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K•nigsbr€cker Heide D 89

Gr•ûe: ca. 7.000 ha Messtischbl!tter:4648, 4649, 4749
Landkreise:Bautzen und Meiûen
Unterschutzstellung:01.10.1996
Naturraum:K!nigsbr"ck-Ruhlander Heiden, 
im W Groûenhainer Pflege
Lage:Das zweitgr!ûte NSG Sachsens umfasst den ehe-
maligen Truppen"bungsplatz K!nigsbr"ck n!rdlich der
Stadt K!nigsbr"ck und westlich der B 97 bis zur
Landesgrenze mit Brandenburg (112 ± 195 m " NN).

Schutzzweck: Erhaltung, Sicherung und Entwicklung des "ber-
regional bedeutsamen Gebietes auf Grund seiner Seltenheit,
besonderen Eigenart und herausragenden Bedeutung als groû-
r#umiger, weitgehend unzerschnittener, vielf#ltiger und arten-
reicher Naturkomplex im $bergang vom Mittelgebirgsvorland
zum Altmor#nengebiet. Das Ziel ist die Sicherung ausgedehn-
ter Sukzessionsfl#chen, auch als groûr#umiges R"ckzugsge-
biet f"r Arten mit hohem Fl#chenbedarf und besonderer St!-
rungsempfindlichkeit. Gleichzeitig sollen bedeutende Feucht-
gebiete, aber auch trockenes Offenland und Heiden erhalten
und entwickelt werden.

Natura 2000: Als FFH-Gebiet 49 hat die K!nigsbr"cker Heide
v. a. Bedeutung f"r die Lebensraumtypen 2310/2330 Sandhei-
den und offene Grasfl#chen auf Binnend"nen, 3150 Eutrophe
Stillgew#sser, 3260 Flieûgew#sser mit Unterwasservegetation,
4030 Trockene Heiden, 6510 Flachland-M#hwiesen, 9190 Alte
bodensaure Eichenw#lder auf Sandebenen sowie 91E0* Erlen-
Eschen- und Weichholzauenw#lder. Als FFH-Arten seien
genannt: Froschkraut (Luronium natans), Biber (Castor fiber),
Fischotter (Lutra lutra), Luchs (Lynx lynx), Steinbeiûer (Cobitis
taenia) und Rotbauchunke (Bombina bombina). Als EU-Vogel-
schutzgebiet 35 dient die K!nigsbr"cker Heide v. a. dem Schutz
von Brachpieper (Anthus campestris), Eisvogel (Alcedo atthis),
Grauspecht (Picus canus), Heidelerche (Lullula arborea), Kra-
nich (Grus grus), Raufuûkauz (Aegolius funereus), Sperlings-
kauz (Glaucidium passerinum), Seeadler (Haliaeetus albi cilla)
und Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus).

Geschichte:Im Grenzraum der fr"heren Mark Meiûen und der
sp#teren Oberlausitz wurden Siedlungen erst im 13. bis 15. Jh.
namhaft. Hauptort war das seit 1248 bekannte Krakau. Es
geh!rte links der Pulsnitz ins Amt Hayn (Groûenhain) und
z#hlte !stlich des Grenzflusses zur Standesherrschaft K!nigs-
br"ck. Das Heideland lieû nur eine d"nne Besiedlung zu. Auf
ca. 500 ha groûen Rodungsfluren gediehen zwar Korn und
Heidekorn, die mittelsandigen B!den ergaben aber sp#rliche
Ernten. Waldweide und Streuentnahme lichteten die W#lder
auf und hagerten sie aus. 1907 erhielt die ertragsarme Gegend
den Zuschlag des Deutschen Reiches bei der Standortwahl f"r
einen zweiten Truppen"bungsplatz in Sachsen. 1907 wurden
drei und 1938 weitere sieben D!rfer mit allem Grundbesitz
aufgekauft. Der Milit#rgutsbezirk n!rdlich der Garnisonsstadt
K!nigsbr"ck umfasste um 7.800 ha. F"r den Truppen"bungs-
platz wurden gr!ûere Forstfl#chen abgetrieben. Er diente von
1907 bis 1992 vier Armeen als Schieû-, $bungs- und Ausbil-
dungsgel#nde. Zuletzt beanspruchte die Westgruppe der

Sowjetischen Streitkr#fte in Deutschland das Gebiet f"r ihre
11. Panzerdivision und diverse separate Truppenteile. Umge-
ben von Randforsten und Restw#ldern umfasste die Milit#r-
brache 1992 mehr als 50 km2 nacheiszeitlich anmutenden
Offenlandes. Wegen des einzigartigen naturr#umlichen
Entwicklungspoten tials erfolgte unmittelbar nach dem Abzug
des Milit#rs die einstweilige Sicherstellung als NSG. 1996
wurde das Gebiet in der f"r Sachsen ungew!hnlichen Gr!ûe
von ca. 7.000 ha festgesetzt. Seither unterbleiben auf dem
gr!ûten Fl#chenanteil direkte Einflussnahmen zugunsten einer
m!glichst unbeeinflussten Naturentwicklung. Ausgenommen
sind ein minimal notwendiges Wegenetz und das Beseitigen
gef#hrlicher milit# rischer Altlasten. 1997 bis 2006 besorgte die
Stiftung Wald f"r Sachsen den Abriss der meisten Milit#rge-
b#ude. 2007 wurde das Gebiet wieder Landeseigentum. Seit-
her hat es eine staatliche NSG-Verwaltung im Staatsbetrieb
Sachsenforst.

Geologie: Der nach N sanft abfallende Festgesteinssockel wird
von neoproterozoischen (Meta-)Grauwacke (Kamenzer Grup-
pe) gebildet. Sie stehen nur im S unmittelbar an und bildet
H!henz"ge bis 195 m " NN. Westlich der Pulsnitz tauchen sie
unter verschiedenartige elster-2-kaltzeitliche Mor#nensedi-
mente der Stauchungszone von Ponickau ab, welchen
Schmelzwassersedimente des #lteren (Drenthe-)Stadiums der
Saale-Kaltzeit vorgelagert sind. Nur ganz im N werden weich-
selkaltzeitliche Sande und Kiese des saalekaltzeitlich angeleg-
ten Lausitzer Urstromtales ber"hrt. %stlich der Pulsnitz stehen
groûfl#chig Sande und Kiese in sanderartiger Ausbildung der
Elster-2- bis Saale-1-Kaltzeit an. Sie sind von elsterkaltzeit -
lichen Flusskiesen unterlagert. Weichselkaltzeitlich bis fr"h -
holoz#n entstanden aufgewehte Treibsanddecken mit Binnen-
d"nenfeldern. Im SW werden sie durch L!ûsande vertreten.
Entlang des ebenfalls saalekaltzeitlich angelegten heutigen
Gew#ssernetzes, speziell der Pulsnitz, sind ausgedehnte fr"h-
weichselzeitliche Flusssande der H!heren Niederterrasse
(Obere Talsandfolge) erhalten. Sie unterlagern holoz#ne Bach-
und Auensedimente. Stellenweise haben sich Quell- und Ver-
sumpfungsmoore gebildet.

Wasserhaushalt, Klima: Das NSG ist auûerordentlich reich an
Gew#ssern. Die aus dem Westlausitzer Bergland kommende
Pulsnitz durchflieût mit oft wechselnden Wasserst#nden auf
18 km L#nge das Gebiet. Der Otterbach mit 8 km L#ngeund
das Bohraer Wasser mit 4 km Laufl#nge sind ihre wichtigsten
lokalen Zufl"sse. Im #uûersten NW bildet teilweise das Ruh-
lander Schwarzwasser die Gebiets- und Landesgrenze. Das
gesamte Netz der Flieûgew#sser umfasst mehr als 50 km. Im
Gebiet entspringen allein zehn Nebenb#che an Sicker- und ein-
zelnen Sturzquellen. Am NO-Rand erstreckt sich eine wertvolle
Teichkette. Kleinere Standgew#sser "berkamen aus der vormi-
lit#rischen Kulturlandschaft in Abgrabungen. Wenige Ver-
sumpfungsgew#sser bestehen in quelligen Senken. Perio disch
entstehen zahlreiche Flut- und Regent"mpel entlang der Puls-
nitz und auf verdichteten Milit#rtrassen. Wo es Wasserf"hrung
und Relief erlauben, ver#ndern Biber die Abfl"sse zu ihren
Gunsten. Solche Biberstaue f"hren den Gebietswasserhaushalt
bereits weitr#umig auf urspr"nglichere Verh#ltnissezur"ck.
Das NSG befindet sich im $bergangsbereich vom atlantischen
zum kontinentalen Klima, wobei der subatlantische Einfluss
"berwiegt. Das Jahresmittel der Lufttemperatur betr#gt 8,5& C;
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die Niederschlagssumme verringert sich von 726 mm im S auf
622 mm im N.

B•den: Westlich der Pulsnitz ist auf Kies f"hrenden Schluff-
sanden aus L!ûsand "ber wechselhaften Mor#nensedimenten
ein Bodenformenmosaik aus pseudovergleyten B#nderpara -
braunerden, Fahlerden und Braunerden ausgebildet, welches
!rtlich in Pseudogleye "bergeht. In Hohlformen kommen
Gleye vor. $ber den Grundgebirgsdurchragungen im S trifft
man auf schuttreichen lehmsandigen Substraten Braunerden
und Podsol-Braunerden an. 'hnliche B!den herrschen "ber
Schmelzwasserkiesen vor. $ber Sandersanden im N und O ist
je nach M#chtigkeit der fast fl#chendeckend verbreiteten Flug-
sande eine Gesellschaft aus Podsolen und Braunerde-Podso-
len entwickelt. Auf D"nen wird sie durch Podsol-Regosole und
Regosole erg#nzt. In Hohlformen geht sie mit abnehmendem
Grundwasserflurabstand in Gley-Podsole, Wechselgleye, Gleye,
Nass- und Humusgleye "ber. Stellenweise treten Nieder- und
$bergangsmoore auf. Die Auenbereiche sind bei nach N
zunehmendem Sandgehalt der Auensubstrate durch Vega-
Gleye (im S), Auen gleye und Auennassgleye charakterisiert. In
den anschlieûenden Talsandbereichen sind sie von Gleyen,
Braunerde-Gleyen und Gley-Podsolen begleitet. Besonders der
O des NSG erfuhr durch die langzeitige milit#rische Nutzung
starke Ver#nderungen der B!den. In Folge von Abgrabung,
Befahrung und Verkippung liegen groûfl#chig sandige Kippsub-
strate vor, auf denen die Bodenentwicklung nicht "ber das Roh-
bodenstadium hinausreicht (Lockersyroseme bis Regosole).

Vegetation, Pflanzenwelt: Auf den ausgedehnten, nutzungs-
bedingt geh!lzentbl!ûten Freifl#chen mit vor herrschenden
armen Sandb!den ist die spontane Wiederbesiedlung durch
Pionierpflanzen gut vorangeschritten. Es haben sich Folgeserien
der Pflanzengesellschaften vom Offenland bis zum Wald in
Form von offenen Sandfl#chen, Silbergras-Sandmagerrasen
(Corynephorion canescentis), Kleinschmielen-Pionierge sell -
schaften (Thero-Airetalia), Flechtendecken, Sandheiden (Geni-
sto pilosae-Callunetum) und Besenginstergeb"sche (Rubus
plicatus-Sarothamnus scoparius-Gesellschaft) mit $berg#n-
gen zu Pionierw#ldern aus H#nge-Birke (Betula pendula), Espe
(Populus tremula) und Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) entwickelt.
Potentiell entsteht allm#hlich ein kiefernreicher Eichenmisch-
wald. Auf den besseren Standorten f"hrt die Entwicklung "ber
Besenginsterheiden und -geb"sche zum lindenreichen Eichen-
Hainbuchen-Wald (Galio sylvatici-Carpi netum betuli). Daf"r
sprechen ansehnliche Restbestockungen. In den Feuchtberei-
chen sind Bruchw#lder verschiedener Artenkombina tionen z.T.
sehr gut erhalten. Neben dem Walzenseggen-Erlen-Bruchwald
(Carici elongatae-Alnetum) mit K!nigsfarn (Osmunda regalis)
sind der seltene Moorbirken-Moorwald (Vaccinio uliginosi-
Betuletum pubescentis) und der Tiefland-Fichtenwald vertre-
ten. Eine weitere Sonderstellung nimmt der Waldkiefern-Moor-
w#lder (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris) mit Sumpf-
Porst (Ledum palustre) und Glocken-Heide (Erica tetralix) ein.
Das Vegetationsmosaik erg#nzen Quellfluren (Cardamino-
Montion), Nieder- und $bergangsmoore mit Torfmoosschlenken
(Scheuchzerio-Caricetea fuscae) und im Kontakt mit Glocken -
heide-Feuchte Heiden (Ericetum tetralicis). Zur Charakterisie-
rung seien Sumpfb#rlapp (Lycopodiella inundata), Wald- und
Sumpf-L#usekraut (Pedicularis sylvatica, P. palustris), Lungen-
Enzian (Gentiana pneu monanthe), Fuchssches Knabenkraut

(Dactylorhiza fuchsii), Weiûe Waldhyazinthe (Platanthera bifo-
lia), Arnika (Arnica montana), Moosbeere (Vaccinium oxycoc-
cos) und Kriech-Weide (Salix repens) hervorgehoben. In den
Stillgew#ssern kommen teilweise Armleuchteralgen vor. Die
Flieûgew#sser mit ihrer ungez"gelten Dynamik und den unge-
hinderten Einfl"ssen des Elbebibers bilden einen weiteren
Vegetationskomplex. Er beginnt im Wasser mit der Gesell-
schaft des Flutenden Hahnenfuûes (Ranunculetum fluitantis)
und der Rotalge Batrachospermumspec. Am Ufer schlieûen
sich Hochstaudenfluren wie die M#des"ûflur (Filipendulo-
Geranietum palustris) und Best#nde des Neophyten Schlitz-
bl#ttriger Sonnenhut (Rudbeckia laciniata) an, die in die
Weichholzaue (Pruno padi-Fraxinetum) "bergehen. Als Relikt
tritt hier die Schwarz-Pappel (Populus nigra) auf. Den gr!ûten
Teil der Talauen f"llt der Hainmieren-Schwarzerlen-Bachwald
(Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) im Kontakt mit dem
Walzenseggen-Erlen-Bruchwald aus. Am Talrand gehen sie in
den Birken-Stieleichenwald (Betulo pendulae-Quercetum robo-
ris) "ber. Altw#sser mit Verlandungss#umen aus R!hricht,
Sumpfcalla- und Schachtelhalmfluren erg#nzen die nat"rliche
Vielfalt. Als gebietstypische Erscheinung "berdauerten in Tei-
len der sich entwickelnden Waldlandschaft weite Fl#chen mit
der binnenl#ndischen Sandheide. Offensichtlich ist sie nicht
nur nutzungsbedingt, sondern groûe Teile sind die Folge
extrem durchl#ssiger Schotterb!den, die der Wiederbewal-
dung nat"rliche Grenzen setzen. Weitere bemerkenswerte
Pflanzenarten sind Groûer Odermennig (Agrimonia procera),
Nelken-Hafer schmiele (Aira caryophyllea), Zwerg-Gauchheil
(Anagallis minima), L#mmersalat (Arnoseris minima), Sand-
Tragant (Astragalus arenarius), Kn#uel-Glockenblume (Campa-
nula glomerata), Gelb-Segge (Carex flava), Dolden-Winterlieb
(Chimaphila umbellata), Mittlerer und Rundbl#ttriger Sonnen-
tau (Drosera intermedia, D. rotundifolia), Kamm-Wurmfarn
(Dryopteris cristata), Sechs- und Dreim#nniger T#nnel (Elatine
hexandra, E. triandra), Acker-Hohlzahn (Galeopsis ladanum),
Wirtgens Labkraut (Galium wirtgenii), Froschbiss (Hydrocha-
ris morsus-ranae), Knorpelmiere (Illecebrum verticillatum),
Alpen-Binse (Juncus alpinus), Strandling (Littorella uniflora),
Fichtenspargel (Monotropa hypopitys), Quirliges Tausendblatt
(Myriophyllum verticillatum), Katzenminze (Nepeta cataria),
Natternzunge (Ophio glossum vulgatum), Pillenfarn (Pilularia
globulifera), Spitzbl#ttriges, Flachst#ngliges und Kn!terich-
Laich kraut (Potamogeton acutifolius, P. compressus, P. poly-
gonifolius), R!tliches Fingerkraut (Potentilla heptaphylla),
Weiûes und Braunes Schnabelried (Rhynchospora alba, Rh.
fusca), Sumpf-Ampfer (Rumex palustris), Kleines Helmkraut
(Scutellaria minor), Zwerg-Igelkolben (Sparganium natans),
Kleiner und Ockergelber Wasserschlauch (Utricularia minor,
U. ochroleuca), Kassuben-Wicke (Vicia cassubica) und Tres-
pen-Federschwingel (Vulpia bromoides). Seltene Moose sind
Cladopodiella francisci, Dicranum spurium, Fossombronia
incurva, Kurzia pauciflora, Lophozia capitataund Sphagnum
molle,seltene Flechten Bryoria fuscescens, Cladonia arbuscula
ssp.mitis, C. cenotea und Physconia grisea. Als bemerkens-
werte Pilzarten wurden R!tendes Schafeuter (Albatrellus sub-
rubescens), Kiefern-Steinpilz (Boletus pinophilus), Heide-
Keule (Clavaria argillacea), Birken-G"rtelfuû (Cortinarius bive-
lus), der R!tling Entoloma parkensis, Riesen-Lorchel (Gyro-
mitra gigas), Schuppiger Saftling (Hygrocybe coccineocrena-
ta), Reifpilz (Rozites caperatus), Moor-T#ubling (Russula
aquosa), Gelber Stachelschwamm (Sarcodontia crocea), Kurz-
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r!hriger Weiûporling (Tyromyces chioneus) und Orange-Nabe-
ling (Omphalina postii) festgestellt. Beim Gebietsmonitoring
2000 ± 2007 wurde auf Probefl#chen ein artenreiches Inventar
an Gef#ûpflanzen (383 Arten), Flechten (84), Moosen (29) und
Pilzen (177) dokumentiert.

Tierwelt: Noch deutlich artenreicher ist die Fauna. Mit nur
wenigen speziell untersuchten Artengruppen ergab das
Gebietsmonitoring 2000 ± 2007 bereits 935 Formen. Ein Viertel
davon ist auf Roten Listen mit einem Gef#hrdungsstatus ver-
zeichnet. Der Brutvogelbestand schwankt allj#hrlich zwischen
130 und 140 Arten, darunter sind Steinschm#tzer (Oenanthe
oenanthe), Braun- und Schwarzkehlchen (Saxicola rubetra, S.
torquata), Wiedehopf (Upupa epops), Grauammer (Emberiza
calandra), Wendehals (Jynx torquilla), Raubw"rger (Lanius
excubitor), Sperbergrasm"cke (Sylvia nisoria), Waldwasser-
l#ufer (Tringa ochropus), Rohrdommel (Botaurus stellaris)
und Bekassine (Gallinago gallinago). Weitere bemerkenswerte
Wirbeltiere sind Waldiltis (Mustela putorius), Baummarder
(Martes martes), Wasserspitzmaus (Neomys fodiens), Graues
Langohr (Plecotus austriacus), Fransenfledermaus (Myotis
nattereri), Groûes Mausohr (M. myotis), Kammmolch (Triturus
cristatus), Kreuz- und Wechselkr!te (Bufo calamita, B. viridis),
Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae), Glattnatter (Coronella
austriaca), Kreuzotter (Vipera berus), Bachneunauge (Lampetra
planeri), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis). Zwergstichling
(Pungitius pungitius) und Bachforelle (Salmo trutta fario).
Insekten kommen sehr artenreich vor. Bemerkenswerte Libel-
lensind Groûe Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Gefleck-
te Smaragdlibelle (Somatochlora flavomaculata), Zweigestreif-
te Quelljungfer (Codulegaster boltonii). Unter den Schmetter-
lingensind zu erw#hnen: Birken-Wollafter (Eriogaster lane-
stris), Wolfsmilchschw#rmer (Hyles euphorbiae), Braunes
Ordensband (Minucia lunaris), Kreuzblumen-Bunteulchen
(Phytometra viridaria), Ockerbindiger und Eisenfarbener Samt-
falter (Hipparchia semele, H. statilinus), Geiûklee- und Ginster-
Bl#uling (Plebeius argus, P. idas, bedeutendes Vorkommen),
Groûer Fuchs (Nymphalis polychloros), Groûer Schillerfalter
(Apatura iris), Groûer Eisvogel (Limenitis populi), Wachtelwei-
zen- und Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea athalia, M. cinxia),
Komma-Dickkopffalter (Hesperia comma), Kleines und Rot-
braunes Ochsenauge (Maniola lycaon, M. tithonus), Matt-
scheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus acteon). F"r
Heuschreckenist das NSG das artenreichste Gebiet in Sach-
sen, u. a. mit Gew!hnlicher Gebirgsschrecke (Podisma pede-
stris), Buntb#uchigem Grash"pfer (Omocestus rufipes), Maul-
wurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa) und Warzenbeiûer (Decti-
cus verrucivorus). Bei den K#fernfallen auf: Groûer Puppen-
r#uber (Calosoma sycophanta), Heide-Laufk#fer (Carabus
nitens), Quensels Kanalk#fer (Amara quenseli), Narbenl#ufer
(Blethisa multipunctata), Rothals-Rundbauch l#ufer (Bradycel-
lus ruficollis), die Laufk#fer Nebria livida, Trechus rubens,
Patrobus assimilis, Stenolophus skrimshiranus, Badister pel-
tatus, Dromius schneideri und Miscodera arctica, der Bock -
k#fer Strangelia attenuata, Stierk#fer (Typhaeus typhoeus),
Balkenschr!ter (Dorcus parallelipipedus), der Wassertreter
Haliplus fluviatilis,die Taumelk#fer Gyrinus suffriani, G. pay-
kulli undOrectochilus villosussowie die Wasserk#fer Laccobi-
us biguttatus, Berosus signaticollis und B. luridus.Auûerdem
kommen die GrabwespenAmmophila campestris, Pemphre-
don lugens und Gorytes fallaxsowie die SchwebfliegeParagus

finitimus hier vor. In der Pulsnitz wurden die Steinfliegen
 Perlodes dispar, Taeniopteryx nebulosaund Isoptena serri -
cornis, die K!cherfliegeYlodes simulansund der seltene
Schildkr!ten egel(Placobdella costata) nachgewiesen. Als
Spinnenarten kommen u. a. Gerandete Jagdspinne (Dolome-
des fimbriatus), Heide-Radspinne (Neoscona adianta), Was-
serspinne (Argyroneta aquatica), die Feldspinne Agroeca lusa-
tica, die Wolfsspinne Alopecosa fabrilis, die Laufspinne Philo-
dromus histriound die Krabbenspinne Xysticus ninniivor. Die
Weichtieresind mit Gelippter Tellerschnecke (Anisus spiror-
bis), Glattem Posth!rnchen (Gyraulus laevis), Groûer Erbsen-
muschel (Pisidium amnicum), Gekielter Tellerschnecke (Pla-
norbis carinatus) und Sumpfdeckelschnecke (Viviparus con-
tectus) vertreten. Unter den Krebstierenhaben der Blattfuû-
krebs Branchipus schaefferiund der Edelkrebs (Astacus asta-
cus) Bedeutung. 

Gebietszustand und Maûnahmen: Der Gebietszustand ist sehr
gut. Das NSG ist weitgehend den Selbstheilungskr#ften der
Natur "berlassen. Die Ruhigstellung bewirkt inzwischen 
die Anf#nge einer Wiederbewaldung groûer Fl#chen. $ber
5.000 ha Kernzone sind als Totalreservat ausgewiesen und
entwickeln sich ungest!rt. Auf weiteren 1.000 ha sind in der
Zone der gelenkten Sukzession Pflegemaûnahmen m!glich,
besonders um die gut entwickelte Calluna-Heide, offene D"nen
und die Sandmagerrasen zu erhalten. Im Randsaum (1.000 ha)
werden v. a. halbnat"rliche Lebensraumtypen wie M#h wiesen
und Fischteiche durch traditionelle Bewirtschaftung erhalten.
Die Gebietsentwicklung verl#uft unter dem Einfluss der Tier-
welt. In den inneren Zonen ruht daher die Jagd. Auf Probefl#-
chen erfolgt ein langfristiges Gebietsmonitoring. Es umfasst
Lebensraumtypen, ausgew#hlte Tier- und Pflanzenarten, die
Hydrologie und das Schalenwild.

Naturerfahrung:Das Naturerlebnis ist durch ein polizeiliches
Betretungsverbot (Munitionsbelastung+) und durch den
Schutzzweck selbst eingeschr#nkt. Das NSG bietet aber gute
M!glichkeiten f"r Naturerfahrung und Umweltbildung. Um das
NSG ist ein 50 km langer Radrundweg mit vielen Informati-
onspunkten ausgewiesen. Davon zweigen markierte Wege ab,
die attraktive randliche Einblicke erm!glichen, so der Biber-
pfad zwischen Glauschnitz und K!nigsbr"ck, der Heidepfad bei
L"ttichau (mit Aussichtsplattform) und ein Waldpfad zwischen
Kroppen und Zeisholz. Einen sehr weiten $berblick er!ffnet
der 32 m hohe Aussichtsturm auf dem Haselberg (Wettin -
h!he). Dahin f"hren je 3 km lange markierte Wege vom Wald-
friedhof Schmorkau und vom fr"heren ¹Neuen Lagerª K!nigs-
br"ck. Vom dortigen Parkplatz an der Hoyerswerdaer Straûe
aus f"hrt die NSG-Verwaltung auf Anmeldung F"hrungen 
mit einem gel#ndeg#ngigen Kleinbus durch (April-Oktober,
www.koenigsbrueckerheide.eu). Sie vermittelt auch gef"hrte
Touren auf dem Rundweg und Besucherpfaden. In K!nigs-
br"ck wird zum Schutzgebiet ein Besucherzentrum errichtet.

Literatur: 57, 67, 68, 93, 94, 125, 218, 377, 378, 394, 489,
516, 518, 519, 529, 586, 587, 596, 622, 623, 656, 699,
1000 ± 1011, 1042, 1096, 1288, 1308, 1398 ± 1400, 1422,
1441, 1477, 1498 ± 1503, 1678, 1697, 1798, 1799, 1815,
1901, 1902, 1961, 1962
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