
Institut f�r Holzqualit�t und Holzsch�den
Dr. M ath ias R ehbein www.ifholz.de Dr. Tobias H uckfeldt
EssenerStra�e4,D2, 22419 Hamburg info@ifholz.de Tel:040/ 49 200-989 Fax: -992

Ins t i tu t  f�r  H olzqua l i t � t  u nd  H olzs ch� den – Dr .  R ehb ein  u nd Dr .  Hu ckfeld t  GbR (20 1 6)

Merkblatt: Holzfeuchte und Hausf�ulepilze
Die Hauptursache f�r eine Holzzerst�rung durch Hausf�ulepilze in Geb�uden ist eine zu 
hohe Holzfeuchte; dies ist seit langem bekannt (ANONYMUS, 1789; FRITZSCHE, 1866;
SCHAUDER, 1879; HARTIG, 1885). Trockenes Holz kann durch Hausf�ulepilze nicht abge-
baut werden. „Trocken“ meint: unter um = 20 % Holzfeuchte – in einigen Publikationen 
wird auch ein Wert angegeben, der einen f�nf Prozentpunkte gro�en Sicherheitszuschlag 
enth�lt; dann wird um = 15 % angegeben. Unter f�r sie g�nstigen Umst�nden bewachsen 
einige Hausf�ulepilze auch noch trockeneres Holz, wenn es eine aktuelle und nahe (ca. 
20 cm) Feuchtigkeitsquelle gibt (Tab. 1 und Tab. 2).
Schadschwerpunkte bei Befall mit F�ulepilzen liegen im Altbau oft „nur“ an den Balken-
k�pfen und der Rest des Balkens ist ohne Schaden. Da die Balkenk�pfe jedoch die Last 
ins Mauerwerk �bertragen, ist eine Sanierung f�ulegesch�digter Balkenk�pfe zwingend 

notwendig.
Die m�glichen Ursachen f�r eine erh�hte Holz-
feuchte sind vielf�ltig. Die in Frage kommenden 
Feuchtigkeitsquellen sind im Wesentlichen Regen-
, Grund- und Brauchwasser (Abb. 1), aber auch 
Kondenswasser (Abb. 2), in selteneren F�llen auch 
L�schwasser (nach Wohnungsbr�nden etc.). Eine 
Feuchtigkeitsquelle kann auch eine Wand oder Fo-
lie in einer Konstruktion sein, an der Wasser kondensiert. In geringem Ma�e befeuchten Haus-
f�ulepilze das Holz, aber nur wenn Wasser in der N�he ist. Dies wurde bei allen bisher untersuch-
ten F�ulepilzen beobachtet und d�rfte mit den insbesondere an den Wachstumsr�ndern auftretenden 
Guttationstropfen zusammenh�ngen (BROWNLEE/JENNINGS, 1981; THOMPSON et al., 1985). Jedoch 
ist auch der kapillare Wassertransport im Holz zu beachten.
Der vermutlich bei vielen Hausf�ulepilzen stattfindende Wassertransport kann in dicht „verpackten“ 
Konstruktionen gleichwohl zu betr�chtlichen Sch�den f�hren (Abb. 3). Bei solchen „verpackten“ 
Holzkonstruktionen und -teilen, aus denen einmal eingedrungenes Wasser nur sehr langsam wieder 
entweichen kann (z. B. in unbel�fteten D�chern, bei Holz unter B�dern, Holz unter PVC-Fu�bo-
denbel�gen, Kacheln und Laminat) erlangt eine weitere, sonst eher untergeordnete, weil wenig 

ergiebige Wasserquelle eine Bedeutung, n�mlich Atmungswasser aus der Stoffwechselaktivit�t der Pilze (SCHMIDT, 2006).

Feuchtigkeitsquellen in Geb�uden f�hren meist nur zu einer kleinr�umigen Durchn�ssung (z. B. unter B�dern und K�chen), weite 
Geb�udeteile bleiben dagegen trocken. Beachtenswert ist aber (z. B. bei hohen Balken im Flachdach) eine m�gliche Wasserverschie-
bung innerhalb des Teiles (Einbaufeuchte: 20%; Ausbaufeuchte nach Feuchteschaden: oben 30%, unten 15 % Holzfeuchte). In beiden 
F�llen ergeben sich im Holz sehr unterschiedliche Holzfeuchten. Die Holzfeuchte nimmt also von der Feuchtigkeitsquelle ausgehend 
ab, ein Feuchtigkeits-Gradient entsteht. Wenn es lange feucht bleibt, siedeln sich je nach Holzfeuchte oft verschiedene F�ulepilze an 
(siehe unser Merkblatt zu Doppelbefall).

Abb. 1: Handwerker-Pech: Leck an einem neuen 
Heizungsrohr, das sich erst mit der Zeit �ffnet.

Abb. 2: Kondenswasser an einer unzureichend ge-
d�mmten Kaltwasserleitung in einem Kriechkeller

Abb. 3: „Eingepackte“ Konstruktionen in 
einem Flachdach (Warmdach) mit Schaden 
durch Hausf�ulepilze; eine Braunfaule ist
am Balken und Schalung erkennbar. In die-
sen F�llen reichen kleine Wassermengen 
aus, um gr��ere Sch�den zu verursachen.

Tab. 1: Feuchtigkeitsanspr�che einiger Hausf�ulepilze an Kiefernsplintholz bei Masseverlusten von �ber 2 % im Minimum (t�rkis), 
�ber 10 % im Optimum (blau) und �ber 2 % im Maximum (dunkelblau); Versuchszeit: 8-12 Wochen; Wasserquelle f�r den Pilz in ma-
ximal 20 cm Entfernung; Auswahl – ver�ndert nach: HUCKFELDT/SCHMIDT (2015)
Pilzart \ Holzfeuchte 20-30 um% 30-40 um% 40-50 um% 50-100 um% > 100 um%
Brauner Kellerschwamm (Coniophora puteana) 21,5 um% 36,4-210 um% <
Tannenbl�ttling (Gloeophyllum abietinum) 21,6 um% 40,1-208 um% <
Schmalsporige Braunf�uletramete (Antrodia sinuosa) 24,0 um% 33,0-147 um% <
Echter Hausschwamm (Serpula lacrymans) 26,1 um% 45-150 um% <
Marmorierter Kellerschwamm (Coniophora marmorata) 26,7 um% 36,4-103 um% <
Wilder Hausschwamm (Serpula himantioides) 27,0 um% 34-93 um% <
Ausgebreiteter Hausporling (Donkioporia expansa) 27,0 um% 34,4-126 um% <
Breitsporige Braunf�uletramete (Antrodia vaillantii) 28,6 um% 51,5-150 um% <

Tab. 2: Feuchtigkeitsanspr�che einiger Hausf�ulepilze f�r das Bewachsen von Kiefern-Splintholz von einer nahen Feuchtigkeits-
quelle aus; Feuchtigkeitsquelle in maximal 20-30 cm Entfernung, erg�nzt nach HUCKFELDT/SCHMIDT (2015); *aus 3 Parallelen
Art \\ Holzfeuchte unter 20 um% 20-30 um% 30-40 um% �ber 50 um%
Brauner Kellerschwamm 18,0 u% Minimum (Fichte: 18,4*)
Tannenbl�ttling 19,1 u% Minimum (Fichte: 19,6)*
Schmalsporige Braunf�uletramete 20,3 u% Minimum (Fichte: 20,4)*
Marmorierter Kellerschwamm 20,5 u% Minimum*
Ausgebreiteter Hausporling 21,1 u% Minimum (Fichte: 19,6)*
Breitsporige Braunf�uletramete 22,4 u% Minimum
Wilder Hausschwamm / Balkenbl�ttling 24,6 u% Minimum*
Mehliger Stachelsporling 25,6 u% Minimum*
Zaunbl�ttling 27,5 u% Minimum*
Kiefern-F�ltlingshaut 29,9 u% Minimum*
Gro�poriger Feuerschwamm 31,8 u% Minimum*
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An wasserges�ttigten H�lzern wachsen z. B. Moderf�ulepilze und der Harzrindenpilz (Resinicium bicolor), an nassen H�lzern Pilze
wie der Zaunbl�ttling (Gloeophyllum sepiarium), der Mehlige Stachelsporling (Trechispora farinacea), der Gro�porige Feuer-
schwamm (Phellinus contiguus) und die Kiefern-F�ltlingshaut (Leucogyrophana pinastri). An „nur“ feuchten H�lzern wachsen „Haus-
f�ulepilze“ mit niedrigeren Anspr�chen an die Mindest-Holzfeuchte. Dadurch er�ffnen sie sich einen exklusiven Lebensraum (Tab. 
1). Der Braune Kellerschwamm z. B. kann von einer Feuchtigkeitsquelle ausgehend auf befeuchtetem Kiefernsplintholz (bzw. Fichte) 
von 18,0 um% (18,4 um%) sehr langsam weiterwachsen und es ab 21,5 um% auch abbauen und schlie�lich zerst�ren. Bei niedrigen 
Holzfeuchten bilden z. B. der Ausgebreitete Hausporling und die Seitlinge dicke, abschottende Oberfl�chenmycelien. Eine weitere 
Ausbreitung ins trockene Holz erfolgt nicht (es sei denn, es liegen „verpackte“ H�lzer vor). Der Braune Kellerschwamm zerst�rte in 
eigenen Laborversuchen Kiefernsplintholz bei Holzfeuchten von 21,5 um% bis �ber 200 um%.

Aus anderen Untersuchungen liegen �hnliche Werte vor (VIITANEN 1996, PALFREYMAN/LOW, 2002 – Tab. 3). Der Tannenbl�ttling 
bewuchs – von einer Feuchtigkeitsquelle ausgehend – Holz ab 19,1 um% und die Schmalsporige Braunf�uletramete (Artengruppe:
Wei�e Porenschw�mme) ab 19,4-22,4 um% (Abb. 1). Jedoch fehlt ihnen die F�higkeit zur Bildung von vergleichbar dickem Oberfl�-
chenmycel an der nur leicht feuchten Ausbreitungsgrenze, wie es der Hausschwamm vermag. Der Ausgebreitete Hausporling bildet 
zwar sehr dicke Oberfl�chenmycelien, kann aber Mauerwerk nicht durchwachsen. 
Zu hohe Holzfeuchten haben au�erdem einen negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Holzes (Tab. 4). Zudem sind 
Sch�den ggf. durch das Schwinden und Quellen des Holzes m�glich, wenn 
dieses nicht trocken genug oder zu trocken eingebaut wird (vergleiche die 
Werte f�r sichtbare und nicht sichtbare H�lzer in Tab. 5). Infolge entstehen-
der Risse l�uft ggf. vermehrt Wasser ein, mit der Folge, dass sich F�ulepilze 
ansiedeln k�nnen. Die Ausgleichsfeuchte von Holz in zentral beheizten Ge-
b�uden liegt normalerweise zwischen 6-12 um%. 
In der Praxis haben die bisher bekannten Untersuchungen sich in einigen Normen niedergeschlagen (Tab. 5).

Fazit: Holz muss dauerhaft trocken sein, dann k�nnen ihm Bauholz-, Hausf�ule-, Bl�ue- und Schimmel-
pilze kaum etwas anhaben!
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Tab. 3: Untere Holzfeuchtigkeits-Grenze f�r den Abbau von Kiefernsplintholz
(a) Methoden wenig vergleichbar, daher abweichende Ergebnisse; (b)Untersuchung an Fichtenholz

Pilzart eigene Ergebnisse THEDEN (1941)a VIITANEN/PAAJANEN (1988), VIITANEN/RITSCHKOFF (1991)
Coniophora puteana 21,5 um% // 23,4 um% b 36 um% 22-23 um%
Serpula lacrymans 26,1 um% // 23,9 um% b 28 um% 28 um% bzw. 26 um% b

Tab. 4: Einfluss der Feuchte auf die Druck- und Zug-
festigkeit von Holz (aus KOLLMANN, 1951; LOHMANN, 1998)
Holzfeuchte um% 0 5 10 20 30 40
Druckfestigkeit % 100 85 85 70 35 30
Zugfestigkeit % 90 100 95 90 75 70

Tab. 5: Beispiele f�r normgerechte Feuchtigkeitsh�chstwerte – Richtwert: Holz sollte die Feuchte haben, die am eingebau-
ten Bauteil w�hrend der Nutzung im Mittel zu erwarten ist. Angaben gek�rzt; f�r Details siehe in den einzelnen Normen

Bauteil Wert [um%] (Norm) Konflikte /Ausnahmen
Bauschnittholz (allgemein) h�chstens 20 % - DIN 18334 Schutzmittelbehandelte H�lzer k�nnen 

mit h�heren Holzfeuchten eingebaut 
werden, wenn Sie innerhalb von drei 
Monaten abtrocknen k�nnen (DIN 
68800-2)*.

Bauschnittholz f�r Holzhausbau, Holzrahmenbau, Holztafelbau 
(S 10 nach DIN 4074-1)

h�chstens 18 % - DIN 18334

Bretter von Blindb�den h�chstens 20 % - DIN 18334
Bretter von Unterb�den h�chstens 15 % - DIN 68365
Innenwand- u. Deckenverkleidungen (GK = G�teklasse 1) h�chstens 15 % - DIN 68365
Fu�b�den und Fu�leisten (GK 2) h�chstens 12 % - DIN 68365
Zusammengebaute Teile aus Holz f�r den Innenausbau (ohne Au�en-
luftkontakt) bei Verlassen des Herstellerbetriebes

h�chstens 10 % - DIN 18335 
(2.1.3)

Zusammengebaute Teile aus Holz f�r den Innenausbau (mit Au�en-
luftkontakt) bei Verlassen des Herstellerbetriebes

h�chstens 15 % - DIN 18335 
(2.1.3)

* Hierbei kann ein Schimmelpilzbefall auftreten (Abb. 4), wenn das Holz nicht schnell genug trocknet (oft wetterabh�ngig), so dass diese Verfahrensweise nicht empfohlen wird.

Abb. 4: In der Bauphase nass gewesene Balken; diese wurden von 
Schimmel-, Bl�ue- und Rotstreifepilzen bewachsen; die Feuchte 
konnte schnell genug abtrocknen, Trockenrisse, die zum Tr�nk-
zeitpunkt nicht vorhanden waren, bildeten sich.
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