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Merkblatt zum Begriff des Schwamms

Morphologisch haben die Pilze, die das Wort „Schwamm“ im Namen tragen, oft 
wenig gemein (Abb. 1-4). Der Name r�hrt von der luftgef�llten Beschaffenheit der 
Fruchtk�rper oder Mycelien her, nicht aber von der Konsistenz, da z. B. die Frucht-
k�rper der Poren-, Feuer- und Wurzelschw�mme oder auch die des Zunder-
schwammes (Abb. 1) zumindest kork- bis holz�hnlich hart sind. Auch gibt es unter 
den Baumpilzen mehrere, die ebenfalls das Wort „Schwamm“ im Namen tragen, 
aber in Geb�uden nicht oder kaum vorkommen, wie L�rchen Baumschwamm (Fo-
mitopsis officinalis – Braunf�ule-Erreger), Sanddorn-Feuerschwamm (Phellinus 
hippophaecola – Wei�f�ule-Erreger) oder Eschen-Dauerporenschwamm (Peren-
niporia fraxinea – Wei�f�ule-Erreger) (KRIEGLSTEINER, 2000; HUCKFELDT, 2006).

Der Begriff Schwamm ist keine biologische Bezeichnung f�r Pilze1, so sucht man auch in Lexika der 
Biologie oft vergebens nach diesem Begriff (D�RFELT, 1988; ST�CKER / DIETRICH, 1986).
Schwamm (Volkswissen): Sammelbezeichnung f�r holzzerst�renden Befall verbauten Holzes in 
Geb�uden durch verschiedene Pilze, z. B. den Echten Hausschwamm (Serpula lacrymans) und die 
Kellerschw�mme (Coniophora spp.), ... nach MEYER (1990); oder 
Schwamm (Fachbuchwissen): "... f�r Pilzbefall des Holzes in Geb�uden. Der Begriff Schwamm ist nicht 
so auszulegen, dass er nur f�r den gef�rchteten Echten Hausschwamm [Serpula lacrymans] gilt. Auch 
andere in Geb�uden Holzf�ule [also Wei�- und Braunf�ule] bewirkende Pilze fallen unter den Begriff 
Schwamm. ..." (LOHMANN, 2003); oder

1 Abgesehen vom volkst�mlichen Begriff Schwamm (Schw�mme) f�r die Fruchtk�rper von Speisepilzen.

Abb. 1: Wie ein Schwamm k�nnen einige Pilze Wasser abgeben: 
Guttationstropfen bei einem sehr jungen Fruchtk�rper des
Zunderschwammes (Fomes fomentarius)

Abb. 2: Fruchtk�rper des Echten Hausschwammes (Serpula 
lacrymans) an einer Kellerdecke; das Eckbild zeigt die braune 
Fruchtschicht – das Holz wird im Abbauprozess schwammig.

Abb. 3: Dauerporenschwamm (Perenniporia tenuis): Poren wie ein 
Schwamm zur Bildung von Sporen.

Abb. 4: Fruchtk�rper des Braunen Kellerschwammes
(Coniophora puteana); die warzige Fruchtschicht ist deutlich.
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Schwamm (Sachverst�ndigen-Definition): Sammelbezeichnung f�r Befall verbauten Holzes in Geb�uden 
durch verschiedene holzzerst�rende Basidiomyceten, z. B. die Hausschw�mme (Serpula spp.), die Wei�en 
Porenschw�mme (Antrodia/Oligoporus spp.) und die Kellerschw�mme (Coniophora spp.), unter 
explizitem Ausschluss von Wei�f�ule-Erregern, Moderf�ule-, Bl�ue-, Schimmel-, Schlauch- und 
Schleimpilzen. Eine sinnvolle, kurze Definition w�re: "Braunf�ule erregende, h�ufige Hausf�ulepilze, die 
den Begriff "Schwamm" im Namen tragen". Als "h�ufig" sind Hausf�ulepilze zu bezeichnen, wenn 
sie nach wissenschaftlich publizierten Studien in Geb�uden eine H�ufigkeit von mehr als 5% haben, so z. 
B. bei THEDEN (1952), WAZNY/CZAJINIK (1963, 1973), HARMSEN (1966), RAFALSKI / KIRK (1972), 
SCHULZE-DEWITZ (1981, 1985), KOCH (1985), PAAJANEN / VIITANEN (1989), GUILLITTE (1992), 
ALFREDSEN et al. (2005), HUCKFELDT (2007, 2011, 2015). Die lexikale Bedeutung ist also meist weiter 
gefasst und gibt die Bedeutung wieder, wie sie Laien verstehen.
In der Mykologie wurden inzwischen viele „schwammhaltige“ deutsche Namen ersetzt, z. B.: Oligoporus 
placenta ist inzwischen der Rosafarbene Saftporling, Coniophora puteana ist der Braune Braunspor-
Rindenpilz und Antrodia serialis ist die Reihige Braunf�uletramete. Serpula lacrymans ist als „Echter 
Hausschwamm“ zusammen mit den Baumschw�mmen (Fomitopsis spp.) und den Dauerporenschw�m-
men (Perenniporia spp.) „schwammhaltig“ geblieben (BOLLMANN, 2007). Insgesamt ist der Begriff 
„Schwamm“ bei den deutschen Pilznamen weiterhin in vielen Gruppen g�ngig (Tab. 1), so dass oft kaum 
zu ermessen ist, was mit Schwamm gemeint ist. Der Fachmann sollte den Begriff daher meiden. 
Auch in Vertr�gen (z. B. Kaufvertr�ge, Versicherungspolicen) sollte der Begriff "Schwamm" vermieden 
werden, da er nicht eindeutig definiert ist. Besser w�re es, die Arten mit lateinischen Namen aufzuz�hlen, 
die im Vertrag aus- oder eingeschlossen werden sollen. Auch Begriffe wie Bauholz-, Geb�ude-, 
Nassf�ule- und Trockenf�ule-Pilz sollten nicht gebraucht werden. 

Tab. 1: Einteilung der Hausf�ulepilze nach Schadensorten (nach HUCKFELDT/SCHMIDT, 2006)
F�ulepilze (Auswahl) Begleiter von 

Hausf�ulepilzen„Echte“ Hausf�ulepilze Lagerf�ulepilze Stammf�ulepilze
Echter Hausschwamm
Serpula lacrymans

Bl�ttlinge
Gloeophyllum spp.

Kiefern-Feuerschwamm
Phellinus pini

Becherlinge
Peziza spp. u. a.

Kellerschw�mme (Braunspor-Rindenpilze)
Coniophora puteana u. a.

Saftporlinge 
Oligoporus spp.

Eichen-Feuerschwamm
Phellinus robustus

Dachpilze
Pluteus spp.

Ausgebreiteter Hausporling
Donkioporia expansa

Muschel-Krempling
Paxillus panuoides

Wurzelschwamm
Heterobasidion annosum

andere „Hutpilze“
Boletus / Suillus spp.

Porenschw�mme (Braunf�uletrameten)
Antrodia vaillantii u. a.

Gallerttr�nen
Dacryomyces stillatus u. a.

Baumschw�mme
Fomitopsis spp.

Schleimpilze
Reticularia spp. u. a.

Wilder Hausschwamm
Serpula himantioides

Schichtpilze
Stereum spp.

Scheidling
Volvariella spp.

Tintlinge (vermutlich 
Begleiter) Coprinus spp.

F�ltlingsh�ute 
Leucogyrophana pinastri u. a.

Gro�poriger Feuerschwamm
Phellinus contiguus

Schwefelporling
Laetiporus sulphureus

Helmlinge
Mycena sp.

Sternsetenpilze [Sternchenschwamm]
Asterostroma cervicolor u. a.

Eichenwirrling 
Daedalea quercina

Klapperschwamm
Grifola frondosa

Filzgewebe
Tomentella sp.
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