
Zur Geschichte der Prignitz – ein 
kurzer siedlungs-, kunst- und kultur-
geschichtlicher �berblick
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Die Prignitz ist eine der �ltesten Land-
schaften der Kurmark Brandenburg 
und liegt in ihrem �u�ersten Nordwe-
sten. Sie ist seit alters her auch Grenz-
region. Von hier aus nahmen im 10. 
Jahrhundert die Christianisierung und 
seit Mitte des 12. Jahrhunderts die 
deutsche Besiedlung der ostelbischen 
Gebiete ihren Anfang. Im Schutze von 
Burgen und Fl�ssen gr�ndeten zu-
n�chst die Bisch�fe von Havelberg und 
Brandenburg, die Edlen Gans, die Ed-
len von Plotho und die brandenburgi-
schen Markgrafen St�dte und auch 
Kl�ster in einer von zahlreichen Was-
serl�ufen, ausgedehnten W�ldern und 
fruchtbaren Flu�niederungen, sanften 
kornreichen und bewaldeten H�hen-
z�gen im Osten und der weitr�umi-
gen, herben Elbniederung im Westen 
gepr�gten Landschaft. Da� die Prignitz 
auf eine lange Geschichte zur�ckblik-
ken kann, beweisen neben den vielen 
vorchristlichen Fundpl�tzen und Grab-
h�geln auf den Feldmarken die zahllo-
sen mittelalterlichen Feldsteinkirchen 
in den D�rfern, die stolzen gotischen 
Stadtkirchen, Klosteranlagen und B�r-
gerh�user in Havelberg, Perleberg, Bad 
Wilsnack, Lenzen, Pritzwalk, Kyritz, 
Meyenburg, Heiligengrabe, Freyen-
stein, Wittstock und Stepenitz / Ma-
rienflie� und nicht zuletzt die ca. 100 
Rittersitze und Schl�sser mit ihren 
mehr oder weniger erhaltenen land-
schaftlich gestalteten Parkanlagen. Sie 
pr�gen bis heute in eindrucksvoller 
Vielfalt und Anmut das Gesicht der 
Prignitzer Kulturlandschaft, die von 
den hier lebenden Menschen in Jahr-

hunderten m�hevoller Aufbauarbeit 
geformt wurde.
Die naturr�umliche Gliederung der 
Prignitz ist das Ergebnis mehrmaliger 
Inlandeisvergletscherungen des quart-
�ren Eiszeitalters, und schon vor der 
deutschen Besiedlung im 12. Jahrhun-
dert bot sie besonders steinzeitlichen 
und schlie�lich germanischen V�lkern 
des nordischen Kulturkreises und sp�-
ter (etwa seit Mitte des 6. Jahrhun-
derts) dann auch wendischen St�m-
men g�nstige Siedlungsvoraussetzun-
gen, fast ausschlie�lich auf den Sand-
d�nen des Urstromtals der zahlreichen 
Flu�t�ler sowie den Talr�ndern. Die �l-
testen arch�ologischen Funde in der 
Prignitz (bei Hinzdorf) geh�ren der �l-
teren Steinzeit an (9.000-8.000 v. Chr.). 
Erst von der j�ngeren Steinzeit an 
wurde auch der Boden des Prignitzer 
Hochlandes landwirtschaftlich genutzt 
und in den Flu�niederungen Vieh ge-
z�chtet. Die Siedlungst�tigkeit er-
streckte sich dabei immer mehr auch 
auf die h�her gelegenen diluvialen 
Landfl�chen. Von den Gr�bern der 
j�ngeren Steinzeit ist in der Westpri-
gnitz allein das sogenannte „H�nen-
grab” bei Mellen erhalten. Der Chronist 
Johann Christoph Bekmann erw�hnte 
Anfang des 18. Jahrhunderts au�er in 
Mellen noch 3 weitere „H�nenbetten”
bei Bochin, Boberow und Br�ssow. Sie 
fielen letztlich dem Stra�en- und 
Scheunenbau zum Opfer.
In die Phase der fr�hen Bronzezeit 
(1.800-1.500 v. Chr.) f�llt in ganz Mit-
teleuropa der �bergang von der K�r-
per- zur Urnenbestattung mit den 
meist gleichf�rmig und wenig auf-
wendig angelegten Urnenflachgr�ber-
feldern. Die Prignitz (das sog. „Seddi-
ner Kulturgebiet” zwischen Elde und 
Dosse), in der sich neben Urnenfried-
h�fen eine bemerkenswerte Anzahl 
mehr oder weniger reich ausgestatteter 
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H�gelgr�ber befindet (u. a. auf den 
Feldmarken von Seddin, Wolfshagen, 
Bochin, Klockow, Bresch, Gro� Buch-
holz, Dallmin, Gl�wen, Grenzheim, 
Kletzke, Gadow, Dannenwalde, Gro� 
Linde), stellt hierbei allerdings eine 
Ausnahme dar. 
Die bekannteste und zugleich auch 
gr��te Grabanlage dieser Art im n�rd-
lichen Mittel- und s�dlichen Nordeu-
ropa ist das K�nigsgrab bei Seddin, 
ein gewaltiger, ca. 10 Meter hoher 
Grabh�gel mit einem Durchmesser 
von 64 Metern und einer aus Steinen 
gesetzten, im Innern mit Lehmputz 
verkleideten und reich bemalten Grab-
kammer von 2 Meter Durchmesser im 
Innern des aufgesch�tteten H�gels. 
Die in die erste H�lfte des 9. Jahrhun-
derts v. Chr., der �bergangszeit zur 
Eisenzeit, zu datierende Anlage ist in 
ihrer Art hinsichtlich der Gew�lbe-
technik und ihrer fundreichen Beiga-
benausstattung einzigartig und kennt 
keinerlei Vorbild n�rdlich der Alpen. 
Die Prignitz zeigt heute Kopien-S�tze 
der 1899 entdeckten Grabbeigaben im 
Prignitz-Museum Havelberg, im Stadt-
und Regionalmuseum Perleberg und 
im Schlo�museum Wolfshagen. 
�ber das Siedlungswesen der 
Jungbronzezeit geben Grabungen (u. a. 
in Viesecke und Perleberg) einigen 
Aufschlu�. Die Siedlungen hatten 
demnach zur damaligen Zeit die Form 
von Haufend�rfern. In der 
ausgehenden Bronzezeit scheinen auch 
erste befestigte Siedlungen entstanden 
zu sein, wof�r ein eindrucksvoller 
Burgwall in einer D�mnitz-Schleife bei 
Wolfshagen (die sog. 
„Schwedenschanze“) ein Beispiel ab-
gibt. Vom 2. bis 6. Jh. hielt eine allm�hli-
cheund nahezu vollst�ndige Abwan-
derung der germanischen Bev�lkerung 
aus ihren bisherigen Siedlungsgebieten 
nach Westen und S�dwesten an. Ihr 

folgte seit etwa Mitte des 6. Jh. die all-
m�hliche Einwanderung wendischer 
Stammesgruppen aus dem Osten. Von 
ihnen werden die Linonen 808 erstmals 
erw�hnt. Ihr Hauptort war Lenzen, wo 
eine gro�e Burg an dem wichtigen Elb-
�bergang zwischen Elde- und L�ck-
nitzm�ndung lag. Sie spielte in den 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen Franken, Wenden und Sach-
sen im 8. und 9. Jahrhundert eine be-
deutende Rolle und war im 10. Jahr-
hundert Sitz eines Stammesf�rsten. 
Die ber�hmte Schlacht bei Lenzen im 
Jahre 929 markiert den Beginn der er-
sten Phase der deutschen Ostexpansi-
on und der Christianisierung �stlich 
der Elbe. Damals besiegten die s�chsi-
schen Truppen die slawischen Heer-
scharen in einer vernichtenden 
Schlacht. Sie nahmen den alten Burg-
platz nun selbst in Besitz und gr�nde-
ten hier, wie andernorts in der Prignitz 
deutsche Befestigungen, sogen. Burg-
wadien, die sie allerdings nach dem 
gro�en Slawenaufstand im Jahre 983 
wieder aufgeben mu�ten.
Damals wurden auch die Dome der 
946/948 durch Kaiser Otto I. begr�n-
deten Bist�mer Havelberg und Bran-
denburg wieder zerst�rt. Erst der 
Wendenkreuzzug von 1147 erm�glich-
te die endg�ltige Christianisierung der 
Mark Brandenburg und ihren Lan-
desausbau. W�hrend Markgraf Al-
brecht der B�r die Hauptgebiete der 
sp�teren Mittelmark eroberte, wurde 
die Prignitz vom Bischof von Havel-
berg und kleineren Territorialherren 
eingenommen und besiedelt. Unter 
diesen war ein Ritter Johannes, der 
nach seinem altm�rkischen Besitz, der 
G�nseburg bei Pollitz, den �bernamen 
„Gans“ trug und ihn auf seine Nach-
fahren vererbte und die flugbereite 
Gans auch in ihrem Wappenschild 
f�hrten. Sie nannten sich je nach ihren 
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Besitzungen Gans von Wittenberge, 
Gans von Perleberg oder Gans zu Put-
litz. Das Freiherrengeschlecht hei�t 
noch heute Gans Edle Herren zu Put-
litz. Diese in der Fr�hzeit der Kolonisa-
tion durch Titel und Besitz herausra-
gende Familie wurde im Verlaufe des 
13. Jh. in ihrer Machtstellung mehr und 
mehr durch die erstarkende und sich 
festigende markgr�fliche Zentralge-
walt beschnitten. Als Gr�nder der 
St�dte Wittenberge, Perleberg und Put-
litz und schlie�lich des Zisterziense-
rinnen-Nonnenklosters Marienflie� 
(1231) hat sich dieses Geschlecht un-
ausl�schliche Verdienste erworben. 
Das Kerngebiet ihrer Territorialherr-
schaft lag an der Stepenitz. Wenn auch 
einige Besitzungen im Verlauf der Zeit 
verloren gingen, bewahrte sie doch bis 
zu ihrer Vertreibung und Enteignung 
1945 sieben G�ter in der Region.
Das Besiedlungswerk in der Prignitz 
glich einem gigantischen Baupro-
gramm. Nach den Rodungen gro�er 
dichter Waldgebiete und der Trocken-
legung von S�mpfen entstanden un-
z�hlige neue deutsche Bauernd�rfer, z. 
T. oft neben den alten wendischen 
Siedlungen, ferner zahlreiche Kirchen 
sowie feste Schutzburgen und Ritter-
sitze, die die Sicherheit des Landes zu 
gew�hrleisten hatten. Die ans�ssige 
wendische Bev�lkerung ging dabei 
allm�hlich in den eingewanderten 
neuen s�chsischen, fr�nkischen und 
niederl�ndischen Siedlerfamilien auf. 
Auf Grund namenkundlicher For-
schungen kann man davon ausgehen, 
da� von den 451 mittelalterlichen 
Ortsnamen 257 (57 %) wendisch, 169 
(37,5 %) deutsch und 20 (4,4 %) wen-
disch-deutsche Mischnamen (wie etwa 
Blesendorf, Gnevsdorf, Klenzendorf) 
sind, wobei bei den wendischen 
Ortsnamen �berwiegend angenommen 
wird, da� sie von den Neusiedlern 

vorgefunden und �bernommen wur-
den und das bei den deutschen Orts-
namen, �berwiegend wohl auch bei 
den Mischnamen, mit Neubildungen 
zu rechnen ist.
Typisch deutsche oder wendische 
Dorfformen gab es in der Prignitz 
nicht. Entscheidend bei der Wahl der 
Dorfform waren nicht ethnische 
Merkmale, entscheidend war hier wohl 
mehr, ob die Siedlung im Wald-, Nie-
derungs- oder Grenzbereich lag und 
ob es sich um eine planm��ige Neu-
gr�ndung handelte. In der Prignitz 
kommen sehr unterschiedliche Dorf-
formen vor, wobei den gr��ten Anteil 
Rund- und Stra�end�rfer ausmachen, 
gefolgt von Angerd�rfern, Sackgas-
send�rfern mit Doppelzeilen, Haufen-
und Marschhufend�rfern. 
Das Runddorf, dem oft ein wendischer 
Ursprung nachgesagt wird, kommt 
�berwiegend in der Westprignitz, we-
niger in der �stlichen Prignitz vor und 
ist als deutsche Anlage der Kolonisati-
onszeit anzusehen, denn bei Grabun-
gen und Bodenuntersuchungen wur-
den wendische Reste in den bisher be-
arbeiteten Orten nicht vorgefunden. 
Bei Anlage des Rundlings mu�te die 
Anzahl der anzusetzenden Siedler von 
vornherein feststehen, da sp�tere Ein-
sch�be in den geschlossenen Orts-
grundri� ausgeschlossen waren. Dies 
setzte also eine planm��ige Anlage 
voraus. 
Die zahlreichen mittelalterlichen Kir-
chen und Stadtkerne in der Prignitz, 
aber auch die erhaltenen Burgen und 
Schl�sser, sind noch heute ein sichtba-
res Zeichen einer langen geschichtli-
chen Entwicklung. Nahezu alle Stadt-
und Dorfkirchen gehen auf die Koloni-
sationszeit des 12. und 13. Jh. zur�ck. 
Die Prignitz zeichnet sich von Alters 
her durch eine Einteilung in Kleinpa-
rochien und damit durch eine erstaun-
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liche Dichte an Pfarrkirchen aus. Jedes 
Dorf hatte seine eigene Kirche und sei-
nen eigenen Pfarrer. Von dem heute in 
der Prignitz erhaltenen Bestand von 
220 Dorfkirchen sind 120 mittelalterli-
che Bauten. Nach der Reformation 
werden in den Visitationsberichten 120 
Mutterkirchen und 80 Filialkirchen ge-
z�hlt. Im heutigen Landkreis gibt es 
170 evangelisch Dorfkirchen sowie 7 
evangelische und 4 katholische Stadt-
pfarrkirchen.
Im Kirchenbau auf den D�rfern setzte 
erst im 13. und 14. Jahrhundert die 
Feld- und Backsteinbauweise ein, 
nachdem die ersten Kirchen aus der 
Besiedlungszeit zun�chst aus Holz er-
richtet wurden. Charakteristisch f�r 
die Prignitz sind die vielen dominie-
renden Feldsteinkirchen in Saalform 
mit geradem Ostschlu�, die bis etwa 
1500 erbaut wurden. Nur wenige der 
mittelalterlichen Dorfkirchen weisen 
eine bauzeitliche halbrunde Apsis bzw. 
einen polygonalen Ostschlu� auf 
(R�hst�dt, Wernikow, Kletzke, Ab-
bendorf, Legde, Sch�nhagen, Gl�wen, 
Techow). 
Als besondere sakrale Bau- und Kunst-
denkm�ler ragen die ehemalige Wall-
fahrtskirche von Wilsnack und das 
1287 gegr�ndete Kloster Heiligengrabe 
heraus. Hinzu kommen �ber 70 noch 
erhaltene Schl�sser, Herrenh�user und 
Burgen, deren Geschichte eng mit der 
Landschaft verwoben ist und die zu 
ihrem bedeutenden bauk�nstlerischen 
Erbe geh�ren (Dallmin, Plattenburg, 
Lenzen, Wolfshagen, Demerthin, 
Meyenburg, Neuhausen, R�hst�dt u. 
v. a.).
Die Landschaftsbezeichnung „Prignitz”
trat 1349 erstmals in einer Urkunde 
auf. Daneben war aber auch die Be-
zeichnung „Nordmark” f�r die Land-
schaft vom 14. bis ins 18. Jahrhundert 
hinein gebr�uchlich. Die Prignitz glie-

derte sich im Mittelalter in elf ver-
schiedene Herrschaftsgebiete (terrae), 
die erst im Laufe des 13. und 14. Jahr-
hunderts in unmittelbaren markgr�fli-
chen Besitz �bergingen, w�hrend das 
urspr�nglich reichsunmittelbare Bi-
stum Havelberg erst nach der S�kula-
risation im 16. Jh. unter kurf�rstliche 
Oberhoheit kam. Die 11 Bezirke waren 
Grabow, Lenzen, Wittenberge, Perle-
berg, Putlitz, Pritzwalk, Kyritz, Wust-
erhausen, Wittstock, Nitzow und 
Havelberg. Die terra Grabow fiel nach 
1320 an Mecklenburg, die terra Wu-
sterhausen etwa zur gleichen Zeit an 
die Grafschaft Ruppin, die im 16. Jahr-
hundert schlie�lich wieder an den Kur-
f�rsten kam. Die �u�eren Grenzen der 
Prignitz ver�nderten sich seither bis 
1952 kaum noch wesentlich.
Als landesherrliche Organe wirkten bis 
zum Ende des 14. Jh. die V�gte, seit 
dem 15. Jh. die Hauptm�nner der Pri-
gnitz. Eine erste st�ndische Kreisver-
waltung bildete sich jedoch erst im 17. 
Jh. mit den Kreiskommissaren, Kreis-
und Landesdirektoren und schlie�lich 
den Landr�ten heraus.
Das Ph�nomen der l�ndlichen W�-
stungen kennt die Prignitz seit dem 
Hochmittelalter. Nach der ersten Peri-
ode l�ndlicher Kolonisation und Sied-
lung des 12. und 13. Jh. wurden vor al-
lem im Verlaufe des 14. und 15. Jh. 
mehr als zwei F�nftel der im Hochmit-
telalter vorhandenen und neu angeleg-
ten Siedlungen wieder aufgegeben. 
Das war die Folge einer schwachen 
Agrarkonjunktur und unzureichender 
Ertragsf�higkeit einzelner D�rfer so-
wie zum Teil auch der Fehdezeiten.
Weitere Z�suren f�r das Siedlungsbild 
der Landschaft bedeuteten sp�ter die 
Gr�ndungen adliger Eigenbetriebe im 
16. Jh. sowie die Folgen des 30j�hrigen 
Krieges mit unbeschreiblichen Zerst�-
rungen oder dann die Siedlungspro-
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gramme der friderizianischen Binnen-
kolonisation des 18. Jh. mit zahlreichen 
Dorf- und Vorwerksneugr�ndungen. 
Auch die Stein-Hardenberg-Reformen 
(ab 1810) f�hrten zu einer Ver�nde-
rung d�rflicher Siedlungsstrukturen 
infolge von Separationen und 
Dienstabl�sungen. Nach dem ersten 
Weltkrieg wirkte sich auf dem Lande 
die Siedlungst�tigkeit verschiedener 
regionaler Siedlungsgesellschaften aus 
und es entstanden z. T. ganz neue D�r-
fer. Tief einschneidende und bis heute 
fortwirkende Z�suren brachten dann 
die fundamentalen gesellschaftlichen, 
politischen und wirtschaftlichen Ver-
�nderungen nach 1945 und abermals 
sehr umfassend nach 1990. Alle diese 
unterschiedlichen geschichtlichen Pro-
zesse haben in den Jahrhunderten nach
dem Wendenkreuzzug von 1147 das 
Siedlungsbild der Prignitz entschei-
dend gepr�gt – und permanent ver�n-
dert. Dieser Proze� st�ndigen Wandels 
h�lt bis heute an. 
Nach Abschlu� der Separationen (um 
1850) entstanden vor allem in den D�r-
fern und auf den G�tern umfangreiche 
und architektonisch beeindruckende. 
Mit Zunahme der ortsans�ssigen Gut-
sarbeiter und infolge der Umstruktu-
rierungen der gutswirtschaftlichen Be-
triebe ging eine Ver�nderung der Sied-
lungsstrukturen der G�ter und D�rfer 
einher. An die Stelle der alten, meist 
noch strohgedeckten Bauernkaten aus 
Lehmfachwerk traten nun stattliche 
neue Wohnh�user aus Fachwerk oder 
Backstein mit ebenso wertvollen Wirt-
schaftsgeb�uden. Auf den G�tern ent-
standen vielfach neue, meist langge-
streckte Tagel�hnerh�user und auf den 
alten Gutsh�fen z. T. gro�artige Wirt-
schaftsbauten. Sie entsprachen den 
ver�nderten �konomischen Verh�ltnis-
sen und auf die deutlich vergr��erten 
Gutsbetriebe zugeschnitten. 

Die elf St�dte der Prignitz (Perleberg, 
Pritzwalk, Lenzen, Putlitz, Wittenber-
ge, Bad Wilsnack, Freyenstein, Meyen-
burg, Kyritz, Wittstock und Havel-
berg), die eine ganz unterschiedliche 
Entwicklung nahmen, ihren mittelal-
terlichen Charakter als Ackerb�rger-
st�dte innerhalb der alten Befesti-
gungsanlagen aber lange Zeit weitge-
hend bewahrt hatten, wuchsen schlie�-
lich erst seit der zweiten H�lfte des 19. 
Jh. �ber ihre Stadtmauern hinaus. Es 
entstanden gro�z�gig angelegte Stadt-
erweiterungsgebiete mit einer architek-
tonisch wie bauk�nstlerisch wertvollen 
Bebauung. Innerhalb der alten Stadt-
mauern errichteten die B�rger nach 
den Freiheitskriegen und besonders im 
wilhelminischen Zeitalter die typi-
schen gro�en, gr�nderzeitlichen 
Wohn- und Gesch�ftsh�user sowie 
neue stolze Rath�user (Pritzwalk 1824, 
Kyritz 1879, Perleberg 1837/39, Wit-
tenberge 1912/14) und lie�en ihre 
Stadtkirchen prachtvoll, meist im neu-
gotischen Stil, ausbauen (Perleberg 
1851/55, Wittenberge 1869/72, Putlitz 
1854, Kyritz 1848, Pritzwalk 1880/82). 
Wittenberge erlangte Mitte des 19. 
Jahrhunderts mit seiner Anbindung an 
die Eisenbahnlinien von Berlin nach 
Hamburg (1845/46) und nach Magde-
burg durch den Bau der Elbbr�cke 
(1846-1851) sowie der Strecke nach L�-
neburg (1872/74) enorme Bedeutung 
als Eisenbahnknotenpunkt, Warenum-
schlagplatz, Binnenschiffahrtshafen 
und entwickelte sich zum wichtigen 
Industriestandort. 1823 wird mit dem 
Bau einer der modernsten �lm�hlen 
Europas durch Samuel Herz die Indu-
strialisierung Wittenbergers eingelei-
tet. Die �lwerke bleiben bis 1990 einer 
der wichtigsten Industriebetriebe in 
der Region und ihre backsteinernen 
Geb�ude pr�gen bis heute die Hafen-
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ansicht der Stadt und allj�hrlich die 
Kulisse f�r die Elblandfestspiele. 
1876 kam die Zentralwerkstatt der Ber-
lin-Hamburger Eisenbahngesellschaft 
(ab 1922 Reichsbahnausbesserungs-
werk) und 1903 das Singer-N�hma-
schinenwerk hinzu, schlie�lich 1935 
die Norddeutsche Maschinenfabrik 
und 1937/39 ein Werk der Zellwolle 
und Zellulose AG Wittenberge. Infolge 
dieser rasanten wirtschaftlichen Ent-
wicklung wuchs die Stadt rasch �ber 
ihre alten Grenzen hinaus. Die schnell 
steigenden Einwohnerzahlen zogen ei-
ne enorme st�dtebauliche Entwicklung 
mit mehreren bedeutenden Stadterwei-
terungen nach sich. 1939 hatte die 
Stadt Wittenberge, die 1922 kreisfrei 
wurde, 27.595 Einwohner. Im Jahre 
1801 waren es gerade einmal 890 Ein-
wohner. Nach 1990 blieb allein das In-
standhaltungswerk der Deutschen 
Bahn von den gro�en Industriebetrie-
ben bestehen. Die Stadt verlor seither 
1/3 ihrer Bev�lkerung (1981: 31.765 
Einwohner, 1991: 23.617 Einwohner), 
und die Bev�lkerungsabwanderung 
h�lt wie in den meisten anderen St�d-
ten an.
Die kleine Stadt Wilsnack erlebte seit 
1906 mit dem Ausbau der Eisenmoor-
badeanstalt eine enorme wirtschaftli-
che Entwicklung zu einem Kurbad 
und tr�gt seit 1927 den offiziellen Titel 
„Bad Wilsnack“. Heute ist es Herz eines 
riesigen Konzerns mit �ber 3.000 Mit-
arbeitern: der 1991 gegr�ndeten KMG 
Kliniken AG, zu der neben verschie-
denen Kurkliniken auch mehrere 
Krankenh�user, u. a. in der Prignitz in 
Pritzwalk, Havelberg, Wittstock und 
Kyritz geh�ren.
An der Peripherie der kleinen Land-
st�dte entstanden in der 2. H�lfte des 
19. Jh. mit den neuen Bahnh�fen nach 
dem Bau der Berlin-Hamburger Eisen-
bahn (1846 ff.) neue Gewerbeansied-

lungen mit stadtbildpr�genden Fa-
brikgeb�uden. Das Tuchmacherge-
werbe, das in der Prignitz alte Traditi-
on hatte, erlangte mit zunehmender 
Industrialisierung schlie�lich in den 
St�dten Pritzwalk und Wittstock mit 
den dort begr�ndeten Tuchfabriken 
der Gebr�der Draeger und Friedrich 
Wilhelm Wegener u. a. als Lieferanten 
f�r Heer und Marine eine enorme 
wirtschaftliche Bedeutung f�r die gan-
ze Prignitz. Seit 1900 waren beide Fa-
briken unter einer Leitung vereint und 
wurden bis 1945 von der Familie 
Quandt betrieben. Das 1969 in Pritz-
walk gegr�ndete Zahnradwerk (da-
mals VEB) mit zuletzt �ber 1.300 Be-
sch�ftigten wurde 1993 als Zahnrad-
werk Pritzwalk GmbH privatisiert und 
ist heute Marktf�hrer der Branche in 
Europa mit �ber 300 Mitarbeitern. 
Neue Gewerbe haben sich im ganzen 
Landkreis nach 1990 in verschiedenen 
Gewerbegebieten der einzelnen St�dte 
und in Karst�dt angesiedelt. In Kyritz 
bestimmt die 1873 gegr�ndete Kartoffl-
St�rkefabrik bis heute das Wirtschafts-
leben der Stadt. Gleiches gilt f�r die 
1911 in Dallmin gegr�ndete Kartoffel-
St�rkefabrik, die heute als GmbH fast 
200 Besch�ftige hat. 
Der Ausbau des kreislichen Chaussee-
netzes begann in der Prignitz erst mit 
der neuen Kreiseinteilung ab 1817. Die 
erste bedeutende Chaussee war eine 
�berregional wichtige Fernverbin-
dung: die Berlin-Hamburger Chaussee, 
die 1827 auf der noch heute vorhande-
nen Trasse durch die Westprignitz ge-
legt wurde. Ab ca. 1840 begann dann 
der Ausbau der die St�dte verbinden-
den Kreischausseen (u. a. 1843 Perle-
berg-Wittenberge, 1848 Perleberg-
Pritzwalk und Perleberg-Wilsnack). 
Der Bau der Eisenbahnlinie Wittenber-
ge-Perleberg 1881 und dann von Perle-
berg �ber Pritzwalk nach Wittstock 
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(1885) erschlo� schlie�lich auch die 
Prignitzer Landst�dte in West-Ost-
Richtung. 1887 war der Bau der Linie 
von Neustadt/Dosse �ber Pritzwalk 
bis Meyenburg fertiggestellt. Sp�ter 
(1888-1912) folgte der Bau eines die ge-
samte Prignitz erschlie�enden Klein-
bahnnetzes, wodurch eine Anbindung 
der Region an die Wirtschaftskreise 
und die Absatzm�rkte des Reiches er-
reicht war. Die 1996 gegr�ndete Pri-
gnitzer Eisenbahngesellschaft (PEG) 
setzt heute diese Tradition mit einem 
Streckennetz und einer modernen Ei-
senbahnflotte nicht nur in der Prignitz, 
sondern auch Mecklenburg und Nord-
rhein-Westfalen vor allem in der Per-
sonenbef�rderung fort.
Die Prignitz erlebte in den wilhelmini-
schen Jahrzehnten einen nie da gewe-
senen wirtschaftlichen Aufschwung 
und eine bemerkenswerte Bev�lke-
rungszunahme. Es entstanden die gro-
�en Stadtschulen und die st�dtischen 
Krankenh�user, und in den damals 
gegr�ndeten Museen von Havelberg 
(1904), Perleberg (1905) und Heiligen-
grabe (1910) dokumentierte sich die 
Geschichtsm�chtigkeit dieser kurm�r-
kischen Landschaft. Die Hauptstadt 
der Westprignitz (Perleberg) errang als 
Garnisonsstandort (Ulanen, Reiterre-
giment Nr. 4 und sp�ter Artillerie, 
nach 1925 Fliegerhorst) in der Zeit ab 
1860 zus�tzlich an Bedeutung.
Noch vor dem ersten Weltkrieg be-
gann die Elektrifizierung in der Regi-
on. 1910 wurde in Wittenberge das er-
ste Elektrizit�tswerk erbaut. Das Werk 
versorgte um 1925 bereits sechs St�dte 
mit etwa 2.000 bis 30.000 Einwohnern, 
au�erdem etwa 156 Gemeinden und 60 
G�ter mit elektrischer Energie. Damals 
existierte bereits ein ca. 400 Kilometer 
langes Hochspannungsnetz im Kreis. 
Viele G�ter nutzten die Wasserkraft 
zur eigenen Stromerzeugung und so 

gab es um 1925 vielfach moderne Tur-
binenanlagen in den alten Wasserm�h-
len mit einer unabh�ngigen Stromver-
sorgung zum Eigenbedarf.
Mit der Verwaltungsreform in Preu�en 
und der Schaffung von Provinzialre-
gierungen wurde die Prignitz 1817 in 
die Kreise Ost- und Westprignitz mit 
den Hauptst�dten Kyritz und Perle-
berg geteilt. Damals wurden zur Ab-
rundung des Kreises Ostprignitz die 
Orte Gadow, Friedrichsg�te, Quaste, 
Zootzen, Neuendorf und Zernitz vom 
Kreis Ruppin abgetrennt und 1937 ka-
men noch die mecklenburgischen Ex-
klaven Rossow und Netzeband zum 
Kreis Ostprignitz hinzu, von denen al-
lerdings Netzeband bereits 1939 dem 
Kreis Ruppin zugeordnet wurde.
Das Ende des zweiten Weltkrieges 
ging auch an der Prignitz nicht spurlos 
vor�ber. Die Industriestadt Wittenber-
ge erlitt durch alliierte Bomberangriffe 
z. T. schwere Zerst�rungen. In Pritz-
walk wurden bei einem Fliegerangriff 
am 15. April 1945 erhebliche Teile des 
Bahnhofsviertels zerst�rt. Unaufh�r-
lich waren die Fl�chtlingsstr�me der 
aus den Ostprovinzen vertriebenen 
Deutschen, die vor allem auf dem 
Lande und den G�tern Zuflucht fan-
den. Die meisten Gutsh�user waren 
voll von ihnen. Viele Zivilpersonen, 
vor allem auf G�tern, kamen beim 
Einmarsch der Russen ums Leben, 
darunter waren nicht selten Angeh�ri-
ge der alten Besitzerfamilien, die ent-
weder durch Freitod oder gewaltsam 
ums Leben kamen. Mit den Verord-
nungen zur Bodenreform kam es ab 
Oktober 1945 zur Enteignung jeglichen 
Grundbesitzes �ber 100 Hektar. Die 
Besitzer wurden ausgewiesen, und der 
alte Besitz aufgesiedelt. Damit einher 
ging der fast vollst�ndige Verlust des 
kunsthistorisch und kulturgeschicht-
lich bedeutsamen Inventars der Guts-
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h�user sowie der vielen alten Guts-
und Familienarchive.
Der Bodenreform folgte ein umfassen-
des Neubauernprogramm, in dessen 
Folge eine Vielzahl noch heute beste-
hender l�ndlicher Geh�fte in den Or-
ten entstanden sind.
1952 wurden mit der Aufl�sung der 
von den alliierten Kontrollm�chten 
nach Ende des 2. Weltkrieges gebilde-
ten mitteldeutschen L�nder durch die 
damalige DDR-Regierung schlie�lich 
die historisch gewachsenen Kreise der 
Mark aufgel�st. Die Prignitz wurde auf 
die neugeschaffenen Bezirke Magde-
burg, Potsdam und Schwerin aufgeteilt 
und insgesamt sieben neuen Landkrei-
sen zugeordnet (Perleberg, Pritzwalk, 
Wittstock, Havelberg, Ludwigslust, 
Parchim und Kyritz). 
Nach der Wende wurden mit der Wie-
dervereinigung Deutschlands 1990 
auch die alten L�nder wiederherge-
stellt. Im Zuge der brandenburgischen 
Kommunalwahl trat am 5. Dezember 
1993 eine erneute Kreisgebietsreform 
in Kraft, wobei die historischen Gren-
zen wieder ignoriert wurden. Mit die-
ser Reform entstand der heutige Land-
kreis Prignitz, der Teile der Ostprignitz 
mit Pritzwalk, Meyenburg und De-
merthin sowie nahezu den gesamten 
alten Kreis Westprignitz, allerdings 
ohne Havelberg, das Sachsen-Anhalt 
angegliedert wurde, umfa�t. Kurio-
serweise wurde daneben aus Teilen 
der alten Ostprignitz mit Kyritz, Heili-
gengrabe und Wittstock und dem alten 
Kreis Ruppin mit den St�dten Neu-
ruppin, Wusterhausen und Neu-
stadt/Dosse ein neuer Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin gebildet. 
Der heutige Landkreis Prignitz, dessen 
Hauptstadt Perleberg ist, hat eine Fl�-
che von 2.122,89 Quadratkilometern 
und ca. 92.000 Einwohner (2003). Von 
1993 bis 2003 war er in neun �mter mit 

90 amtsangeh�rigen Gemeinden und 
drei amtsfreien St�dten (Perleberg, 
Pritzwalk und Wittenberge) gegliedert. 
Seit der Kommunalreform 2002/2003, 
die viele Gemeindezusammenschl�sse 
und Eingemeindungen zur Folge hatte, 
besteht der Landkreis Prignitz aus den 
3 Stadtgemeinden Wittenberge, Perle-
berg und Pritzwalk, den 4 �mtern Bad 
Wilsnack/Weisen, Lenzen-Elbtalaue, 
Meyenburg und Putlitz-Berge sowie 
den 4 Gro�gemeinden Karst�dt, Gro� 
Pankow/Prignitz, Gumtow und Plat-
tenburg. Landrat ist seit Februar 1993 
der aus der Prignitz stammende Hans 
Lange. Trotz dieser verschiedenen Tei-
lungen der Prignitz zwischen 1952 und 
2003, hat sich bei vielen Einwohnern 
dennoch eine Prignitzer Identit�t er-
halten. Die Prignitz als historischer 
Landschafts- und auch Sprachraum 
blieb von diesen Teilungen unber�hrt. 
Auch die landesgeschichtliche For-
schung betrachtet die Prignitz stets in 
ihren historischen Landschaftsgrenzen, 
und ebenso werben die Fremdenver-
kehrsverb�nde und die Tourismus-
unternehmen gemeinsam f�r die ge-
samte Region, einschlie�lich Havel-
berg, der Wiege der Prignitz. 
Von den aus der Prignitz stammenden 
ber�hmten Pers�nlichkeiten seien hier 
folgende genannt: Friedrich Ludwig 
Jahn (1778-1852; aus Lanz), Marianne 
Hoppe (1909-2002; aus Felsenhagen), 
Lotte Lehmann (1888-1976; aus Perle-
berg), Gottfried Arnold (1666-1714; aus 
Perleberg), Friedrich Gedike (1754-180; 
aus Boberow), Wilhelm Harnisch 
(1787-1864; aus Wilsnack), Heinrich 
G�tke (1814-1897; aus Pritzwalk), Gott-
fried Benn (1886-1956; aus Mansfeld), 
Friedrich Christoph von Saldern (1719-
1785; aus Wilsnack), Wichard Joachim 
Heinrich von Moellendorff (1724-1816; 
aus Gadow), Gustav zu Putlitz (1821-
1890; aus Retzin).


