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Der Autor, Dr. phil. Lothar Tyb’l, Jahrgang 1937, hat auf  der grund-
lage seiner erkundungen zur Teupitzgeschichte über 160 artikel, eine 
Broschürenreihe mit 18 Titeln und mit dem „Verein für Bildung, kultur, 
Tourismus und gewerbe e.V. im Schenkenländchen (BikuT)“ die Bücher 
„Teupitz am See. historischer Stadtführer“ und „Teupitzer miniaturen“ 
sowie das Leseheft „Liebeserklärungen an Teupitz in Prosa und Lyrik“ 
veröffentlicht.

gemeinsam mit dem hobby-Fotografen Rainer Dominok, Jahrgang 
1955, der seine kindheit und Jugend in Teupitz verbrachte und jetzt in 
Ludwigsfelde lebt, gilt die aufmerksamkeit im vorliegenden heft den 
Bau- und naturdenkmalen der märkischen kleinstadt ,,Teupitz am See“. 
Sämtliche Fotos, sofern ihre Quellen nicht extra ausgewiesen werden, 
stammen aus dem umfangreichen archiv über seine alte heimatstadt. 

Besonderer Dank gilt Irmgard Ackermann vom Brandenburgischen  
Landesamt für Denkmalpflege, Martina Schrepper von der unteren 
Denkmalschutzbehörde und Ursula Härtwig von der unteren na-
turschutzbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald sowie Stephan 
Runge von der ortsgruppe des naBu für ihre hilfe.

Impressum

herausgeber Stadt Teupitz/BikuT e.V.
Text und gestaltung Lothar Tyb’l
Fotos Rainer Dominok
umschlagfoto  vorn Postkarte 1995, Privatarchiv

hinten Postkarte 2007, Privatarchiv
Druck geesenberg druck, Teupitz

Die erstellung dieser Schrift wurde im Rahmen der Stadtsanierung anteilig mit mitteln des Bundes, 
des Landes Brandenburg sowie der Stadt Teupitz gefördert. 

Die Schrift ist urheberrechtlich geschützt. Neuauflagen, Vervielfältigungen jeder Art oder Einspeiche
rungen in elektronische Systeme sind ohne zustimmung des autors unzulässig. 
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Zum Geleit

„Die Bindung an Landschaft und Kultur und die Sorge um unschätzbare Bau-
denkmäler ist eine Quelle der Kraft. Sie gibt Heimat, Halt und Hoffnung.“ 
 (manfred Stolpe 2010 über 20 Jahre Brandenburg)

im Jahre 2007 beging die Stadt „Teupitz am See“ den 700. Jahrestag ihrer 
urkundlichen ersterwähnung. 

ihre entwicklung zu einer bedeutsamen mittelalterlichen Residenzstadt 
im südöstlichen Brandenburg unter der herrschaft der Schenken von 
Landsberg (1330–1717) und ihren erneuten aufschwung als ort der 
naherholung und Sommerfrische seit 1900 verdankt die Stadt neben der 
bezaubernden märkischen Landschaft den mühen ihrer Bürger.

im Lauf  der Jahrhunderte sind an den ufern des Teupitzer Sees und in 
seiner umgebung naturdenkmale entstanden, die in den letzten Jahr-
zehnten unter gesetzlichen Schutz gestellt wurden. Darüber hinaus wur-
den Baudenkmale errichtet, die das städtische Leben wesentlich berei-
chern. Die derzeitige Denkmalliste ist nicht abgeschlossen, sondern wird 
im interesse der attraktivität der Stadt stetig fortgeführt.

Die natur- und Baudenkmale allen einheimischen und den gästen aus 
nah und Fern als bedeutsamen historischen und kulturellen Schatz un-
serer heimatstadt bewusst und erlebbar zu machen sowie private und 
städtische initiativen zu ihrem erhalt  anzuregen, ist ein ziel der vorlie-
genden Broschüre. ihre herausgabe wurde aus diesem grunde von der 
Stadt Teupitz und dem BikuT e.V. unterstützt. 

Dem autor Dr. Lothar Tyb’l und dem Fotografen Rainer Dominok gilt 
unser Dank und unsere anerkennung für die erstellung dieses Werkes.

Dirk Schierhorn hilmar Stolpe
Bürgermeister der Stadt Vorsitzender BikuT e.V.
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I. Denkmalgeschützte Bauten 

gewöhnlich wird an den denkmalgeschützten Bauten die Plakette 
zur kennzeichnung von Baudenkmalen des jeweiligen Bundeslandes 
angebracht. 

                            

                             

Die Plakette nach § 15 des brandenburgischen  Denkmalschutzgesetzes 
vom 24. mai 2004 ist angelehnt an das kennzeichen der haager kon-
vention zum Schutze von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Abbil-
dung rechts) und nahezu identisch mit der bereits in der DDR geltenden 
Plakette.
Sie ist an jenen gesetzlich geschützten Objekten zu finden, deren Ei-
gentümer den antrag an die zuständige Behörde stellten. am Schäfer-
haus kann z.B. die bekannte DDR-Plakette und am Postamt die seit 2005 
bereit gestellte neue Plakette des Landes Brandenburg in augenschein 
genommen werden. 

in der vorliegenden Broschüre werden die Beurteilungen der  Denkmale 
seitens des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege als 
grund lage verwendet, deren wörtliche Texte dort eingesehen werden 
können. Für Schloss, kirche und Schäferhaus, die bereits in der DDR 
in die Denkmalliste aufgenommen worden waren, liegen keine Beurtei-
lungen im Landesamt vor, weshalb auf  andere Quellen zurückgegriffen 
wurde.
es kann hier nicht auf  alle aspekte des Denkmalschutzes dieser Bauten 
eingegangen werden. Für spezieller interessierte sei auf  die verwendeten 
umfangreicheren Quellen verwiesen:
– Freiherr von manteuffel, neubauten der Landesirrenanstalt zu Teu-

pitz 1908, 
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– hans erich kubach und Joachim Seeger, Die kunstdenkmäler des krei-
ses Teltow, Berlin 1941, abschnitte zu Schloss und kirche Teupitz,

– Dieter hübener, „Die architektur soll die erzieherische und ärztliche 
Tätigkeit unterstützen…“, in: „Landesklinik Teupitz. geschichte-
 architektur-Perspektiven“, 2003,

– elisabeth und klaus Fiol, geschichte der Sanierung des Schäferhau-
ses (in ihrem Privatbesitz), 2003, 

– Lothar Tyb’l, Teupitz am See. historischer Stadtführer, 2006; Teupit-
zer miniaturen, 2009 und die Broschüren: Von der Ritterburg zum 
„Schlosshotel Teupitz“,2005; Die kirche, die ein unicum ist, 2005, 
das kaiserliche Postamt 2010, Der „Schenk von Landsberg“ 2003.

einige Personen, denen die ‚kernstadt’ Teupitz die Baudenkmale vor 
allem verdankt, seien hier hervorgehoben. in den ortsteilen egsdorf, 
neuendorf  und Tornow sind bis jetzt keine gebäude unter Denkmal-
schutz gestellt worden.

Die Schöpfer von Schloss und kirche sind nicht in den annalen überlie-
fert. genannt werden Bernhard von Plotzik und die Schenken von Lands-
berg, die frühen herrschaftsgeschlechter von Teupitz. an der nordseite 
der kirche verweist ein inschriftstein (um 1566) auf  den edlen otto 
Schenk von Landsberg. Das erinnert zwingend an die bissig-klugen Worte 
des Bertolt Brecht: „Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die 
Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?“
aus der jüngeren zeit kennen wir den geheimen Landesbaurat 
Prof. Theodor goecke (1850-1918), unter dessen Leitung 1904 bis 1908 
die Provinzialheilanstalt entstand, die architekten Paul gerding und 
Paul  Sagert, die 1910 das ensemble der Lindenstraße präsentierten, den 
Teupitzer architekten Vilco Scholz, dem die Stadt die verantwortungs-
bewusste Sanierung der ‚alten Schmiede’, des Postgebäudes und der 
Friedhofskapelle am geesenberg in der nachwendezeit verdankt sowie 
elisabeth und klaus Fiol, die als eigentümer in eigenverantwortlicher 
arbeit dem denkmalgeschützten Schäferhaus in den 80er und 90er Jahren 
einen hohen Wohnwert verliehen.
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1. Schloss

 

          

Schloss Teupitz vor dem abriss (um 1790), stilisierte zeichnung von 1685.
Quelle: gSta/BPh/ Rep 45g/ nr. 10

Das sanierte Schloss königs Wusterhausen, das auf  umbauten der Schenken von Landsberg 
 zurückgeht,  vermittelt ein  annähernd  vergleichbares Bild  vom einstigen Teupitzer Schloss, das um  

1790 abgerissen wurde. Postkarte 2004
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Quelle: hans erich kubach und Joachim Seeger, Die kunstdenkmäler des kreises Teltow, 
 Berlin 1941, S. 191–193
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Quelle: hans erich kubach und Joachim Seeger, Die kunstdenkmäler des kreises Teltow, 
 Berlin 1941, S. 193

Schloss Teupitz um 1860, Steindruck von h. Litzmann; original im Besitz von Jürgen Lippok, Teupitz
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Seine heutige gestalt erhielt das Schloss im Wesentlichen durch den 
 umbau als Betriebsferienheim für mitarbeiter des zk der SeD in den 
Jahren 1984–86. 

Schlosshotel - aufgenommen aus dem sog. ‚Priesterwinkel’, Foto 2006

Schlosshof  links und rechts, Foto 2007  

Schlosshotel - aufgenommen im Winter vom See, Foto 2006
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Vom mittelalterlichen „Wasserschloss“ sind nur noch erhalten die Reste 
von kellergewölbe, Wachturm und umfassungsmauer.

Reste des originalen Wachturms und der umfassungsmauer, Foto 2004

Seit der zwangsversteigerung und dem erweb durch einen privaten 
 immobilienhändler im Jahre 2005 ist das Schloss nicht mehr öffentlich 
zugänglich. Das herz der Stadt schlägt nicht mehr für alle. 

Das verschlossene Schlosstor, Foto 2006 
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2. Heilig-Geist-Kirche

Quelle: Franz hoffmann, Schloss und Stadt Teupitz1902, S. 66

kirche vor dem  an- und einbau des Turmes 1566; Quelle: ebenda S. 65
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inschriftstein an der ostwand, Der edle otto Schenk von Landsberg, Foto 2010

Quelle: hans erich kubach und Joachim Seeger, Die kunstdenkmäler des kreises Teltow,  
 Berlin 1941, S. 194 und 330
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Baugefüge/ Äußeres /inneres 



18

Quelle: hans erich kubach und Joachim Seeger, Die kunstdenkmäler des kreises Teltow, 
 Berlin 1941, S. 195-196

Barockkanzel 1692         Fotos 2010       orgel mit akanthusschnitzerei 1694
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in den Jahren 2001/2003 erfolgte die durchgehende Sanierung und Re-
staurierung des Daches sowie des kirchenschiffs und 2008/2009 des 
kirchturms. Seitdem erstrahlt die  kirche in neuem glanz.

heilig-geist-kirche, Süd- und nordseite. Foto 2010

An der Südseite:
Grabstein der Frau Margarete Westphal (1688–1725), Rahmen mit Bandelwerk, zwei Putten und 
Doppelwappen mit krone. ehefrau des carl Friedrich Westphal, der nach dem kauf  des Schenken-
Schlosses 1717 durch das preußische königshaus auf  dem Schloss als königlicher oberamtmann 
eingesetzt worden war.
inschrift: hier ruhen die gebeine der weiland hochedlen und Tugendbegabten Frauen Fr. marga-
rethe Westphal, welche von christlichen eltern herrn hermann Baring ,altermann und Postmeis-
ter und Frau adelheid Schuhmacher in Bremen den 16. Juni 1688 geboren mit herrn carl Fried-
rich Westphal, königl. Preuss. oberamtmann, den 10. Juli 1711 in Berlin verehelicht, in dieser mit 
5 Söhnen und 5 Töchtern gesegneten ehe vergnügt gelebet, den 9. Dezember 1725 selig im herrn 
entschlafen. einer gottesfürchtigen christin, lieben haus-Frauen sorgfältigen kinder-mutter und 
treuen Gehilfin in Lieb und Leid hat dieses EhrenGedächtnis aus schuldiger Pflicht setzen lassen, 
oben genannter betrübter Witwer. 

Vor der Westseite:
Grabsäule mit bekrönender Vase für den Amtmann Carl Ludwig Bein (1761–1803). Dessen 
ehefrau erwarb das Schloss 1812 vom königshaus für 69 000 Thaler. inschrift: herrn carl Ludwig 
Bein. er ist nicht mehr der biedere rechtschaffene treue gatte und Vater. zu früh für seine hinter-
lassene Witwe und lieben unversorgten kinder endigte er seine Laufbahn in der Blüte seines 42ten 
Lebensjahres am 19.ten Juny 1803.

An der Nordseite:
Grabstein der Henriette Louise Gobbin (1797–1834). ihrem ehemann oekonomie-kommis-
sarius gobbin  gehörte das Schloss ca. 1836-1840. 

Im Kirchgarten:
Steinernes Gedenkkreuz  für Martin Luther (1483–1546), aufgestellt anlässlich seines 500. ge-
burtstages 1983.    
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3. Ehemalige Landesheilanstalt 

Barockes Verwaltungsgebäude, Postkarte 1925, Teupitzarchiv L. Tyb’l

krankenhausgebäude, Postkarte 1910, Sammlung klaar
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Zur Geschichte 

1904 beschloss der Brandenburgische Provinzial-Landtag (Brandenburg 
war in jenen Jahren – neben ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien, 
Rheinprovinz und weiteren – eine der 12 Provinzen Preußens) den Bau 
einer weiteren Landesirrenanstalt. Von 1905 bis 1908 wurde dieser Be-
schluss unter Leitung Theodor goeckes realisiert.  
Die ehemalige Landesirrenanstalt bestand im Wesentlichen aus der 
haupt anstalt, eröffnet am 26. november 1908 für die aufnahme von 
1200 kranken, der Pensionärsanstalt, eröffnet am 1. mai 1909 für ca. 150 
Pensionäre und dem Landwirtschaftshof. Die hauptanstalt setzte sich 
aus drei Teilen zusammen: der anstalt für männer mit acht kranken-
pavillons, der anstalt für Frauen ebenfalls mit acht Pavillons und dem 
im zentrum der anlage gelegenen Lazarett, den Wirtschafts- und Ver-
waltungsbauten. es entstand ein in sich geschlossenes gemeinwesen mit 
eigener Fernheiz-, Wasser-, und elektrizitätsanlage, eigener kanalisation 
und Rieselfeld, Schlächterei, Bäckerei und gärtnerei, Festsaal und Werk-
stätten aller art, kapelle und Leichenhalle, kegelbahn und ein so ge-
nanntes Wärterdorf  für einen Teil des zahlreichen Personals.

Während des i. und ii. Weltkrieges diente die anstalt auch als militär lazarett. 
1940/41 wurde die anstalt zwischenstation für die euthanasie-Tötungs-
anstalten, vorrangig jener in Bernburg. Für die 1884 nS-opfer aus Teupitz 
wurde am 1. mai 2000 ein gedenkstein im Park der klinik errichtet.
 
am 27. april 1945 ist der komplex von der Roten armee besetzt und 
die hauptanstalt mit Landwirtschaftshof  nahezu 50 Jahre bis zum abzug 
der sowjetischen bzw. russischen Streitkräfte 1994 aus Deutschland als 
hospital genutzt worden. 
Dieser Teil ging 1994 in das eigentum des Bundes über. Der Landwirt-
schaftshof  und einige gebäude des hospitals wurden verkauft und  dien-
ten dem aufbau des neuen Stadtviertels „Teupitzer höhe“. Die Ver-
kaufsbemühungen seitens des Bundes für das areal im ganzen blieben 
bisher erfolglos; es ist deshalb noch immer dem Verfall preisgegeben. 
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Die Pensionärsanstalt wurde mit einem kleinen Teil der hauptanstalt 
nach dem 8. mai 1945 und in den DDR-Jahren 1949–1989 als staat-
liche nervenklinik sowie nach dem Beitritt zur BRD 1990 als klinik 
des Landes Brandenburg genutzt und ausgebaut. Die unterschiedlichen 
eigentümerinteressen des Bundes und Landes verhinderten nach 1994 
ihre „Wiedervereinigung“ mit der einstigen hauptanstalt (sowjetisches 
hospital) und führten zur errichtung neuer klinikgebäude. im Jahre 
2005 wurde die dem Land Brandenburg gehörende (Teil-)klinik privati-
siert und zum „asklepios Fachklinikum Teupitz“. Das Wärterdorf  wurde 
an einen privaten eigentümer verkauft und wegen der Veränderungen an 
den gebäuden vom Denkmalschutz ausgeschlossen. 

Wärterdorf, Fotos 2010

Das Terrain und die gebäude der einstigen hauptanstalt wurden 1995 
unter Denkmalschutz gestellt.

zu dem Denkmal gehören:
– das Verwaltungsgebäude mit Direktorwohnhaus und zwei Ärztewoh-

nungen ein schließlich der dazugehörigen Freiflächen,
– das maschinengebäude mit Werkstätten und Wasserturm, das kü-

chengebäude mit Festsaal, das Wäschereigebäude einschließlich der 
dazugehörigen Freiflächen,

– die Friedhofskapelle mit anstalts- und gemeindefriedhof,
– die zwei Beamtenwohnhäuser einschließlich der dazugehörigen Frei-

flächen,
– das Lazarett einschließlich der dazugehörigen Freiflächen,
– die acht ehemaligen krankengebäude für männer einschließlich der 

dazugehörigen Freiflächen,
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– die acht ehemaligen krankengebäude für Frauen einschließlich der 
dazugehörigen Freiflächen,

– die kegelbahn,
– das historische Wegesystem und die Reste der ursprünglichen Frei flä

chen gestaltungen.

im Folgenden sei auf  einige der zahlreichen Bauten näher eingegangen.

Verwaltungsgebäude nach der Brandstiftung 2002 und jahrelangem Verfall. Foto 2010

Das Verwaltungsgebäude liegt parallel zur Landstraße; für seine Baugestalt 
wurden gemäßigt neobarocke Formen gewählt. es handelt sich um ein 
ein bis zweigeschossi ges, dreiflügeliges Gebäude auf  hohem Sockel aus 
unregelmäßigem, grob behauenem natur steinschichtmauerwerk.
Die Direktorenvilla unter mansardwalmdach bildet den rechten Seiten-
flügel, während ein ein geschossiges Ärztewohnhaus ebenfalls unter Man-
sardwalmdach den wesentlich größer dimen sionierten linken Seitenflügel 
bildet. Der mitteltrakt wird von ei nem hohen Walmdach abgeschlossen, 
seinen höhepunkt bildet der oktogona le Dachturm unter Schweifhaube. 
Die Seitenachsen nehmen die Treppenhäuser auf. auch die Rückseite des 
Verwaltungsgebäudes erhielt eine repräsentative ausführung. 
Die innenstruktur des Verwaltungsgebäudes ist im Wesentlichen erhal-
ten geblieben. So sind alle fünf  Treppenhäuser ebenso wie die Räume 
(die kasse, kanzleiräume, aufnahme- und untersuchungszimmer, die 
Bücherei, die apotheke und Laboratorien) erhalten. Die einst repräsen-
tative eingangshalle ist heute durch eine typisch russische ausstattung 
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(Wand gemälde) charakterisiert, die bereits ein eigenes zeitzeugnis dar-
stellt. im obergeschoß befanden sich oberarztwohnungen und der Bet- 
Saal. Letzterer hat trotz seiner umnutzung zur Turnhalle nicht nur seine 
kirchliche Struktur mit emporen und altarnische bewahrt, sondern auch 
die kappengewölbe der Decke und die ornamentale Stuckdekoration. zu 
den erhaltenswerten ausstattungsdetails zählen die hölzerne Treppen-
anlage und die zahlreichen originalen Tü ren, die Öfen und Stuckdecken. 
Das gebäude bildet mit seinem zum Teil dem Jugendstil ent lehnten Fas-
sadenschmuck den städtebaulichen wie gestalterischen höhepunkt der 
anstalt. Seine architektur und Proportionen, seine bevorzugte Stellung 
in der Anlage und die Freiflächengestaltung vor ihm erinnern deutlich an 
ein Barockschloss und machen es als  mittelpunkt der anstalt erlebbar. 

Friedhofskapelle, Fotos 2010                            

                             
Jahrelang unbeachtet, wurde die Friedhofskapelle durch die Sanierung und 
Restaurierung im Jahre 2003 wieder ein Blickfang für alle einwohner 
und gäste. 
Für die anlage des Friedhofs und den Bau der Leichenhalle wurde der alte 
kirchhof, gelegen unmittelbar an der Buchholzer Straße, durch die klinik 
von der kirchengemeinde erworben und in direkter nachbarschaft ein 
urnenhain für die Toten der zwei Weltkriege angelegt. Die schlichte, ein-
schiffige Leichenhalle auf  rechteckigem Grundriss über einem rustizier-
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ten behaue nen Steinsockel weist ein einseitiges Walmdach auf. an jede 
Langseite wurde ein anbau unter Satteldach angefügt, der den Sektions-
raum bzw. die Leichenkammer aufnimmt. Die einseg nungshalle ist über 
die westliche Schmalseite, die durch einen hohen Rundbogen bestimmt 
wird, zugänglich. Über der Westseite erhebt sich zudem ein verbretterter 
Dachturm unter zelt dach. Teile der innengestaltung, wie die den chor 
zierenden Schablonenmalereien, sind erhal ten.

kegelbahn, in:  von manteuffel  S. 16                                   Foto 2010

Bei der Kegelbahn, welche nordöstlich des haupteinganges in einer grün-
zone liegt, han delt es sich um einen eingeschossigen, lang gestreckten 
Bau, der von zwei höher ausgebildeten anbauten auf  quadratischem 
grund riss unter gestuftem zeltdach gefasst wird. Diese einrichtung 
konnte im zusammenhang mit der nach der „Wende“ in unmittelbarer 
nachbarschaft erfolgten Wohnungsrestaurierung noch nicht saniert wer-
den und wird zurzeit von den anwohnern als Schuppen genutzt. 
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maschinen- und Werkstattgebäude mit Wasserturm, in: von manteuffel 1908, S. 25 und 2 Fotos 2010             

Wasserturm als Silhouette und höhendominante von Teupitz, Foto  2006

unübersehbar ragt der Wasserturm auf  einseitig oval abgerundetem 
grundriss inmitten des maschinenhauses empor. Seine höhe beträgt, 
bis zur unterkante des hochbehäl ters gemessen, 30 m. er wird von dem 
50 m hohen Dampfschornstein überragt. Besondere gestaltungsdetail 
sind das geschweifte Dach, welches den hochbehälterraum abschließt 
und die mit einem Walmdach geschützte aussichts plattform. unterhalb 
der Plattform ziert jede Turm seite eine große uhr.  Der Wasserturm stellt 
einen architektonischen wie baukünstlerischen höhepunkt der anstalt 
dar und wurde zu einem markanten zeichen der Silhouette von Teupitz. 
er ist zudem als weithin sichtbare höhendominante bedeutsam.
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Die anlage ist eine der größten medizinischen einrichtungen ihrer zeit 
im Land Brandenburg und dokumentiert eindrucksvoll das gesundheit-
liche Reformbestreben seit ende des 19. Jahrhun derts. Sie gehört in  ihrer 
qualitätsvoll en architektur zu den bemerkenswerten Beispielen eines 
 klinikbaues, der komplett in der so  genannten Pavillonbauweise errichtet 
wurde und vollständig überkommen ist. 

ihr Vorteil zum Blocksystem war neben der Verhinderung einer an-
steckungsgefahr bei infek tionskrankheiten die getrennte Behandlungs-
möglichkeit für unterschiedliche erkrankungen bei optimaler Belichtung- 
und Belüftung in grüner umgebung. Die Baulichkeiten wurden über ein 
großes areal in reizvoller Land schaft verteilt und hatten eher den cha-
rakter schöner Land-Wohnhäuser als von krankenbauten, die traditionell 
eher kasernen glichen. 

Die hauptanstalt stellt in ihrer qualitätsvollen Bauweise zudem einen 
charakteristischen Baukomplex aus der „kaiserzeit“ dar, zu dessen maß-
stäben Funktionalität und nutzwert zählten. zugleich galt den ideen der 
gartenstadt- und heimatschutzbewegung besondere aufmerksamkeit. 
es entstand ein krankenhaus von malerischem charakter, welcher in der 
architektur der Bauten ebenso wie in der repräsentativen gärtnerischen 
gestal tung deutlich wird. Die Bauten  stehen stilistisch im Spannungsfeld 
zwischen dem traditionellen hi storismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
und der beginnenden Moderne. Auch Einflüsse des Ju gendstils, der in 
dieser Phase vor allem auf  barocke elemente zurückgriff, sind deutlich 
erkennbar.
 
Das verleiht den einzelnen gebäuden und der anlage als ganzes Leben-
digkeit und  ästhetische geschlossenheit. Die Bauten wurden zwar nach  
einem einheitlichen, klaren baulichen gestaltungsmuster er richtet,  unter-
scheiden sich dennoch individuell entsprechend ihrer unterschiedlichen 
nutzung und Funktion. So entstand ein komplex, der wesentliche mo-
mente der Regional- und Sozialgeschichte widerspiegelt. 
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4. Baugruppe Lindenstraße 1-5

Das neue Stadtviertel, Postkarte ca. 1925, Sammlung klaar

Flurkarte der Baugruppe  Lindenstraße 1–5: Post, Beamtenwohnhaus, arztvilla, Schule und hotel, 
Stand 2000
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„Willi- Bredel-oberschule“ 1973-1990,  seit  2010 „grundschule Teupitz am See“, Foto 2010

„Schenk von Landsberg“, Foto 2010

kaiserliches Postamt, Foto 2010
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zwei Villen, Lindenstraße 2 und 3, Foto 2010

Die Baugruppe aus fünf  einzelbauten entstand um 1910. es handelt sich 
bei allen 5 häusern um stattliche zweigeschossige Putzbauten über hohem 
Sockel, wobei die grundrisse variieren. charakteristisch ist ihr sorgfältig 
gestaltetes erscheinungsbild, bestimmt durch unterschiedlich hoch mit 
klinkern bzw. Bruchstein verblendete Sockelzonen, einen Verputz der üb-
rigen Wandflächen und ursprünglich einheitliche rote Ziegeldächer. Alle 
Seiten der Solitärbauten sind durch Vorsprünge der Wände und markante 
Bauelemente wie erker, Loggien, eingangsvorbauten etc. differenziert 
ausgeführt. Die Fenster bilden ein unverzichtbares, die Bauten prägendes 
gliederungs- und gestaltungselement. Daneben stehen Fachwerk- und 
Holzelemente im reizvollen Kontrast zu den schlichten Wandflächen.
auch die Dachlandschaften, die durch Sattel-, Walm- und mansarddächer 
unterschiedlicher höhe sowie durch aufbauten in Form von zwerch-
häusern, Schlepp- oder Fledermausluken bzw. Dacherkern charakterisiert 
sind, gliedern die Bauten abwechslungsreich. Weit vorkragende hölzerne 
Dachkästen unterstreichen den malerischen gesamteindruck der Bauten.
Jedes einzelne objekt stellt auf  grund seines individuellen erscheinungs-
bildes einen besonderen Bestandteil der geschlossenen Bebauung dar, 
trägt maßgeblich zum historischen charakter dieses Straßenraumes bei 
und ist damit unverzichtbar für das vollständig erhaltene Siedlungsbild. 
Das ensemble prägt entscheidend das ortsbild von Teupitz, vermittelt 
zwischen dem altstadtkern und der klinik. gleichzeitig bilden die Post 
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und das hotel in ihrer ecklage zur Straßenkreuzung einen markanten 
Blickfang.

Das in der Lindenstraße entstandene gebäudeensemble ist das zeug-
nis einer bedeutsamen entwicklungsphase der Stadt. Teupitz erlebte zu 
ende des 19. Jahrhunderts durch den anschluss an die eisenbahn, den 
aufkommenden Tourismus und die errichtung dar Landesirrenanstalt 
einen wirtschaftlichen aufschwung. Die gestiegenen einwohner- und  
Be sucherzahlen machten u.a. den Bau einer größeren Schule, die ein-
richtung einer Post und eines hotels notwendig. Die arztvilla und das 
 hotel fallen durch ihre reichere baukünstlerische gestaltung ins auge; die 
Schule stellt dagegen wegen ihren Proportionen den architekto nischen 
höhepunkt des ensembles dar.

Prägend für die Gebäude ist der Einfluss des so genannten Heimatstils, 
eine von verschiedenen kultur- und lebensreformerischen Bewegungen 
der damaligen Zeit beeinflusste Architekturströmung, die in Abkehr vom 
historismus eine insgesamt schlichtere und sachlich-funktionalere Bau-
weise propagierte.

Die ästhetisch ansprechende Wirkung wird durch eine lebhafte gliede-
rung der Baukörper, die geschickt eingesetzte Variationsbreite der Dach-
formen und -aufbauten und die vielfältige ausführung der angefügten 
Bauteile erreicht. auch Details wie die Fachwerkzier, Bruchstein- bzw. 
klinker verblendungen, wie auch die kleinteilig versprossten Fenster, 
Fensterläden und die phantasievoll gestalteten eingangsüberbauten und 
die haustüren sind baukünstlerisch gestaltete akzente, die den Bauten 
bei einem geschlossenen gesamtbild zugleich eine ausgesprochene in-
dividualität verleihen.

ihre architekten Paul Sagert und Paul gerding sind bis heute weitgehend 
unbekannte Vertreter des so genannten heimatstils. Die Lindenstraße ist 
ein fast unverändertes zeugnis für das bisher unerforschte Lebenswerk 
dieser architekten.
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5. Friedhofskapelle Waldfriedhof  

Friedhofskapelle Buchholzer Straße 17, Foto 2010

Der als zweiter Friedhof  der Landesirrenanstalt im herbst 1917 angelegte 
Begräbnisplatz befindet sich in einem Waldgelände an der Nordseite der 
Buchholzer Straße unmittelbar gegenüber der klinik. Die im i. Weltkrieg 
wachsende zahl der kriegsopfer, die im Lazarett verstorbenen Soldaten 
und die durch unterernährung und entkräftung umgekommenen Patien-
ten, aber auch angestellte der klinik fanden hier ihre letzte Ruhestätte.

Die Friedhofskapelle ist ein einrucksvolles gegenständliches Bauzeugnis 
dieser entwicklungsetappe der Landesirrenanstalt und der Stadt Teu-
pitz. Bei der  Privatisierung der Landesklinik im Jahre 2005 wurde dieser 
Friedhof  von der klinik abgetrennt, geschlossen und wird seitdem von 
einer Landeseinrichtung in cottbus betreut.

Der seit ihrer errichtung weitgehend unveränderten kapelle mit einem 
grundriss von 11 m x 7,40 m unter einem hohen, auskragenden Sattel-
dach mit einer keramischen Deckung aus Falzziegeln, kommt wegen der  
ländlichen holzbauweise und Bauform Seltenheitswert zu. 
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Die Friedhofskapelle mit ihrer vollständig bewahrten konstruktion und 
ihrem authentischen erscheinungsbild gehört zu den wenigen erhaltenen 
gebäuden, die vor den 1920er Jahren wieder vollständig in holzbauweise 
errichtet wurden, bevor die industrielle massenproduktion von holzhäu-
sern  in der zeit zwischen den zwei Weltkriegen einsetzte. ihre archi-
tektur legt zeugnis ab von der modernen, sachlichen Formensprache 
der Reformarchitektur und die für den heimatstil charakteristische zu-
rückhaltende aufnahme ländlicher Bautraditionen und volkskundlicher 
gestaltungsmotive. 

Friedhofskapelle-Rückseite,  Foto 2010

               
Die kapelle zeichnet sich zudem durch die ausmalung des innenraumes 
aus. Die gesamte Decke ist mit einer intensiv farbigen malerei dekoriert. 
als zentrales element zeigt ein  sechseckiges mittelfeld das „Lamm got-
tes“ mit der Siegesfahne und Wolkenkranz, die auferstehung Jesu christi 
symbolisierend. Dieses mittelfeld wird von sechs wabenförmigen Fel-
dern gerahmt, die flächig mit einem vorrangig in bläulichen Tönen gehal-
tenen, ornamentalfloristischen Grund (Akanthusblattwerk) ausgemalt 
sind. Jedes dieser sechs Felder trägt einen Teil eines Schriftbandes „Jesus  
Christus  – gestern und – heute und – derselbe auch – in Ewigkeit – amen“.

Die sieben Waben und die Seitenfelder werden zudem von gelblich-gol-
denen ornamentbordüren (eierstab) begleitet, die wiederum von einem 
dunklen Band eingefasst sind.
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Auch die Wandfläche hinter dem bauzeitlichen Altartisch wurde mit einer 
illusionistischen Wandmalerei als rundbogige altarnische dekoriert. hier 
wiederholt sich im Innenfeld das ornamentalfloristische Deckenmotiv 
angereichert mit phantasievollen Blüten. gerahmt wird es von einem 
breiten, wiederum in gelb- bis goldtönen gefassten, von mäanderfriesen 
begleiteten Band mit einer naturalistischen Blütengirlande, die beidseitig 
aus amphoren empor rankt. 

Deckenmalerei  und altarnische in der holzkapelle, Foto, i. ackermann 2009                      

Die hier angewendete malerei geht über eine rein dekorative innen aus-
schmückung weit hinaus und  greift nicht auf  die seit ende des 19. Jahr-
hunderts übliche Schablonenmalerei zurück. ihre beeindruckende Qua-
lität hat sich bis heute bewahrt und zeugt vom handwerklichen können 
eines erfahrenen Dekorationsmalers. Die ausmalung zählt in der Region 
zu den wenigen so ursprünglich erhaltenen Beispielen der Dekorations-
malerei dieser zeit. 
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6. Wohnhaus Markt Nr. 16 (gebäude des „Tuptzer hafens“) 

Rechts das heutige haus markt nr. 16, ca. 1874–1922 „Restaurant marwitz“, Postkarte um 1918, 
Sammlung klaar

Tuptzer hafen,  Foto 2006 und 2010

Der mittelalterliche Siedlungskern rund um den angerartigen markt blieb 
trotz des verheerenden Brandes 1687 erhalten und bildet noch heute das 
zentrum der Stadtstruktur.
Die nach dem Brand neu errichteten Wohnhäuser entstanden noch in 
holzfachwerk mit Lehmstakenausfachung, da die Stadt die freie Bauholz-
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Berechtigung hatte. Von dieser bis ins 19. Jahrhundert vorherrschenden 
Bauweise sind nur noch wenige Reste erhalten.
zu ihnen gehört das traufständige Wohnhaus markt 16, das vermutlich 
in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts entstand und im Verlauf  der 
folgenden 200 Jahre mehrfache umbauten erlebte, wobei seine barocke 
grundstruktur erhalten blieb. Besonders erhaltenswert ist das Dachwerk, 
ein kehlbalkendach mit einer Firstsäulenkonstruktion. Das gebäude 
stand in der Tradition des in der Region einst verbreiteten gebäudetyps 
des Ernhauses, dessen einstiger Durchgangsflur und frühere Raumgrö-
ßen durch die gastronomische umnutzung beseitigt wurden.

Während die kirche und Reste des Schlosses von der mittelalterlichen 
Blüte der Stadt künden, ist dieses objekt in seiner Schlichtheit, Fachwerk-
bauweise und Dachstuhlkonstruktion das seltene und typische zeugnis  
der kleinstädtischen Wohnhausarchitektur im 17. und frühen 18. Jahr-
hundert es ist ein unverzichtbares Dokument regionaler haustypologie, 
gehört zu den schutzwürdigen Profanbauten und ist nach heutigem er-
kenntnisstand das älteste Wohnhaus der Stadt. 

Die massive Fassade und die hoch gesetzten Dachgeschossdecken ver wei-
sen dagegen auf  veränderte Wohnansprüche und rege Bautätigkeit im 19. 
Jahr hundert, in welchem die mehrheit der zumeist massiven, zweigeschos-
sigen, traufständigen häuser am markt entstand. Wegen dieses orts- und 
städtebaulichen Denkmalwertes genießt es seit 2002 gesetzlichen Schutz.

7. Wohnhaus Markt 19 (rechts neben dem zugang zu „Bohr’s 
Brücke“) 

Das gebäude, erbaut im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, ist in zeit- 
und ortstypischer architek turform als zweigeschossiger, verputzter, 
fünfachsiger Baukörper unter Satteldach ausgeführt worden. Die ver-
mutlich im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts  erneuerte Fassade ist mit 
einer schlichten, in anlehnung an die spätklassizistische Formensprache 
gestalteten Putzgliederung versehen.                                                                               
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Das haus im Jahre 1945. Foto:                                           markt 19, Foto 2010                
J. Donderer, in: „halbe“ 1995, S. 180                    

Die zweiflügelige Ein gangstür mit Kastenschloss und einem Oberlicht 
mit Sprossung in Rautenform ist aus der Bauzeit überkom men. Die 
einstige Raumaufteilung des quer gegliederten Wohnhauses ist erhalten. 
erwäh nenswert ist der regionaltypische, zum zeitpunkt der aufnahme 
noch bis zum Hof  durchgehende Mittelflur, der durch eine rund bogige 
Windfangtür geteilt ist. Besonders aufwendig wurde die Tür zum großen 
straßenseitigen zimmer ausge führt. Sie besitzt im unterschied zu den an-
deren zimmertüren eine klassizistische Verdachung. Weitere Details sind 
die zum Teil überkommene Dielung, die geschossdecken in holzbalken-
konstruktion mit Lehmputz und der Rauchfang der ehemaligen küche 
bzw. der Räucherkam mer.

Das Wohnhaus ist in die nahezu geschlossene Bebauung des markt-
platzes eingebunden und hat sein ursprüngliches erscheinungsbild im 
Wesentlichen bewahrt, während fast alle anderen gebäude am markt 
ihre ursprüngliche äußere gestalt durch modernisierungen verloren ha-
ben. auf  grund seiner ausgewogenen Proportionen und der durch die 
Putzgliederungen aufgewerteten Fassade trägt das haus wesentlich zum 
histori schen charakter dieses vom 19. Jahrhundert geprägten Platzrau-
mes bei und stellt einen städtebaulichen Blickfang dar. 
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es spiegelt bis heute die Bauweise und die Wohnverhältnisse der wohl-
habenderen Bürger um die mitte des 19. Jahrhunderts wider als Beispiel 
eines Bürgerhauses, das auch im inneren seine ursprüngliche Disposition 
und viele Bau- und ausstattungsdetails erhalten hat, ist es zudem für 
die hausforschung interessant und bedeutsam. Der Fotograf  des vor-
liegenden heftes, der 1980-84 im haus wohnte, erinnert sich genau an 
den uralten küchenherd mit den blauen und weißen kacheln und den 
Rauchfang.

8. Wohnhaus Poststraße 19

               Postkarte um 1910 , Sammlung klaar                                          Foto 2010

Das beidseitig in die zeile eingebundene, traufständige, im Wesentlichen 
massiv errichtete Wohnhaus befindet sich an der Nordseite der Straße, 
die vom „kaiserlichen Postamt“ direkt zum marktplatz führt.

Das ge bäude wurde vermutlich im späten 18. bzw. frühen 19. Jahrhun-
dert als zeit- und ortstypischer zweige schossiger Bau von fünf  achsen 
unter Satteldach errichtet. Der Fachwerkbau erfuhr im Jahr 1907 eine 
grundle gende Veränderung. 
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Farbige Fassade Poststraße 19, schon ohne Balkon, Foto 2010

Die rechtsseitige hofeinfahrt wurde überbaut, der Straßenseite eine auf-
wendige mehrfarbige ziegelfassade vorgeblendet und rechts und links 
des ein ganges Läden mit je einem größeren Schaufenster und einer zu-
gangstür eingebaut. Hinzuweisen ist auf  die zweiflügelige Ein gangstür 
mit aufwendig gestalteten Türblättern und kleinteiligem oberlicht, die 
über drei Stu fen zu erreichen ist. 

ihren besonderen Reiz verdankt die aufwendig ausgebildete Fassade dem 
lebhaften kontrast der verschiedenfarbigen und unterschiedlich bear-
beiteten ziegel. Die aufgehende Wand wurde in gelben klinkern ausge-
führt; die gebäudeecken und  die Toreinfahrt sind dagegen in hellroten 
ziegeln gehalten. Bei den Rahmungen der Fenster und Türen sowie der 
Verkleidung der Sockelzone fan den braunglasierte ziegel anwendung. 
Die ebenfalls glasierten ziegel der Fenster bänke er hielten in kontrast 
dazu eine grüne Farbe. 
Die eingangsachse wies früher im obergeschoß einen Balkon aus und 
wird von einem aufwendig gestalteten giebel abgeschlossen, dessen 
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Spitze ein erkerförmiges Türmchen vorgesetzt ist. Die ursprünglich auf-
gebrachte schmiedeeiserne Wetterfahne ist nicht mehr vorhanden. 
auf  grund sei nes zurzeit noch weitgehend erhaltenen repräsentativen 
erscheinungsbildes bildet es ei nen wichtigen städtebaulichen Blickpunkt 
und ist als Teil der Poststraße unver zichtbar. 

Die Fassade zeigt das für die umbauzeit typische Repräsentationsbestre ben 
der gehobenen handwerkerschicht, in diesem Fall eines Fleischereibesit-
zers. mit ihrem wirtschaftlichen Wachstum kam es in der länd lich ge-
prägten kleinstadt um die Jahrhundertwende vereinzelt zur errichtung 
von Wohngebäuden, deren architektur vom großstädtischen, zeitgenös-
sischen Historismus beeinflusst ist. Das Gebäude ist ein eindrucksvolles 
zeugnis dieser Phase regionaler Baugeschichte.

mit seiner vorgeblendeten, fast unverändert überkommenen ziegelfas-
sade gehört es im regionalen gesamtbestand der historistisch überform-
ten gebäude zu den qualitätvollsten Bei spielen eines aufwendigen Wohn- 
und geschäftshausbaues aus der zeit um 1900. aus diesen gründen 
kommt dem gebäude regional- und  baugeschichtli che Bedeutung sowie 
baukünstlerischer Wert zu.

in der Weimarer zeit (1925–1933) wurden seine hofgebäude zum Sitz 
der Redaktion und Druckerei der regionalen zeitung  „Der märker“ von 
Franz Spielmann. in den DDR-Jahren hatte im Vorderhaus zeitweilig die 
Sparkasse ihren Sitz. Seit 1989/1990 wird das haus nicht genutzt, sodass 
sein Bausubstanz ernsthaft gefährdet ist.

9. Das Schäferhaus

Das Schäferhaus wurde 1777 als städtisches Fachwerkhaus errichtet, mit 
zwei haushälften, jede unterteilt in zwei Stuben, eine „schwarze“ küche 
und eine Räucherkammer. nach dem niedergang der Schafwirtschaft 
und der abschaffung des gemeinde-hirten im 19. Jahrhundert wurde 
das haus ein Domizil der Dorfarmen und Witwen.
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Schäferhaus am Schäferweg 4, Fotos 2010

1973 pachteten die Berliner eheleute elisabeth und klaus Fiol das ab-
rissreife haus, kauften es 1982 und 1993 den dazugehörigen grund und 
Boden.
1982–92 schufen sie daraus in mühevoller, selbständiger, verantwor-
tungsbewusster arbeit ein hochwertiges Wohnhaus und sicherten ein 
wertvolles Denkmal, das bereits 1980 in die Denkmalliste des kreises 
aufgenommen worden war.
Am 16. Mai 2002 erhielt der neu gepflasterte Weg zu diesem Kleinod den 
namen ‚Schäferweg’. 
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II. Beispielhafte Leistungen zum Erhalt des historischen Stadtbildes

neben den genannten gesetzlich denkmalgeschützten Bauten wird auf  beispiel-
hafte Leistungen beim erhalt, bei der Sanierung und Restaurierung von 
gebäuden aufmerksam gemacht, die für die geschichte des 700-jährigen 
Teupitz bedeutsam sind und sein gegenwärtiges Stadtbild mitprägen.
einige sind bekannt und werden von den einwohnern und ihren gä-
sten geschätzt, wie die alte Schmiede, das Pfarramt, das Rathaus und die 
Tornower Feuerwehr.
andere, wie das von den eheleuten Lippok verantwortungsbewusst sa-
nierte und modernisierte Wohnhaus und ihre ideenreich ausgebaute ur-
alte Scheune, die von dem Berliner unternehmer manfred Wolff  sorgsam 
sanierte Villa auf  dem grundstück der einstigen Seegaststätte „Tornow’s 
idyll“ sowie die „hohe mühle“ helmut kahmanns haben bisher in der 
Öffentlichkeit kaum Beachtung gefunden.
auf  ihren Pfaden bewegt sich Ralf  Bennewitz (meißen), der zurzeit in 
mühevoller arbeit das anwesen  seines großonkels Wilhelm Bennewitz 
in der gutzmannstraße 20 saniert und damit ein markantes baugeschicht-
liches zeugnis der kleinbäuerlichen Stadtgeschichte und traditionsreiches 
Familienobjekt dauerhaft erhalten will.  

ausnahmsweise sei in diesem kapitel auch auf  einen interessanten  neu-
bau verwiesen, der besondere  aufmerksamkeit verdient: das regional-
typische Fachwerk-Forsthaus in der Tornower Waldstraße aus naturbe-
lassenen einheimischen hölzern.  

„Alte Schmiede“ 
eigentümer Stadt Teupitz, restauriert von Vilco Scholz und michael niendorf, Foto 2010
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Pfarramt
1845 errichtet, 1975/77 renoviert, 2003 durchgehend saniert, 

eigentümer evangelische kirchengemeinde,  Foto 2010

Wohnhaus und Scheune Gutzmannstraße 30
eigentümer und Restauratoren, elisabeth und Jürgen Lippok, Foto J. Lippok 2010

Wohnhaus und Stallgebäude Gutzmannstraße 20
eigentümer und Restaurator Ralf  Bennewitz (meißen), Foto 2010
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Villa in Egsdorf, Tornows Idyll 1, erbaut 1929 von der Firma Wiludda,
eigentümer und Bauherr seit 1995 manfred Wolff, Foto 2010

„Hohe Mühle“ am  Tornower See
vom eigentümer helmut kahmann saniert. Foto 2010 

 Forsthaus Revier Massow Feuerwehrgebäude Tornow
 hatzfeldt-Wildenburg’sche und Dorfgemeinschaftszentrum                                                                       
 Forstverwaltung, Waldstraße Tornow Fotos L. Tyb’l 2006
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III. Erhaltenswerte Gebäudeensemble und Bauwerke

Dem angerartigen, dreieckigen, nahezu geschlossenen Markt sein his-
torisch gewachsenes und zugleich ein modernes, anziehendes gesicht 
zu geben, bedarf  nachhaltiger anstrengungen der hauseigentümer, der 
Stadt und des amtes. es reift allmählich der gedanke, ein überzeugendes 
und mit allen anliegern erarbeitetes konzept der Stadtväter zu beschlie-
ßen und zu realisieren, um dem gewünschten Stadtbild und den erwar-
tungen vieler Besucher an das zentrum der hauptstadt des 700-jährigen 
Schenkenländchens gerecht zu werden.

Die Poststraße als wichtigster zugang zum städtischen zentrum stellt zur-
zeit kein aushängeschild der Stadt dar. So wie sie ist, kann sie nicht blei-
ben, sagen viele Teupitzer. Die eigentümer der gebäude und die Stadt 
stehen vor ernsthaften Problemen, deren Lösung nur Schritt für Schritt, 
langfristig und gemeinsam erfolgen kann.

auf  einzelne Bauten der Stadt soll hier die aufmerksamkeit gelenkt 
werden, ohne anspruch auf  Vollständigkeit, irgendeine Rangfolge oder  
Wertigkeit zu erheben. Die systematische, in allen vier Stadtteilen vorge-
nommene baufachliche Bewertung und Befragung der alteingesessenen 
Teupitzer würden die Vielfalt des schon geleisteten und noch zu Leisten-
den zur  erhaltung des historischen Stadtbildes verdeutlichen. 
Die 2009/10 endlich erfolgte inangriffnahme des Flächennutzungspla-
nes verbessert die Bedingungen zur Lösung dieser aufgaben.

Kantorat, errichtet 1787        Fotos 2010        Schuppen des kantorats           
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Gaststätte „Waldfrieden“, eröffnet 1910, Foto c. Burkart 2010

 Altes Spritzenhaus, stadteigen, Fontane-Pavillon auf  dem geesenberg,
 soll saniert werden. Foto 2010 1908, klinikeigen, Foto L. Tyb’l  2007

Wein- oder  eiskeller oder Vorratskeller im einstigen Scheunen-Viertel (vor 1900),
grundstück am ende der Lindenstraße, Foto 2008 
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IV. Naturdenkmale in und um „Teupitz am See“

Das Teupitz-Köriser Seengebiet und der NABU

Die hauptstadt des Schenkenländchens liegt am Südrand des Land-
schaftsschutzgebietes (LSg) „Teupitz-köriser Seengebiet“. Diese Land-
schaft wurde wesentlich von der eiszeit und nacheiszeit geprägt. ihre 
Oberflächenformen sind durch das Vordringen und Abschmelzen des bis 
zu 2000 m starken inlandeises gestaltet worden. Von besonderem Reiz 
ist die 10 Seen umfassende natürliche Seenkette von Teupitz bis Prieros 
und die endmoränenlandschaft rings um den Teupitzer See mit höhen 
um 50 bis 70 m, die einst dem Weinbau dienten.

in der Teupitzer umgegend sind mehrere naturdenkmale, Flächennatur-
denkmale, naturschutzgebiete und Biotope unter gesetzlichen Schutz 
gestellt worden, weil sie Zufluchtsorte und Keimzellen für die Erhaltung, 
Wiederbelebung und gesundung der Fauna und Flora darstellen, die 
umwelt bereichern sowie die Lebensqualität der einwohner und gäste 
erhöhen. 

                         

            

Der naturschutzbund (naBu) Deutschland, Regionalverband Dahme-
land e.V. und seine rührige Teupitzer ortsgruppe um Stephan Runge, 
christine Runge, Ralf  und Jörg krause, knut koppel, Birgit Schübbe, 
Sylvia Schiebert, matthias martin und michael Seidel haben sich dem 
Schutz der Natur ihrer Heimat besonders verpflichtet. Sie arbeiten eng 
zusammen mit der naturparkverwaltung Dahme-heideseen und dem 
naturschutzzentrum Prieros. ihrem einsatz gehört achtung, anerken-
nung und unterstützung. 

RV Dahmeland e.V.
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Naturschutzplakette

auf  der Suche nach einem einprägsamen zeichen zur kennzeich-
nung von Broschüren und naturdenkmalen wählte kurt kretschmann  
(1914–2007), naturschutzbeauftragter des  Landkreises oberbarnim in 
Bad Freienwalde und geachteter nestor des naturschutzes in der DDR, 
1950 die Waldohreule als einprägsames Symbol.

Von der umweltministerkonferenz wurde die eule 1991 als gesamt deut-
sches zeichen zur Vereinheitlichung der naturschutzgebiete und natur-
denkmale empfohlen. Der eule als zeichen der Weisheit und mahnung 
gab man den Vorzug vor dem adler als zeichen der macht und des Ver-
bots, der in der BRD seit 1955 als naturschutzsymbol genutzt wurde. Die 
empfehlung wird jedoch von den Ländern nicht einheitlich umgesetzt.

Die Standorte der 13 folgenden Teupitzer naturdenkmale werden durch 
auszüge aus der Topographischen Freizeitkarte verdeutlicht. 2010 ent-
standene Fotos vermitteln einen ersten eindruck, der bei eigenen Wan-
derungen vervollständigt werden kann.  



49

Aus dem Brandenburgischen Naturschutzgesetz vom 26.5.2004:

§ 21 als Naturschutzgebiete (NSG) können gebiete festgesetzt werden, in 
denen ein besonderer Schutz von natur und Landschaft in ihrer ganz-
heit oder in einzelnen Teilen zur erhaltung von Lebensgemeinschaften 
oder Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzensarten, aus wissen-
schaftlichen, naturgeschichtlichen, erdgeschichtlichen oder landeskundli-
chen gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Vielfalt, besonderen eigenart 
oder hervorragenden Schönheit erforderlich ist. alle handlungen, die 
das gebiet, seinen naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile zer-
stören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören, sind verboten. 
Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen die nSg  der allgemeinheit 
zugänglich gemacht werden.

§ 22 als Landschaftsschutzgebiete (LSG) können gebiete  festgesetzt werden, 
in denen ein besonderer Schutz von natur und Landschaft oder beson-
dere Pflege oder Entwicklungsmaßnahmen zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung des naturhaushalts, wegen der Vielfalt, eigenart, Schönheit 
oder kulturhistorischen Bedeutung und ihrer Bedeutung für die erholung 
erforderlich sind. Verboten ist, was den charakter des gebiets verändert, 
seinen naturhaushalt schädigt oder sonst diesem zweck zuwiderläuft.

§ 23 als Naturdenkmale (ND) können einzelschöpfungen der natur oder 
entsprechende Flächen (FND) bis fünf  hektar festgesetzt werden, deren 
Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, erdgeschichtlichen 
oder landeskundlichen gründen oder wegen ihrer Seltenheit, eigenart 
oder Schönheit erforderlich ist. Die Beseitigung eines nD sowie alle 
handlungen, die zu seiner zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
führen können, sind verboten. 

§ 31 Alleen dürfen nicht beseitigt, zerstört oder sonst erheblich oder nach-
haltig beeinträchtigt werden. 

(aussagekräftige Rechtsverordnungen der unteren naturschutzbehörde  zu 
den folgenden einzelobjekten liegen nicht vor.) 
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IV.1  Naturschutzschutzgebiet (NSG) Briesensee und Klingeberg

 klingespring Briesensee                           

Das nSg hat eine größe von ca. 85 ha und liegt südwestlich des ortes 
Tornow. es umfasst den Briesensee mit dem umliegenden Wald, seinen 
Abflussgraben in den Tornower See, Verlandungsröhrichte, Moore und 
Feuchtwiesen sowie die südlichen ufer- und hangbereiche des Tornower 
Sees mit dem klingespring, einer Quellnische mit etwa 6 bis 7 kleinen 
Quellen und tief  eingeschnittenen erosionstälern. Der ausgeschilderte 
naturlehrpfad um den Tornower See führt in dieses nSg, in dem 2006 
ein gedenkstein für den „Botaniker im Dahmeland“ Dr. adolf  Straus 
(1904–1986) gesetzt wurde. 
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IV.2  Naturschutzgebiet (NSG) Mühlenfließ-Sägebach

Dieses ca. 200 ha große nSg erstreckt sich zwischen dem Teupitzer 
und dem Tornower See sowie dem Quellgebiet des „Sägebachs“ süd-
östlich von neuendorf. es wird maßgeblich durch die niederungsbäche 
 Mühlenfließ (Hohemühlenfließ) und Sägebach (Mittelmühlenfließ) mit 
den angrenzenden artenreichen Feuchtwiesen, feuchten hochstauden-
fluren und Erlenbrüchen gekennzeichnet. Darüber hinaus umfasst es 
u.a. die verlandeten „kalte Wasserteiche“ im Quellgebiet des Sägebachs, 
einen Trauben-kiefern-mischwald, und Flächen mit schützenswerter 
Trockenvegetation. allein ca. 85 moos- und 3 orchideenarten sind hier 
beheimatet. an den Fließen des nSg klapperten im mittelalter bis in 
die neuzeit die oberschlächtigen Wasserräder der hohe- und mittel-
mühle. 
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IV.3  Flächennaturdenkmal  (FND) Tütschensee

Der südlich von Teupitz, mitten im Wald gelegene See wurde 1908 zu-
nächst als Badesee der neu eröffneten Landesheilanstalt auserkoren und 
zum Standort ihrer Badeanstalt. Seit 1990 ist er als FnD eingestuft. Da-
mit sind „alle handlungen, die zu seiner zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung führen können, … verboten.“ insbesondere der breite Röh-
richtgürtel aus Schmalblättrigem Rohrkolben und Schilf  am nordwest-
ufer muss geschützt werden. hier kommen Ringelnatter und Teichfrosch 
vor. ein ca. 1,5 km langer, gekennzeichneter naturlehrpfad führt, begin-
nend beim hotel „Schenk von Landsberg“, rund um den idyllischen See, 
an dem nur geangelt werden darf.  
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IV.4  Flächennaturdenkmal (FND) Moor am Nicolassee

Das moor liegt östlich des nicolassees in einem kiefernwaldgebiet. 
maßnahmen, die zu einer zerstörung oder sonstigen erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigung führen können, sind lt. Brandenburgi-
schem naturschutzgesetz §32 unzulässig. in dem moor wurden in der 
nachkriegszeit kleintorfstiche zur gewinnung von Torf  als Brennstoff  
angelegt, die noch heute zu sehen sind. Die unterschutzstellung konnte 
nicht verhindern, dass das moor seit 1990 zunehmend austrocknete. 
Trotzdem beherbergt das Moor noch pflanzliche Raritäten wie z.B. den 
Rundblättrigen und mittleren Sonnentau. ab 2010 ist  in Brandenburg 
gemäß einer eu-Richtlinie ein Programm zum verstärkten Schutz der 
moore vorgesehen.
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IV.5  Flächennaturdenkmal (FND) Trockenrasen am Nicolassee 

Der Trockenrasen liegt im Waldgebiet etwa 100 m nordwestlich vom 
nicolassee an einem Westhang. Wie das nahe moor wurde er nach  § 32 
des brandenburgischen naturschutzgesetzes unter  Schutz gestellt. auf  
einer Fläche von ca. 100 m x 50 m, die von einzeln stehenden Birken und 
kiefern gegliedert wird,  wachsen die typischen arten wie Silbergras und 
Frühlingsspergel. Die Silbergrasflur wird von mehreren Trampelpfaden 
durchzogen, die für immer neue Bodenverwundung sorgen und damit 
eine ständige neubesiedlung durch die charakterarten ermöglichen. auf  
ungestörten Teilflächen haben sich verschiedene Erdflechtenarten und 
ein Frauenhaarmoos entwickelt. 
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IV.6  Naturdenkmal (ND) Lindenallee an der Bahnhofstraße von 
Teupitz nach Schwerin 

Der kurvenreiche Teil der Landstraße nr. 742 wurde 1896 ausgebaut und 
sichert eine günstige Verbindung von Teupitz zu dem 1897 eröffneten 
Bahnhof  groß köris/Teupitz an der Berlin-görlitzer eisenbahnstre-
cke. er erhielt 1925 den namen Bahnhofstraße und führt vom „Schenk 
von Landsberg“ bis zum ortseingang Schwerin. Die allee ist nur noch 
abschnittsweise vollständig, umfasst ca. 175 Lindenbäume, davon 95 auf  
der Westseite der allee, mit der höhe zwischen 25 bis 30 m. Durch alter 
und Verkehr ist die Allee sehr stark gefährdet, mehrere Nachpflanzungen 
erfolgten bereits. Die Volksinitiative „Rettet Brandenburgs Alleen!“ ist auch 
für sie vonnöten.
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V.7  Naturdenkmal (ND) Ahorn- und Robinien-Allee an der Straße 
von Teupitz nach Tornow

Die ca. 2 km lange Straße wurde 
1913 ausgebaut; sie führt vom 
ortsausgang Tornow bis zur ein-
mündung in die Straße von Teu-
pitz nach egsdorf  und ist typisch 
für unser alleenreichstes Bun-
desland. nach § 23 und § 31 des 
brandenburgischen naturschutz-
gesetzes ist die allee gesetzlich 
geschützt. Die ca. 93 Robinien 
(lat. Robinia pseudo-accacia, Fal-
sche akazie) vom ortsausgang 
Tornow bis zur Bushaltestelle 
und die ca. 134 verschiedenen 
ahornbäume (lat. gattung acer, 

im nordteil vor allem Spitzahorn, sonst auch Bergahorn) bis zur Straße 
nach egsdorf  bilden eine weitgehend geschlossene allee. ihre gefähr-
dung ist wegen der geringen Verkehrsdichte kaum zu erwarten, jedoch 
wegen des hohen alters gegeben. Die alleen-konzeption des Landes, die 
2011 neu bewertet wird,  ist deshalb auch hier zu beachten. 



57

IV.8  Biotop Feuchtwiesenbereich am Ostufer des Tornower Sees

uferbegleitende 
na türliche oder 
naturnahe Vege-
tation, Röhrichte, 
seggen- und bin-
senreiche nasswie-
sen zählen u.a. zu 
jenen Teilen von 
natur und Land-
schaft, die eine 
besondere Bedeu-
tung als Biotop, 

d.h. als Lebensraum einer Lebensgemeinschaft von Pflanzen und/oder 
Tieren haben und deshalb gesetzlich geschützt werden. handlungen, die 
zu einer zerstörung oder einer sonstigen Beeinträchtigung führen, sind 
lt. Bundesnaturschutzgesetz vom 29.Juli 2009, § 30 verboten.
Die artenreichen Feuchtwiesen sind nur durch extensive nutzung zu er-
halten. Da diese nutzung auf  einem Teil der Fläche aufgegeben wurde, 
hat sich ein Erlenbruch entwickelt, in dem einige Wiesenpflanzen wegen 
Lichtmangels nicht gedeihen können.
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IV. 9  Naturdenkmal (ND) Linde und Eiche, Markt Teupitz

mehr als 100 Jahre zieren mehrere eichen, kastanien und Linden den 
Teupitzer markt, während die einst charakteristischen Weinspaliere an 
den häusern leider verschwunden sind. zwei der Linden, die die Südzu-
fahrt zum markt prägten, wurden 1993 unter Schutz gestellt. eine Linde 
musste 2005 aus gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Das 
„Lindgrün“ gab der 1927 geschaffenen Stadtfahne die Farbe. an der 
mächtigen eiche im Rondell wurde vor Jahren das Symbol des natur-
schutzes – die Waldohreule – angebracht.
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IV.10  Naturdenkmal (ND) Stiel-Eiche im Garten des Pfarramtes 

Die Stiel-eiche (lat. 
Quercus robur), die den 
namen ihren auf  Stie-
len sitzenden eicheln 
verdankt, ist die am 
weitesten verbreitete ei-
chenart in Deutschland. 
ein herrliches exemplar 
steht an der nordseite 
des Pfarrgartens. es hat 
eine höhe von ca. 25 m 
und eine Stärke von ca. 
4 m; sieben hauptäste 
bilden die beeindru-
ckende krone mit einem 
Durchmesser von ca. 
23 m. in seinem geäst 
nisten mitunter käuze. 
Der Baum ist als nD 

gekennzeichnet und soll nach kirchenquellen über 300 Jahre alt sein.
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IV. 11  Naturdenkmal (ND) 2 Linden bei der „Hohen Mühle“

eine Sommer- und 
eine Winterlinde 
(lat. Tilia platy-
phyllos und Tilia 
cordata) stehen am 
Abfluss des Tor
nower Sees, unmit-
telbar vor dem ge-
bäude der „hohen 
mühle“ Sie haben 
eine höhe von ca. 
26–28 m, eine Stärke 
von 4–5 m und ei-
nen kronen umfang 
von 16–18 m. 
Die Sommerlinde 
bildet in 3 m höhe 
durch eine Ver-
zweigung dreier  
Äste die krone. 
ihr alter ist un be-
stimmt.  
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IV. 12   Naturdenkmal (ND) Stiel-Eiche südöstlich Neuendorf

Die einzeln stehende, weit aus-
ladende Stiel-eiche (lat. Quer-
cus robur)  ist südöstlich von 
neuendorf, unweit der Dorns-
walder Straße, direkt an der 
grenze zwischen dem Feucht-
gebiet des NSG Mühlenfließ 
und einem schön ausgebilde-
ten Silbergras-Trockenrasen 
zu bewundern. Sie wurde we-
gen ihrer größe und Schönheit 
bereits 1976 unter Schutz ge-

stellt, hat eine höhe von ca. 23 m, eine Stärke von ca. 5,50 m und einen 
kronenumfang von ca. 28 m. Die krone reicht bis zur erde. nach der 
gemauerten eiche bei oderin ist sie die stärkste eiche im Schenkenländ-
chen und als nD gekennzeichnet.



62

IV. 13  Flächennaturdenkmal (FND) (Vogel)-Insel im Teupitzer See

Die kleine insel liegt an der Westseite des Teupitzer Sees, etwa auf  der 
höhe der Schlosshalbinsel und nördlich von Tornow’s Werderchen 
 (Liebesinsel). Durch die einwirkung des Sees ist sie in den letzten Jahren 
immer kleiner geworden und droht, völlig unterzugehen, sofern sie nicht 
durch Faschinen gesichert wird. ihr erlenbewuchs bietet vor allem den 
Wasservögeln Schutz und Brutmöglichkeiten. unter anderem kommen 
hier die Wasser-Schwertlilie und der Sumpf-Schlangenwurz vor.





Das Denkmal „heilig-geist-kirche“ in Teupitz,
Postkarte (Teil) der ev. kirchengemeinde 2007


