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Sch�den durch Pilze an Fachwerkgeb�uden
Dr. Dipl.-Biol. Tobias Huckfeldt

Einf�hrung
Fachwerke sind, besonders an den stark bewitterten Fassaden, aufgrund der gro�en Anzahl von feuchtevariablen 
Fugen durch holzzerst�rende Pilze bedroht; andere Bereiche des Fachwerks, oder auch Gefahren durch holzzer-
st�rende Insekten, sollen hier nicht betrachtet werden.
Zum Leben ben�tigen F�ulepilze Holz, Wasser, Sauerstoff und Temperaturen �ber 0-4�C. Von diesen Faktoren 
kann – der Erhaltungswunsch am Fachwerk wird vorausgesetzt – nur das Wasser sinnvoll limitiert werden. Auch 
eine Holz-Vergiftung/-Verg�llung w�re m�glich, so dass F�ulepilze nicht mehr wachsen k�nnen, jedoch ist der 
chemische Holzschutz aufgrund des ver�nderten Umweltbewusstseins eingeschr�nkt und auch nicht auf eine Dau-
erfeuchtelast ausgelegt. Der bauliche Holzschutz hat Vorrang, wie in historischen Zeiten, in denen sich der che-
mische Holzschutz (z.B. Verkohlen, Holzteer; vgl. CLAUSNITZER, 1990) i.d.R. auf erdber�hrende Holzteile be-
schr�nkte und nur eine geringe Wirkung entfaltete (Abb. 1).

Die M�glichkeiten, F�ulepilze wie Echten Hausschwamm, Braunen Kellerschwamm oder den Ausgebreiteten 
Hausporling vom Fachwerk fernzuhalten, richten sich stark nach der Feuchte-Exposition der Fassade. Bei starker 
Feuchtigkeits-Belastung waren Fassaden auch in fr�heren Zeiten fl�chig gesch�tzt (z. B. durch Holz- oder Schie-
ferschindeln). Die Expositionsst�rke ist f�r jedes Geb�ude anders, kann sich durch Zubau und Abriss �ndern und 
ist von den lokalen Klima-Bedingungen abh�ngig. Ein wichtiges Ma� f�r die Langlebigkeit der bewitterten Fas-
sade ist die R�cktrocknungsm�glichkeit, die deutlich gr��er sein muss als die Befeuchtung; entscheidend ist, dass 
in der Konstruktion keine Feuchtenester entstehen. Die R�cktrocknungsm�glichkeit des Fachwerks wird reduziert 

Abb. 1: Typisches norddeutsches Fachwerkhaus an der Elbm�ndung; bauliche Holzschutz-Ma�nahmen: auskragende Geschosse und Dach�berstand.
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durch Innend�mmungen, unzureichenden baulichen Holzschutz, Leerstand, dichte Anstriche, Spachtel- und Hol-
zersatzmassen sowie fehlende/unzureichende Beheizung (Abb. 2, Abb. 12). Hinzu kommen Geb�ude-Sch�den 
durch unsachgem�� ausgef�hrte Restaurierungsarbeiten, Sanierungen oder Wartung (Abb. 9).
Der mit Abstand bedeutendste F�ulepilze am Fachwerk ist der Echte Hausschwamm; vor der Beschreibung der 
Biologie dieses Hausf�ulepilzes sind einige Grundbegriffe zu definieren. Wichtige biologische Grundlagen flie-
�en hierbei mit ein.

F�ule – die Zerst�rung des Holzes
Holz unterliegt dem nat�rlichen Stoffkreislauf von Werden und 
Vergehen; dabei spielen holzzerst�rende Pilze eine wichtige 
Rolle. Der Mensch unterbricht diesen Kreislauf f�r die Nutzungs-
dauer eines Fachwerkbauteils. Je nachdem, wie gut ein Bauteil 
geplant und ausgef�hrt wurde, schlie�t sich der nat�rliche Stoff-
kreislauf schneller oder langsamer. F�ulepilze ben�tigen Nah-
rung; feuchtes Holz wird durch die N�hrstoff-Entnahme der F�u-
lepilze enzymatisch zerst�rt, dies f�hrt zu einem Masse- und Fes-
tigkeitsverlust. Dabei werden die hochpolymeren Kohlenhydrate 
des Holzes (z. B. Zellulose) zu wasserl�slichem Zucker abgebaut. 
Nur die in Wasser gel�sten Zucker k�nnen von den Pilzen aufge-
nommen werden, daher ist Wasser f�r den Holzabbau essentiell. Je nachdem, welche Bestandteile aus dem Holz 
gel�st werden bzw. wie es nach der Besiedelung und N�hrstoff-Entnahme aussieht, werden F�uletypen unter-
schieden: Braun-, Wei�- und Moderf�ule.

Braunf�ule-Erreger
Braunf�ulepilze f�hren oft zu gro-
�en Sch�den an Fachwerk, da es un-
ter ihnen zahlreiche strangbildende 
Arten gibt, die sich bevorzugt ver-
deckt ausbreiten, z. B. zwischen In-
nend�mmung und Fachwerk (Tab. 
1). Braunf�ulepilze wie der Haus-
und der Kellerschwamm zerst�ren 
die Holzzellwand zuerst im Bereich 
der prim�ren Zellwand, da hier die 
Cellulose am wenigsten kristallin 
vorliegt und f�r die abbauenden, in 
Wasser gel�sten Enzyme (Cellula-
sen) gut zug�nglich ist. Die Folge 
sind starke Verluste der mechanischen Eigenschaften bei nur geringem Holz-Masseverlust. So sank beispiels-
weise bei einem Befall mit dem Echten Hausschwamm (Serpula lacrymans) die Bruchlast bei Masseverlusten 
von 4% um 14,7-28,3% ab (LIESE / STAMER 1934). Daher sind braunfaule Holzteile mit statischer Funktion i. d. 
R. zu ersetzen. Ausnahmen m�ssen gut durchdacht werden, damit es nicht zu einem Wiederfall kommt (Abb. 3).
Braunf�ule-Erreger k�nnen den Ligninanteil im Holz nicht verwerten, sie modifizieren Lignin lediglich, daher 
wird das Holz braun, weil das verbleibende Lignin braun ist. Braunfaules Holz schrumpft beim Trocknen in axi-
aler Richtung, was zu dem typischen W�rfelbruch mit Rissen quer und l�ngs zur Holzfaser f�hrt (Abb. 3). Im 
Endstadium verbleibt eine braune Masse mit hohem Ligningehalt, die auf leichten Druck zu einem Puder zerf�llt 
(Abb. 4). Die verschiedenen Bauh�lzer sind unterschiedlich resistent gegen�ber den verschiedenen Braunf�ulepilzen.

Tab. 1: Hausf�ulepilze und andere Pilze, die 
Mauerwerk durchwachsen (Auswahl)
(erg�nzt nach HUCKFELDT/SCHMIDT, 2015)
Echter Hausschwamm (Serpula lacrymans)
Wilder Hausschwamm (S. himantioides)
Brauner Kellerschwamm (Coniophora puteana)
Marmorierter Kellerschwamm (C. marmorata)
Spindelsporiger Kellerschwamm (C. fusispora)
Braunf�uletramete (z. B. Antrodia vaillantii)
Kiefern-F�ltlingshaut (Leucogyrophana pinastri)
Glattsporiger Sternsetenpilz (Asterostroma laxum)
Ockerfarbener Sternsetenpilz (A. cervicolor)
Andere Pilze, die Mauerwerk durchwachsen
Tintlinge (Coprinus spp.)
Becherlinge (Peziza spp.), oberfl�chlich
Mykorrhiza-Pilze an Baumwurzeln, z. B. in Kellern
Filzgewebe (Tomentella spp.)

Abb. 2: Typisches Wei�f�ule-Schadensbild im Sicht-Fachwerk dessen Holz Teilweise mit Beton 
�berdeckt wurde. Die F�ule-Sch�den finden sich besonders an den H�lzern, die �berdeckt wurden.
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So ist z. B. in der Praxis Eichenkernholz im 
Fachwerk nur schlecht vom Echten Haus-
schwamm angreifbar, aber empfindlich gegen-
�ber Kellerschwamm (Braunf�ule), Ausgebrei-
teten Hausporling (Wei�f�ule) und Moderf�u-
lepilzen. Im Grunde findet sich unter den F�u-
lepilzen f�r jedes zu feuchte Holz ein Spezialist 
unter den Pilzen – der Holzabbau des Kernhol-
zes dauert aber bei dauerhaften Holzarten l�n-
ger. Splintholz ist nicht dauerhaft (Abb. 5).

Wei�f�ule-Erreger
Nur eine Wei�f�ule-Pilzart f�hrt regelm��ig zu 
gro�en Fachwerk-Sch�den – der Ausgebreitete 
Hausporling. Er zerst�rt Nadel- und Eichenholz. 
Unter den Wei�f�ulepilze gibt es keinen wichtigen F�ulepilze, der Str�nge bildet; die, die es gibt, sind im Fach-
werk sehr selten oder f�hren kaum zu starken F�ulebildern (ggf. anders bei Langzeitfeuchtesch�den). Im Gegen-
satz zu den Braunf�ulepilzen bauen die Wei�f�ule-Erreger – neben Cellulose und Hemicellulosen – auch in ho-
hem Ma�e das braune Lignin (den Holzstoff) ab. Wei�faules Holz wird daher im Verlauf des Abbauprozesses 
heller (daher der Name!) und zudem faserig und weich (Abb. 6). Nach einem vereinfachten Bild entspricht die 
Zellulose der Eisenarmierung im Stahlbeton. Eine Rissbildung quer zur Faserrichtung – wie bei einer Braunf�ule 
– erfolgt daher nicht. Die mechanischen Holz-Eigenschaften bleiben im Vergleich zur Braunf�ule l�nger erhalten, 
allerdings kann die Bruchschlagfestigkeit nach einem zweiw�chigen Pilzbefall im Labor unter idealen Bedingun-
gen durchaus um 20% sinken (SEIFERT, 1968). Der Holzabbau schreitet bei vielen Wei�f�ulepilzen (auf zellul�rer 
Ebene) streng von au�en nach innen fort, wobei die einzelnen Wandschichten intensiv abgebaut werden; es ent-
stehen Kavernen, L�cher oder Lochfra� (Abb. 6, Eckbild). Das hei�t punktuelle Holz-Bereiche werden vollst�n-
dig enzymatisch aufgel�st und die Abbauprodukte in w�ssriger L�sung vom Pilz als Nahrung aufgenommen.

Abb. 3: Museales Fenster mit Braunf�ule-Sch�den im Blockrahmen 
(W�rfelbruch: Pfeile); das Fenster wurde nach dem Umsetzen des Ge-
b�udes aus den vorgesch�digten H�lzern wieder zusammengef�gt. 
Wenn eine Wiederbefeuchtung ausgeschlossen wird, sind derartige L�-
sungen m�glich, ohne dass es zu weiteren Sch�den kommen muss – hier 
im Freilichtmuseum Detmold an einem leicht temperierten Ausstel-
lungsgeb�ude.

Abb. 4: Finger-Reibeprobe an braunfaulem Holz: zerriebenes Holz im 
finalen Abbaustadium – die Holz-Struktur ist zerst�rt. Nach dem Zerrei-
ben bleibt ein braunes, pulverartiges und staubendes Pulver zur�ck –
fast wie Humus-Erde. Die Finger werden schmutzig und wirken fast wie 
in Kakaopulver best�ubt. Im Holz wachsende Schimmelpilze f�hren oft 
auch zu einer Schwarzf�rbung; Eckbild (mikroskopischer Holzl�ngs-
schnitt): Abbau mit Rissen.

Abb. 5: Eichenholz - Splint- versus Kernholz: innen dauerhaftes Kernholz - ohne 
F�uleschaden; au�en nicht dauerhafte Splintholz – wei�faul und zerst�rt.
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Abb. 6: Wei�f�ule, verursacht durch Ausgebreiteten Hausporling (Donkio-
poria expansa), das Holz ist deutlich faserig und l�sst sich leicht mit den 
Fingern zerrupfen (dabei bleiben die Finger oft fast sauber); Ma�stab mit 
Zenti- und Millimetern. Eckbild (mikroskopischer Holzquerschnitt): punk-
tuelle Zellwandaufl�sungen (Lochfra�) im wei�faulen Holz.

Abb. 7: Moderf�ule im Lupenbild: die Aktivit�t ist zuweilen im Sp�tholz 
am gr��ten, dies kann an der dunklen Verf�rbung erkannt werden. Eckbild 
(mikroskopischer Holzl�ngsschnitt): spitzzulaufende Kavernen – das Cha-
rakteristikum der Moderf�ule (Vergr��erung wie Vorbild).

Moderf�ulepilze
Im Fachwerk sind Moderf�ulepilze die h�ufigste Pilzgruppe (Tab. 2) und sehr h�ufig an nassen Eichenschwellen 
zu finden, die sie langsam aber stetig zerst�ren (Abb. 8). Interessanterweise sind Nadelh�lzer aufgrund des gr�-
�eren Lignin-Anteils weniger anf�llig gegen�ber Moderf�ulepilzen als Laubh�lzer. Dabei bleiben die Sch�den 
durch Moderf�ulepilze auf feuchte Holzteile beschr�nkt (�ber Fasers�ttigung); Mauerwerk wird nicht durchwach-
sen. F�r Moderf�ulepilze g�nstig sind viele Arten von Spachtel- und Holzersatzmassen, da sie die Entstehung von 
Feuchtenestern f�rdern und somit das Pilzwachstum im dahinterliegenden Holz (Abb. 9). �hnlich wie bei der 
Braunf�ule wird bevorzugt Cellulose und Hemicellulose abgebaut, das Holz wird braun oder grau (Abb. 7). Die 
Abbauraten von Moderf�ulepilzen sind recht unterschiedlich und abh�ngig von Feuchte- und Sauerstoffgehalt des 
Holzes, der Temperatur sowie der Holz- und der verursachenden Pilzart (LIESE/AMMER, 1964). Die Spanne reicht 
von geringen Sch�den bei Mooreichen nach Jahrhunderten (bei Sauerstoffmangel), �ber schwache Sch�den bei 
sehr dauerhaften H�lzern bis zu gravierenden Sch�den nach wenigen Jahren (z. B. bei hohen Temperaturen in 
K�hlt�rmen). An Sichtfassaden liegt oft ein oberfl�chlicher Schaden durch Moderf�ulepilze vor, der z. B. als 
nat�rliche Alterung von bewittertem Holz verstanden werden kann. Das gesamte Bauteil wird zerst�rt, wenn es –
wie an Schwellen oft vorhanden – dauerhafte Feuchtenester gibt.
Ein Charakteristikum der Moderf�u-
lepilze ist ein kavernenf�rmiger Ab-
bau in den Holzzellw�nden (Abb. 
7). Das Bruchbild ist oft „muschel-
f�rmig stumpf“, das hei�t: Der Ab-
bau verl�uft haupts�chlich entlang 
der Jahrringe oder strikt von au�en 
nach innen. Wenn es zum Einsatz 
von Holzschutzmitteln an Stellen 
mit Moderf�ulepilzen kommen soll, 
ist ein Pr�parat zu w�hlen, das gegen 
Moderf�ule wirksam ist. Die Pr�f-
pr�dikate sind zu beachten. Im All-
gemeinen gilt: Moderf�ulepilze sind 

Abb. 8: Typisches Moderf�ule-Schadensbild an Eichenholz. Die F�ule-Sch�den ist am feuchten Holz 
kaum zu finden.
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resistenter als Hausf�ulepilze gegen�ber Holzschutzmitteln. Ein Mittel, das gegen Echten Hausschwamm gut 
wirkt, kann bei gleicher Konzentration bei Moderf�ulepilzen versagen, zudem gibt es f�r den nachtr�glichen Ein-
satz im Fachwerk kaum zugelassene Holzschutzmittel. Moderf�ulepilze zerst�ren auch Holz mit „Teerfu�“ (ZEN-

KER, 1962). Im Denkmal ist der bauliche Holzschutz jedoch zielf�hrender, da er sich mit den Jahren nicht ver-
braucht, wenn er gut angelegt ist und gewartet sind. 

Wichtige F�ulepilz
Fachwerke sind Geb�ude, die der Natur recht nahekommen, so dass mit einer Vielzahl von F�ulepilzen gerechnet 
werden kann, die auch an im Wald liegendem Holz vorkommen (Tab. 2). Durch den stetigen Wasserzutritt an der 
Fassade siedeln sich oft verschiedene F�ulepilze (auch Waldpilze) an und in der Folge davon auch Feuchtehol-
zinsekten. Verst�rkt werden Sch�den, wenn es zu Wartungs- oder Reparaturr�ckst�nden kommt. F�ulepilze in 
Geb�uden sollten unter dem Gesichtspunkt der Sch�dlichkeit f�r das Fachwerk betrachtet werden.
Vereinfacht lassen sich hiernach vier Gruppen des F�ule-Befalls im Fachwerk unterscheiden. Holzzerst�rung 
durch: 1. Waldpilze und Moderf�ulepilze in dauerfeuchten, oft nur kleinen Bereichen. 2. Hausf�ulepilze ohne 
Bef�higung zur Durchdringung des Mauerwerks. 3. Hausf�ulepilze, die Mauerwerke mit ihren Hyphen durch-
wachsen k�nnen und 4. Echten Hausschwamm, bei dessen Befall es immer wieder zu Wiederbef�llen kommt, 
wenn die Sanierung nicht sach- und fachgerecht durchgef�hrt wurde. Nur die Tatsache, dass ein Befall mit Echtem 
Hausschwamm im Fachwerkgeb�ude vorliegt, ist kein Grund es deswegen abzurei�en.

1. Moderf�ulepilze sind zwar die h�ufigsten Pilze am Fachwerk, aber ihr Zerst�rungswerk ist langsam, �hnlich wie das 
der Waldpilze. Sch�den sind oft kleinr�umig und vergleichsweise einfach mit Techniken des Zimmermanns zu besei-
tigen. Der Gesundschnitt kann auf die faulen Holzteile mit einem kleinen Sicherheitszuschlag beschr�nkt werden. Neue 
Passst�cke ersetzten zersetztes Holz, nach M�glichkeit sollte der bauliche Holzschutz verbessert werden.

2. Der Ausgebreitete Hausporling kann Mauerwerk nicht durchwachsen und die Braunf�uletrameten auch nur sehr selten. 
Ihre Sch�den bleiben auf den feuchten Bereich des Fachwerks beschr�nkt, greifen aber anders als die Moderf�ulepilze 
Holz unterhalb der Fasers�ttigung an, wenn es eine Feuchtequelle in der N�he gibt; Sch�den sind h�ufig unter K�-
chen/Sanit�rr�umen und an Fassaden. Die Befallsgrenze kann makroskopisch meist nicht richtig eingesch�tzt werden. 
Hier muss der Gesundschnitt (Sicherheitszuschlag, mindestens 10 cm, besser 30 cm) gr��er sein als bei den Moderf�u-
lepilzen und mehr als man sieht (faules Holz/Zuwachszonen des Mycels). Im Zweifelsfall muss die Mycel-Durchdrin-
gung des Holzes mikroskopisch gepr�ft werden.

3. Kellerschw�mme, F�ltlingsh�ute und der Wilde Hausschwamm sind Hausf�ulepilze, die Mauerwerk regelhaft durch-
wachsen (Tab. 1). Ihr Aktionsradius ist gr��er und erfordert weitreichendere Kontrollen bei den m�glichen F�ulescha-

Abb. 9: Typisches Schadensbild im Fachwerk mit f�ule-beg�nstigenden 
Werkstoff-Kombinationen: Holz-Ersatz f�hrt immer wieder zu Innenf�ulen 
und Substanzverlust. Neben dem unsch�nen Kunststofffenster, wurde auch 
mit Bauschaum und Beton die F�ule-Empfindlichkeit der Fachwerkkon-
struktion erh�ht.

Abb. 10. Die neu gewechselte Schwelle hat fast keinen Spritzwasserschutz. 
In dieser Konstruktionsweise wird die Schwelle leicht von Pilzen, aber 
auch Insekten angegriffen und somit zum Verschlei�teil. Der Substanzer-
halt ist so nur kurzfristig m�glich.
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den, da z. B. Kappendecken durchwachsen werden k�nnen und so der Befall sich aus dem Keller in die Fachwerk-
schwellen und z. T. auch dar�ber hinaus ausbreiten kann. Im Prinzip entspricht der Gesundschnitt im Holz aber dem 
bei Befall mit Ausgebreitetem Hausporling (Sicherheitszuschlag, mindestens 30 cm).

4. Der Echte Hausschwamm ist der Pilz mit den meisten be-
schriebenen F�llen von unzureichenden Sanierungen –
also Doppel-Sanierungen. Da dies bekannt ist, sollte der 
Echte Hausschwamm mit besonderer Umsicht bek�mpft 
werden. Sein R�ckzugsgebiet, auch w�hrend einer Sanie-
rung, sind Holz, Mauerwerk, Deckenbereiche und der Bo-
den; deshalb wird nur bei Befall mit Echtem Hau-
schwamm das Mauerwerk chemisch mit zugelassenen 
Schwammsperrmitteln behandelt. 

Simplifiziert verursachen nur wenige Pilze/Pilzgruppen an 
Fachwerkgeb�uden besonders gro�e F�ulesch�den und 
verursachen einen Gro�teil der massiven Sch�den: 1. Ech-
ter Hausschwamm, 2. Kellerschw�mme, 3. Braunf�u-
letrameten und 4. Ausgebreiteter Hausporling. Schlei-
chende Bef�lle f�hren auch zu gro�en Sch�den, sind aber 
leichter vermeidbar. 

Echter Hausschwamm (Serpula lacrymans)
Der Echte Hausschwamm ist ein Problem f�r das Fachwerk-
haus. Er tritt gern bei Innend�mmungen auf und w�chst dann 
zwischen D�mmung und Fachwerkwand, so dass er lange 
Zeit nicht sichtbar wird. Dass dieser Spalt zwischen den 
Baustoffen feucht ist, wird oft verkannt. Oft wird der Eigen-
t�rmer erst durch die Fruchtk�rper-Bildung auf den ungebe-
tenen Gast aufmerksam, also erst wenn der Pilz – nach er-
folgreicher Holzzerst�rung – seine Nachkommen bildet. Die 
Gef�hrlichkeit beruht vereinfacht auf sieben F�higkeiten, in 
denen der Echte Hausschwamm gut, aber nicht exzellent ist 
(erg�nzt nach HUCKFELDT /SCHMIDT, 2015): a) die F�hig-
keit, anorganische Materialien zu durchwachsen; b) die F�-
higkeit, Holz unter Fasers�ttigung von einer Feuchte-Quelle 
aus zu bewachsen; c) die F�higkeit, dichtes Oberfl�chenmy-
cel zu bilden, um die Austrocknung des befallenen Holzes 
zu verlangsamen; d) die F�higkeit, in trockenem Holz zu 
�berdauern, das hei�t, in der so genannten „Trockenstarre“ 
zu �berleben; e) die F�higkeit, im Holz eine schnell fort-
schreitende F�ule zu verursachen; f) schnelles Wachstum 
auf Holz und Oberfl�chen; g) Durchsetzungsverm�gen ge-
gen�ber anderen Mikroorganismen. Bei allen diesen F�hig-
keiten gibt es leistungsst�rkere Konkurrenten des Echten 
Hausschwamms, diese aber scheitern bei ein oder zwei die-
ser F�higkeiten. Nur der Echte Hausschwamm beweist, wie ein Siebenk�mpfer, in allen Anforderungen zumindest oberes 
Mittelma�. Informationen zu den weiteren F�ulepilzen finden sich bei HUCKFELDT / SCHMIDT (2015).

Tab. 2: H�ufigkeit** von F�ulepilzen an Fachwerk
Stand: 23.09.2018; Analysenzahl: 531
b = Braunf�ule, m = Moderf�ule, w = Wei�f�ule

Pilzart - lat. Name deutscher Name % F�ule
Chaetomium globosum u. a. Moderf�ulepilz 14,6 m
Coniophora puteana Brauner Kellerschwamm 14,2 b
Serpula lacrymans Echter Hausschwamm 13,5 b
Donkioporia expansa Ausgebreiteter Hausporling 13,3 w
Antrodia spp. Wei�e Porenschw�mme / Braunf�u-

letrameten
9,7 b

Coprinus spp. Tintlinge, 4 Arten 4,3 w
Trechispora spp. Stachelsporlinge 3,2 w
Oligoporus spp. Saftporlinge 2,6 b
Asterostroma cervicolor Ockerfarbiger Sternsetenpilz 2,4 w
Serpula himantioides Wilder Hausschwamm 2,1 b
Coniophora marmorata Marmorierter Kellerschwamm 1,9 b
Antrodia xantha Gelbe Braunf�uletramete 1,9 b
Phellinus contiguus Gro�poriger Feuerschwamm 1,7 w
Peziza spp. Becherlinge 1,7 (?)
Dacrymyces stillatus u. a. Gallerttr�nen 0,9 b
Gloeophyllum spp. Bl�ttlinge 0,7 b
Paxillus panuoides Muschel-Krempling 0,7 b
Leucogyrophana spp. F�ltlingsh�ute 0,7 b
Cylindrobasidium laeve Abl�sender Rindenschwamm 0,6 w
Gloeophyllum abietinum Tannenbl�ttling 0,6 b
Antrodia serialis Reihige Braunf�uletramete 0,4 b
Gloeophyllum sepiarium Zaunbl�ttling 0,4 b
Gloeophyllum trabeum Balkenbl�ttling 0,4 b
Hymenochaete rubiginosa Umberbrauner Borstscheibling 0,4 w
Leucogyrophana pinastri Kiefern-F�ltlingshaut 0,4 b
Leucogyrophana pulverulenta Kleine F�ltlingshaut 0,4 b
Resinicium bicolor Zweifarbiger Harz-Rindenpilz 0,4 w
Resupinatus applicatus Dichtbl�ttriger Zwergseitling 0,4 w
Schizopora paradoxa Ver�nderlicher Spaltporling 0,4 w
Antrodia sinuosa Schmalsporige Braunf�uletramete 0,2 b
Antrodia sordida Cremefarbener Braunf�uletramete 0,2 b
Botryobasidium subcoronatum Traubenbasidie 0,2 w
Botryobasidium spp. Traubenbasidie 0,2 w
Coniophora arida Trockener Kellerschwamm 0,2 b
Daedalea quercina Eichenwirrling 0,2 b
Diplomitoporus lindbladii Grauender Porling 0,2 w
Fibulomyces mutabilis Ver�nderlicher Vliesschwamm 0,2 w
Grifola frondosa Klapperschwamm 0,2 w
Hypochniciellum molle Weiche Gewebehaut 0,2 w
Hyphoderma radula Reibeisen-Rindenpilz 0,2 w
Hyphoderma alutacea Rindenpilz 0,2 w
Hyphoderma praetermissum D�nnfleischiger Rindenpilz 0,2 w
Hyphodontia microspora Kleinsporiger Z�hnchenrindenpilz 0,2 w
Hyphodontia nespori Warziger Z�hnchenrindenpilz 0,2 w
Hyphodontia sibiricum Sibirischer Z�hnchenrindenpilz 0,2 w
Mycena galericulata Rosabl�ttriger Helmling 0,2 w
Oxyporus corticola Rinden-Steifporlinge 0,2 w
Ptychogaster rennyii Bauchpilz 0,2 b
Phanerochaete spp. Schicht- oder Rindenpilz 0,2 w
Schizopora flavipora Gelbporiger Spaltporling 0,2 w
Trametes spp. Trameten-Arten 0,2 w
Basidiomycetes Braunf�ule-Erreger 0,7 b
Basidiomycetes Wei�f�ule-Erreger 0,6 b
* Die Gruppe „Hausschwamm“ umfasste fr�her folgende Pilze: Echten und Wilden Hausschwamm 

sowie die F�ltlingsh�ute. Ursache dieser Zusammenfassung war die Unkenntnis der unterschiedli-
chen Biologie und fehlende diagnostische M�glichkeiten.

** Statistiken sind schwierig; als Fachlabor bekommen wir ggf. keinen repr�sentativen Querschnitt 
derjenigen F�ulepilze eingesendet, die Fachwerk zerst�ren, weil Sachverst�ndige eindeutige Be-
f�lle nicht einsenden – dies ist m�glich. Dennoch ergibt sich ein Bild, welche Pilze/Pilzgruppen im 
Fachwerk vorkommen.
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Abb. 11: Spritzwasser erreicht die Schwelle: Die Grund-Schwelle als Ver-
schlei�teil: Im Sinne des baulichen Holzschutzes und der Langlebigkeit 
w�re ein deutlich abgeschr�gter Sockel sinnvoll: an der Unterseite zerst�-
ren Pilze (u.a. Moderf�ulepilze) und der Bunte Nagek�fer (Xestobium rufo-
villosum) das Holz; Eckbild: Details der Ausschlupfl�cher. 

Abb. 12. Schlechte Zeiten f�r das Fachwerk: Es gibt keinen Bewohner: 
Mit breiten Dach�berst�nden, gut bel�fteten R�umen, Anstrichs- sowie 
Innend�mmungs-Freiheit und etwas baulichem Holzschutz �bersteht ein 
Fachwerk diesen Leerstand am besten, eine Temperierung w�re zudem 
hilfreich.

M�glichkeiten des baulichen Holzschutzes (Auswahl)
Die Abb. 13. bis 14 und die untere Aufstellung geben Hinweise f�r einen baulichen Holzschutz im Fachwerk. 
Hier muss es einen Interessensausgleich geben zwischen Authentizit�t, Wohnkomfort und der m�glichen Langle-
bigkeit einer gew�hlten Konstruktion.
1. Eine dem Einsatzzweck gen�gende nat�rlich dauerhafte Holzart (n. DIN EN 350-2).
2. Vermeidung von Splintholz (Abb. 5), dessen Anteil an bewitterten Bauteilen sollte im Fachwerk bei 0 % liegen; 

Splintholz bedarf der �berdachung (Gebrauchsklasse 1 oder 0).
3. Horizontale Fl�chen (z. B. Gesimse, Fensterb�nke) m�ssen eine ausreichende Neigung haben (> 3�), die 

Wasser vom Geb�ude fortf�hrt (Abb. 13).
4. Holz ist vor Spritzwasser sicher, wenn es 30 cm �ber dem Gel�nde liegt; bzw. 15 cm, wenn z. B. ein Kies-

streifen oder ein Dr�nage-Streifen/-Schacht vorliegt (Abb. 11).
5. Durch „Dach�berst�nde“ (Leisten, Abdeckungen) kann die Situation verbessert werden (Abb. 18).
6. Bel�ftung von Bauteilen verbessert die Abtrocknung von eingedrungenem Wasser (Abb. 16).
7. Bauteile, an denen Wasser herabrinnt, sind mit Tropfnasen zu versehen, ggf. auch umlaufend (Abb. 14).
8. Bewitterte Oberseiten von Holzkonstruktionen sind abzudecken oder zweckm��ig zu konstruieren (Abb. 17).
9. Abdeckungen ben�tigen ausreichende Mindest-�berst�nde, damit Regen abtropfen kann und nicht kapillar 

von Fugen oder vom Holz aufgesogen wird (Abb. 14).
10. Wassers�cke/-nester sind vermeidbar, wenn Konstruktionen oben geschlossen sind und unten offen; geschlos-

sene Details m�ssen vermieden werden. Holzersatzmassen-, Bauschaum- und Silikoneins�tze f�hren oft zu 
Wassers�cken/-nestern (geschlossenen Konstruktionsbereichen).

11. Aufsteigendes Wasser ist mit kapillaren Sperrschichten aufzuhalten; dabei sind Gr��e und Material dem Ver-
wendungszweck anzupassen.

12. An n�tigen Fugen darf ablaufendes Wasser nicht in die Konstruktion gelenkt werden (Abb. 13).
13. Nach M�glichkeit sollte herzgetrenntes Holz verwendet werden, um das Rei�en des Holzes zu vermindern.
14. Abdeckung des Holzes vor dem Einbau und Trockenheit w�hrend der Lagerung.
15. Die M�glichkeit erw�gen, ob ein Giebel verl�ngert, nach au�en geneigt oder bedacht werden kann.
16. Nach innen geneigte Giebel sind aufzurichten.
17. Regenrinnen sind, wie Blitzableiter, Pflicht f�r ein Fachwerk-Geb�ude (Abb. 18).
18. Vermeidung von erdber�hrenden Bauteilen/erd�hnlichen Bedingungen.
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Abb. 13. Im Gegensatz zur Schwelle aus der Abb. 10 kann hier das Regen-
wasser gut abflie�en und Spitzwasser wird von der Schwelle fortgelenkt.

Abb. 14. Feine Leisten helfen, das Niederschlagswasser von der Fassade 
abzulenken. Bei h�ufigem und starkem Wind vermindert sich der Effekt, 
da dann Regen die Konstruktion erreicht.

Abb. 15: Sanierung einer Fenstereinfassung und der unterliegenden Pfos-
ten. Wasser flie�t nach unten, wird aber kapillar in Ritzen und Spalten ge-
zogen und kann durch die Beschichtung nur schwer wieder entweichen; es 
entstehen bei nur m��iger Holzqualit�t schnell F�ulesch�den, hier eine 
Wei�f�ule durch den Gro�porigen Feuerschwamm (Phellinus contiguus). 
Eckbild: Wei�f�uleschaden im Detail: Holz faserig.

Abb. 16. Fachwerk-„Schutz“ mit einer Putzfassade: Durch die verminderte 
Abtrocknungsf�higkeit des Holzes unter dem Putz kommt es zu einer au-
�en gelegenen F�ule; hier ein Doppelbefall mit Braunf�ule durch einen 
Kellerschwamm (Coniophora sp.) und Moderf�ulepilzen, zudem ein In-
sektenschaden durch Bunten Nagek�fer (Xestobium rufovillosum).
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Abb. 17. Eines der wenigen Umgebinde-Fachwerkh�user mit einer noch vorhandenen Schwelle, i.d.R. fehlt diese. Viele Details sind mo-
dern, helfen aber, F�ulepilze fernzuhalten und damit Original-Substanz zu bewahren - ein lebendiger Kompromiss.

Abb. 18. Regenrinnen sind historisch kaum belegt, helfen jedoch die Wassermenge, die an die Fassade gelangen kann, zu reduzieren, zu-
dem verbreitert sich der Dach�berstand. Sie d�rfen nur in Ausnahmef�llen fehlen, vergleichbar einem Blitzableiter, auch dieser wendet 
gr��eren Schaden ab.


