. Die Ausferti-
gungen der Urkunden f�r jede beteiligte Gemeinde befinden sich in der Registratur des Pfarramts 
R�hst�dt.
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Jahre lang von Bad Wilsnack aus verwaltet worden war, dem Pfarrsprengel R�h-
st�dt zugeordnet.36 Der jetzige Pfarrsprengel R�hst�dt umfa�t daher acht rechtlich 
selbst�ndige Kirchengemeinden mit elf Kirchd�rfern und damit genau dasjenige 
Gebiet, das den vier urspr�nglichen Pfarreien Klein L�ben, Legde, Quitz�bel und 
R�hst�dt entspricht.
Im R�ckblick bleibt festzuhalten, da� erst in der zweiten H�lfte des 20. Jahrhun-
derts die Jahrhunderte alten Strukturen der Parochien endg�ltig zerst�rt worden 
sind. Der im Vergleich zu fr�heren Zeiten chaotisch anmutende Wechsel der zu-
st�ndigen Pfarr�mter d�rfte mit einiger Sicherheit auch dem Gemeindeleben ab-
tr�glich gewesen sein. Die administrativen �nderungen in der Struktur der Pfarr-
sprengel hinkten freilich regelm��ig den tats�chlichen Verh�ltnissen hinterher. Es 
bleibt zu hoffen, da� wenigstens der gegenw�rtige Zustand in seiner historisch 
einigerma�en logischen Abgrenzung auf l�ngere Sicht Bestand hat. Angesichts 
kleiner werdender Gemeinden ist dies allerdings keineswegs sicher.
Diese Neuorganisation der Pfarrsprengel hat auch Konsequenzen f�r die Abgren-
zung der Pfarrarchive. Im Falle Quitz�bels wurde versucht, die Diskontinuit�t nach 
dem Tode der letzten Pfarrstelleninhaberin (1971) wenigstens teilweise in der Be-
standsbildung des Pfarrarchivs zu kompensieren. Wenngleich strenggenommen mit 
dem Jahr 1971 auch das Pfarrarchiv Quitz�bel h�tte geschlossen werden m�ssen, 
sind doch die laufenden Akten weiterhin diesem Bestand zugeordnet worden. Auf 
die wenigen im Pfarrarchiv Nitzow verbliebenen Akten wird im Anhang des Quit-
z�beler Findbuches verwiesen. Die Bestandsabgrenzung erfolgte nunmehr so, da� 
alle bis zum Ende des Jahres 2000 geschlossenen Akten dem Pfarrarchiv Quitz�bel 
zugeordnet wurden, welches damit einen abgeschlossenen Bestand bildet. Alle zu 
diesem Zeitpunkt noch kurrenten Akten der Registratur bilden sp�ter einen Teil des 
Pfarrarchivs R�hst�dt.37

36 Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 2007, 
S. 128.

37 Karlheinz Blaschke: Gutachten �ber die Behandlung von Akten, Registraturen und Archiven bei 
Ver�nderungen der kirchlichen territorialen Organisation. In: Allgemeine Mitteilungen der Arbeits-
gemeinschaft f�r das Archiv- und Bibliothekswesen in der evangelischen Kirche 1974 Nr. 2, S. 1–
4. Wiederabdruck in: Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg / Archivbericht Nr. 4 (1995), S. 
69–70.
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2.0. Das Pfarrarchiv
2.1. Zur Entwicklung des Archivbestands

In �lterer Zeit waren es ausschlie�lich die Kirchenb�cher, f�r deren F�hrung wie-
derholt Verordnungen erlassen wurden. Das Allgemeine Landrecht f�r die preu�i-
schen Staaten fa�te 1794 erstmals diese Bestimmungen in den Paragraphen 481 bis 
505 zusammen. Von geordneten Aktenarchiven nennenswerten Umfangs konnte zu 
jener Zeit h�chstens in den st�dtischen Pfarren und Inspektionen die Rede sein. Ein 
bemerkenswertes Beispiel ist das „Repertorium der Dom Havelbergischen Inspec-
tions-Registratur“, das bereits im Jahre 1759 von dem dortigen Inspektor Samuel 
Christian K�ster angelegt worden ist.38

In der ersten H�lfte des 19. Jahrhunderts erschienen innerhalb und au�erhalb Preu-
�ens mehrere gedruckte Anleitungen zur Pflege der kirchlichen Registraturen, die 
in einem umf�nglichen Buch von Wilhelm Werner Johann Schmidt aus dem Jahre 
1843 ihren vorl�ufigen H�hepunkt erreichten.39 Ohne Frage war die Entstehung 
dieser Literatur bedingt sowohl durch die zunehmend dichter werdende Verwal-
tung als auch durch die sich ausdehnenden T�tigkeitsfelder der Geistlichen. An 
einen einheitlichen Registraturplan war freilich noch lange nicht zu denken.
Am 30. Juni 1826 erlie� die K�nigliche Regierung in Potsdam das erste Mal eine 
Verordnung, die die Anlegung von Pfarr-Registraturen zum Gegenstand hatte.40

Diese Verordnung hatte folgenden Wortlaut: „Der Bestimmung des K�nigl. Hohen 
Ministerii der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten gem��, wird es hiermit 
s�mmtlichen Herren Pfarrern zur unerl��lichen Pflicht gemacht, �ber alle densel-
ben von den ihnen vorgesetzten Beh�rden mitgetheilten Verf�gungen etc. vollst�n-
dige Aktenst�cke, und �ber letztere vollst�ndige Registraturen anzulegen, diese 
auch bei ihrem Abgange den Amtsnachfolgern mittelst vollst�ndigen Verzeichnis-
ses abzuliefern. Die Herren Superintendenten haben auf die genaue Befolgung 
dieser Vorschrift ihr vorz�gliches Augenmerk, namentlich, wie auch schon vorge-
schrieben ist, bei den Kirchen- und Schulvisitationen, so wie auch bei den Ueber-
gaben der Pfarren zu richten, und da� dies geschehen, in den resp. Visitations- und 
Uebergabe-Verhandlungen zu vermerken. Den Herren Superintendenten ist es aus 
ihren Registraturen �berdies bekannt, welche Verf�gungen an die Herren Prediger 
ihres Superintendentur-Bezirks ergehen; selbige haben daher L�cken in den Regi-

38 Depositum im Domstiftsarchiv Brandenburg: HBD-E 2/703.
39 Die Titel bei Uwe Czubatynski: Das kirchliche Archivwesen in Deutschland. Eine Literatur�ber-

sicht f�r Archivare, Historiker und Genealogen. Neustadt an der Aisch 1996, S. 15–17 (Ver�ffentli-
chungen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche; 21).

40 In der Literatur wird auch ein Ministerialreskript vom 16. Juni 1816 erw�hnt, das noch nicht ermit-
telt werden konnte, siehe Alexander Schmeling: Evangelische Pfarramtsagende, 3. Aufl., Berlin 
1889, S. 252. Weitere Quellennachweise bei Uwe Czubatynski: Ephoral- und Pfarrarchive. Ge-
schichte, Bestandsprofile und Perspektiven der Auswertung am Beispiel der Stadt Perleberg. In: 
Archivmitteilungen 42 (1993), S. 182–190, speziell S. 187–189.


