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1. Einleitung 
Akute Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes von Hunden nehmen in 

der kurativen tierarztlichen Praxis einen breiten Raum ein. Neben diatetischen 
Griinden sind vor allem Viren und bestimmte Bakterienspezies ursachlich ver- 
antwortlich zu machen. Unter den Virusinfektionen hat in neuerer Zeit vor 
allem die Parvovirose Bedeutung erlangt (Obersicht bei AFSHAR, 1981). Unter 
den Bakterien wird seit einiger Zeit Campylobacter fetus subsp. jejuni (C. f .  
subsp. jejuni) mit akuten Darmerkrankungen des Hundes in Verbindung ge- 
bracht (BLASER u. Mitarb., 1978; SLEE, 1979; BRUCE u. Mitarb., 1980; FLEMING, 
1980). Bei beiden Erregern bestehen noch gewisse Unklarheiten uber das Aus- 
mafi ihrer Beteiligung am Krankheitsgeschehen. Beim Parvovirus fragt man 
sich z. B., warum experimentelle Infektionen in den seltensten Fallen von den 
bekannten klinischen Erscheinungen gefolgt sind (POTGIETER u. Mitarb., 1981), 
und eine Beteiligung zusatzlicher Faktoren ist deshalb immer wieder erortert 
worden (NIEMAND u. Mitarb., 1980; ROTT, 1981; HOFFMANN u. v. POCK, 
1981; WEISS, 1981; DANNER u. Mitarb., 1981). Die atiologische Bedeutung von 
C. f .  subsp. jejuni wird bei den einzelnen Tierspezies und beim Menschen wider- 
spriichlich diskutiert (BUTZLER u. Mitarb., 1973; SKIRROW, 1977; HOSIE u. 
Mitarb., 1979; BRUCE u. Mitarb., 1980; STICHT-GROH, 1980; KIST u. SANA- 
BRIA DE ISELE, 1980; FLEMING, 1980; WEBER u. Mitarb., 1981 b). Auch hier 
ist an zusatzliche Faktoren zu denken, die das Krankheitsbild mitbestimmen. 

Die meisten Berichte uber die ktiologie infektioser Enteritiden beim Hund 
berucksichtigen einseitig entweder bakterielle oder virale Krankheitserreger. 

Herrn  Prof. Dr. TH. SCHLIESSER zum 60. Geburtsrag gewidmet. 
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Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von KLINGEBORN und MORENO-LOPEZ 
(1980) sowie SANDSTEDT und WIERUP (1981), die dabei einen auffallig haufi- 
gen Nachweis von Campylobacter bei Parvovirus-infizierten, enteritisch er- 
krankten Hunden beobachteten. Dies veranlaflte uns, gezielt Kotproben von 
Hunden mit schweren Enteritiden sowie von klinisch gesunden Tieren verglei- 
chend bakteriologisch und virologisch zu untersuchen. Dadurch sollte zunachst 
festgestellt werden, ob und wie haufig C. f .  subsp. jejuni in unserer Region 
bei Huinden vorkommt und welcher Bezug zu Enteritiden besteht. Dariiber 
hinaus interessierte der virologische Befund - hierbei vor allem Parvovirus - 
und schliefilich die Frage nach einer eventuellen gemeinsamen Funktion beider 
Mikroorganismen. 

2. Material und Methoden 
Untersucbungsmaterial 

In  der Zeit von Juli bis November 1981 wurden insgesamt 179 Kot- und Darm- 
inhaltsproben von Hunden untersucht. 

108 Proben stammten von Tieren mit akuten gastrointestinalen Symptomen teils aus 
der Medizinischen Veterinarklinik I, teils aus dem Obduktionsgut des Institutes Veterinar- 
pathologie des FB Veterinarmedizin und Tierzucht der  Justus-Liebig-Universitatz, teils aus 
Einsendungen praktizierender Tierarzte. Ausschlaggebend fur die Auswahl der Proben war 
die breite Streuung des Materials - es handelte sich durchwegs urn Hunde aus Privathaus- 
halten - sowie die Moglichkeit einer Verarbeitung innerhalb 24 Stunden nach Entnahme. 

17 Kot- und Darminhaltsproben kamen von Hunden einer Versuchstierzuchts, in der 
akute Gastroenteritiden aufgetreten waren (5 tote Tiere, 2 Tiere im akuten Krankheits- 
stadium, 5 genesene Tiere, 5 klinisch gesunde Kontakttiere). Ein Teil dieser Proben konnte 
wegen zu geringen Volumens virologisch nicht befriedigend untersucht werden. 

54 Kotproben stammten von klinisch gesunden, privac gehaltenen Hunden aus dem 
GieBener Raum und dienten als Kontrollen. 

Virologische Untersucbung 
Sie erfolgte entsprechend der bei ARENS und KRAUSS (1980) beschriebenen Methode 

mittels Elektronen- bzw. Immunelektronenmikroskopie. Viruspartikel wurden aufgrund ihrer 
GroBe und Morphologie identifiziert, beim caninen Parvovirus diente dariiber hinaus die 
durch Zugabe von Feliserin (Behringwerke) bewirkte Aggregatbildung als Kriterium. 

Bakteriologiscbe Untersucbung 
Campylobacter-Nachweis und -Differenzierung: Zur Isolierung diente Columbia-Agar 

mit Zusatz von 10 O/o defibriniertem Schafblut und Campylobacter-Supplement (nach BUTZLER, 
Sr 85, Oxoid, Wesel). Die Bebrutung erfolgte iiber maximal 72 Stunden bei 43 'C in Zeissler- 
Topfen, die nach Evakuierung bis auf einen Unterdrudr von 0,9 Atmospharen mit einem 
Gasgernisch aus 95 O/o Stickstoff und 5 O / o  Kohlendioxid bis zu einem Unterdruck von 0,2 At- 
mospharen wieder aufgefiillt wurden. Die Nahrboden wurden taglich kontrolliert und ver- 
dachtige Kolonien anhand eines Nativpraparates im Phasenkontrastmikroskop untersucht. 

Zur Differenzierung wurden folgende Kriterien herangezogen: Wachstumskontrolle auf 
Columbia-Agar mit Schafblutzusatz bei 25 OC, 37 O C  und 43 OC; H,S-Bildung auf Kligler- 
Agar (E. Merck, Darmstadt) bzw. in Leberbouillon nach TAROZZI (mit 0,l O / o  Agarzusatz) 
unter Verwendung eines Bleiazetatstreifens; Wachstumskontrolle in Thioglykolatbouillon mit 
Zusatz von 3,5 O/o N a C l  bzw. mit Zusatz von 1 O / o  Glycin; Reduktion von Selenit-Bouillon 
(HAWARI, 1979), Lackmusmilch, sowie von Ni t ra t  zu Nitr i t ;  Oxidase- und Katalaseverhalten. 
Zur Kontrolle wurde ein Referenzstamm mitgefiihrt'. 

Enterobacteriaceen (Salmonellen, Escbericbia coli var. baemolytica) : Parallelansatze aller 
Kotproben auf Schafblutagar, Dreifarbenagar nach Gassner (E. Merck, Darmstadt) und 
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Brillantgriin-Phenolrot-Lactose-Saccharose-Agar (BPLS-Agar, E. Merck, Darnistadt), Inku- 
bation 18-24 h bei 37 OC. Salmonellenanreicherung in Tetrathionat-Bouillon (nach MULLER- 
KAUFFMANN, E. Merck, Darmstadt) bei 37 OC und 43 OC mit Abimpfung nach 24- und 48- 
stiindiger Inkubation auf Gassner- und BPLS-Agar. 

Antibiotika-Sensibilitat: Alle Campylobacter-Isolate (38 Stamme) und der oben genannte 
Referenzstamm wurden auf ihre Empfindlichkeit gegeniiber 13 verschiedenen Antibiotika im 
Agar-Diffusionstest auf Columbia-Schafblutagar unter Verwendung von Testplattchen der 
Fa. Oxoid, Wesel, untersucht. Die Beurteilung erfolgte nach 48 Stunden und richtete sich nach 
der HemmhofgroBe (hoch sensibel, maf3ig sensibel, resistent). 

3.  Ergebnisse 
Tiere aus Einzelhaltungen 

Die bakteriologischen und virologischen Befunde sind in Tabelle 1 zusam- 
mengestellt. Von den 108 Hunden rnit Enteritissymptomen konnte 22mal C. f .  
subsp. jejuni isoliert werden; Salmonellen fanden sich in 4 (3mal S. anatum, 
lmal S .  typhi-murium) und Escherichia coli var. haemolytica in 71 Fallen. Die 
virologische Untersuchung ergab in 46 Fallen Parvovirus, in 8 Fallen Corona- 
virus und einmal ein Picornavirus. In 44 Proben (Tab. 2) wurde ein Doppel- 
bzw. Mehrfachbefund erhoben, so z. B. 13mal mit C. f .  subsp. jejuni und Par- 
vovirus, 2mal mit C. f. subsp. jejuni und Corocavirus sowie 19mal mit C. f .  
subsp. jejuni und E .  coli var. haem. Parvovirus lag in 33 Fallen zusammen rnit 
E .  coli var. haem. und einmal zusammen mit Picornavirus vor. Sechsmal wurde 
Coronavirus zusammen mit E .  coli var. haem. nachgewiesen. Bei einem Tier 
wurden gleichzeitig C. f .  subsp. jejuni, Parvovirus, E .  coli var. haem. und 
S. typhi-murium festgestellt. 

Tabelle 1 
Bakteriologische und virologische Befunde an Kotproben von Hunden mit und ohne ente- 

ritische Krankheitserscheinungen 

Tiere rnit enteritischen 
Erscheinungen 

Mikrobiologischer 
Befund 

I 108 I l O O % )  

C. f. ssp. jejuni 
Salmonella spp. 
E .  col i  var. haern. 
Parvovirus 
Coronavirus 
Picor navirus 

22 120,L %) 

L 13,7 %) 

71 165,7 %) 
L6 lLZ,6 %) 
8 17,L * I n )  
1 10,s %I 

Tiere ohne enteritische 
E rsc heinungen 

54 1100 4/01 

1 (1,9 %) 
0 

15 (27,8 %) 
L 17,L%) 
1 11,9 %) 
0 

Tabelle 2 
Verteilung der Isolierungsergebnisse fur C.  f. subsp. jejuni und Parvovirus in Mono- und 
Mischinfektionen an 108 Kotproben von Hunden mit enteritischen Krankheitserscheinungen 

I I I Mischinfektionen mit 

Salmonella 
ham. u. Salmonella 

C. 1. ssp. j. u. 

u. Salmonella 

E. coli 
ham. Salmonella 

I I I I I 

33 1 8 1 1 36 
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Tiere Parvovirus C. f. ssp. jejuni 

0' 5 

0' 5 

1' 2 

3 3 

gesunde Kontakttiere 
n = 5  
durchseuchte Tiere 
n.5 
kranke Tiere 
n : 2  

tote Tiere 
n : 5  

Bei den 54 Kontrollproben gesunder Hunde konnte C. f .  subsp. jejuni in 
1 Fall isoliert werden. Salmonellen wurden nicht gefunden, dagegen in 15 Pro- 
ben E. coli var. haem. Parvovirus war in 4 Proben und Coronavirus in 1 Probe 
nachweisbar. Doppelbefunde ergaben sich nicht. 

E. coli var. haem. 

5 

5 

1 

2 

Tiere aus Versuchstierhaltung 
Die Befunde sind in Tabelle 3 zusamrnengestellt. Die Untersuchungen 

zeigten, dai3 alle lebenden Tiere zum Zeitpunkt der Probenentnahrne Trager 
von Campylobacter-Keimen waren, gleichgiiltig, ob es sich um akut erkrankte, 
genesene oder gesund gebliebene Tiere handelte. Auch bei 3 der 5 bereits ge- 
storbenen Tiere liei3 sich im Darminhalt C. f .  subsp. jejuni nachweisen, obwohl 
die Proben etwa 1 Woche tiefgefroren waren. Salmonellen wurden nicht, E. coli 
var. haem. in 13 Fallen gefunden. 

Bei der virologischen Untersuchung fand sich Parvovirus bei einem der 
2 akut kranken und bei 3 der 5 gestorbenen Tiere, wahrend die 5 durchseuchten 
Hunde sowie die 5 nicht erkrankten Kontakttiere virologisch negativ waren. 
Da nur sehr kleine Probenvolumina zur Verfugung standen, ist allerdings nicht 
auszuschlieflen, dai3 in den negativen Proben zwar geringe Virusmengen vor- 
handen aber nicht nachweisbar waren. 

Eine Doppelinfektion mit C. f .  subsp. jejuni und Parvovirus lag bei min- 
destens einem der zwei akut erkrankten Tiere und bei mindestens 2 der 5 ge- 
storbenen Tiere vor. 

Bei 12 Tieren wurden gleichzeitig C. f .  subsp. jejuni und E .  coli var. haem. 
und bei einem der gestorbenen Tiere gleichzeitig Darvovirus und E.  coli var. 
haem. festgestellt. 

Tabelle 3 
Ergebnisse der bakteriologischen und virologischen Untersuchungen an Kotproben von 17 Hun- 

den einer Versuchstierzucht 

Eigenschaften der isolierten Campylobacter-Stamme 
Die 38 aus den insgesamt 179 Kotproben von Hunden isolierten Campylo- 

bacter-Stamme wiesen ein einheitliches kulturmorphologisches und biochemi- 
sches Verhalten auf und stimmten in allen Eigenschaften rnit dem Referenz- 
stamrn uberein. Alle Stamme zeigten die fur Campylobacter charakteristische 
Zellmorphologie, waren beweglich und entwickelten ein rnehr oder weniger 
ausgepragtes Schwarmverhalten auf Columbia-Selektivagar. In  Thioglykolat- 
bouillon mit Zusatz von 1 O / o  Glycin vermehrten sie sich, Zusatz von 3,5 O/o 

NaCl hemmte das Wachstum. Bei 25 OC fand keine Verrnehrung statt. H,S 
Lei3 sich auf Kligler-Agar nicht, dagegen mittels Bleiacetatstreifens in Leber- 
bouillon nachweisen. Selenit, Lackmusrnilch und Nitrat wurden reduziert. 
Katalase- und Oxidasereaktion fielen positiv aus. 
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Antibiotikaempfindlicbkeit 
Die Ergebnisse (Tab. 4) zeigen gewisse Sensibilitatsunterschiede. Als hoch- 

empfindlich erwiesen sich alle oder nahezu alle Stamme gegen Erythromycin, 
Nitrofurantoin, Tetracyklin, Gentamycin, Kanamycin, Neomycin und Chlor- 
amphenicol, eine mai3ige Sensibilitat war haufig gegeben bei Streptomycin, 
Tylosin und Ampicillin und in der gleichen oder uberwiegenden Zahl der 
Stamme bei Polymyxin B und Colistin. Gegen Penicillin erwiesen sich mehr 
als die Halfte der Stamme als resistent; Resistenzen wurden auaerdem noch 
bei mehreren Stammen (7) gegen Ampicillin und Colistin, sowie in geringer 
Zahl gegen Streptomycin, Polymyxin B, Chloramphenicol, Tylosin und Genta- 
mycin festgestellt. 

Tabelle 4 
Ergebnisse der Resistenzpriifung an 39 C.  f .  subsp. jejuni-Stammen im Agardifiusionstest 

R 

Penicillin 
Ampicillin 
Tetracyklin 
Chloramphenicol 
Erythromycin 
Ty losin 
Streptomycin 
Gentamycin 
Kanamycin 
Neomycin 
Colist in 
Polymyxin B 
Nitrofurantion 

2 15 22 
21 
38 
32 
39 
27 
22 
36 
36 
35 
10 
18 
39 

1 1  
1 
5 

10 
13 
2 
3 
L 

22 
18 

Zeichenerklarung: S = hoch empfindlich, s = maflig empfindlich, R = resistent. 
Berichtigung: In der letzten Zeik  mug stehen: Nitrofurantoin. 

4. Besprechung der Ergebnisse 
In  den letzten Jahren hat die Zahl der Mitteilungen uber den Nachweis 

von C. f. subsp. jejuni im Darminhalt verschiedener Tierarten (BLASER 
u. Mitarb., 1978; HOSIE u. Mitarb., 1979; SLEE, 1979; AL-MASHAT u. TAYLOR, 
1980; BRUCE u. Mitarb., 1980; GOREN u. DE JONG, 1980; FLEMING, 1980; 
LUECHTEFELD u. Mitarb., 1980; OOSTEROM, 1980; FIREHAMMER u. MYERS, 
1981; Fox u. Mitarb., 1981; LUECHTEFELD u. WANG, 1981; PRESCOTT u. 
BRUIN-MOSCH, 1981; WEBER u. Mitarb., 1981) und des Menschen (BUTZLER 
u. Mitarb., 1973; KARMALI u. FLEMING, 1979; PAI u. Mitarb., 1979; STICHT- 
GROH u. ROHLAND, 1979; ITOH u. Mitarb., 1980; GRAF u. Mitarb., 1980; 
SVEDHEM u. KAIJSER, 1980; STICHT-GROH, 1980) erheblich zugenommen. Hin- 
weise uber die Beteiligung dieser Keimart an infektiosen Darmerkrankungen 
des Menschen haben zu Untersuchungen an zahlreichen Haus- und Heimtieren 
angeregt, da  in diesen eine potentielle Infektionsquelle fur humane Erkran- 
kungen vermutet wird. Vor allem Hunde, Katzen und Geflugel werden als 
Trager und Obertrager von Campylobacter-Bakterien diskutiert (SKIRROW, 
1977; BLASER u. Mitarb., 1978; BLASER u. Mitarb., 1980 a; GRANT u. Mitarb., 
1980; SKIRROW u. Mitarb., 1980; KIST u. SANABRIA DE ISELE, 1980; WEBER 
u. Mitarb., 1981 b). 

In  den eigenen Untersuchungen von 179 Hundekotproben konnte C. f .  
subsp. jejuni bei 20,4 O/o von Tieren mit akuten enteritischen Erscheinungen 
sowie in 1,9 O/o bei klinisch gesunden Kontrolltieren isoliert werden. Unter 
17  Proben aus einer Hundezucht, in der Darmerkrankungen auftraten, ent- 

Zbl. Vet. Med., Reihe B, Bd 29, Heft 7 36 
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hielten 15 diese Keimart. Die Anzuchtung erfolgte bei 43 O C  in einem 
N,/CO,/O,-Gasgemisch und unter Verwendung eines Selektivmediurns nach 
BUTZLER. Alle Isolate verhielten sich kulturmorphologisch und biochernisch 
einheitlich. Bezuglich ihrer Sensibilitat gegenuber Antibiotika traten Unter- 
schiede auf, die aber den Angaben anderer Autoren entsprachen (VANHOFF 
u. Mitarb., 1978; WALDER, 1979; KIST u. SANABRIA DE ISELE, 1980). Aufgrund 
unserer Sensibilitatsprufungen ist die Verwendung von Aminoglykosid-Anti- 
biotika (Gentamycin, Neomycin, Kanamycin) bzw. Chloramphenicol, Ery- 
thromycin und Tetrazyklin am sinnvollsten als Moglichkeit einer spezifischen 
Therapie bei Enteritiden mit Beteiligung von Campylobacter-Keimen, die 
gleichzeitig auch dem Keimtragerturn und einer moglichen Ansteckung des 
Menschen vorbeugen soll. 

Hinsichtlich der Nachweishaufigkeit von C. f .  subsp. lejuni zeigten sich 
eindeutige Beziehungen zur Herkunft der Proben. Unter den privat und zu- 
meist einzeln gehaltenen Hunden schied offensichtlich nur eines von 54 klinisch 
gesunden Kontrolltieren den Erreger in nachweisbarer Menge uber den Kot 
aus, wahrend bei 108 Tieren mit akuten Enteritiden in 22 Fallen der Nachweis 
gelang. Dies deutet auf eine ursachliche Beteiligung dieser Keirnart bei Diar- 
rhoen des Hundes hin und bestatigt die Befunde von WEBER und Mitarbeitern 
(1981 b) und FLEMING (1980), die eine ahnlich hohe prozentuale Beteiligung 
bei Enteritisfallen gefunden haben (22,7 O/o bzw. 18,7 O/o). Unsere Befunde uber 
das seltene Vorkommen von C. f .  subsp. jejuni in den Kontrollen stehen aber 
irn Gegensatz zu den Resultaten von HOSIE und Mitarbeitern (1979) und 
BRUCE und Mitarbeitern (1980), deren Isolierungsraten bei gesunden und er- 
krankten Hunden praktisch gleich hoch waren. Griinde fur diese Diskrepanz 
durften u. a. in der unterschiedlichen Herkunft der Proben liegen. Es ist z. B. 
bekannt, dai3 Campylobacter in Tierheirnen weit verbreitet ist und dann auch 
bei Tieren ohne Krankheitserscheinungen gehauft vorkommt (WEBER u. Mitarb., 
1981 b; HOLT, 1981), da intensive Kontaktmoglichkeiten auf engem Raum 
die Infektionsbedingungen hier gravierend verandern. Moglicherweise spielt 
auch eine lang andauernde Ausscheidung von Campylobacter-Keimen iiber den 
Darminhalt eine Rolle, wie sie z. B. fur den Menschen (SVEDHEM u. KAIJSER, 
1980; RICHARDSON u. Mitarb., 1981) sowie fur die Brieftaube (WEBER u. Mit- 
arb., 1981 a) bereits dokumentiert ist. Dai3 die epidemiologische Situation in 
Tierheimen oder Zuchtbestanden grundlegend anders ist, bestatigen auch die 
eigenen Erfahrungen: In  der untersuchten Versuchstierhaltung waren praktisch 
alle Tiere, gesunde und kranke, gleichermai3en Trager und Ausscheider von 
C. f .  subsp. jejuni. Wie lange eine Ausscheidung erfolgt, ist noch nicht bekannt 
und wird z. 2. durch laufende Untersuchungen geklart. 

Als weiterer Faktor fur statistische Diskrepanzen bezuglich des Vorkom- 
mens von C. f .  subsp. jejuni mui3 die begrenzte Oberlebensfahigkeit dieses 
Keims in Betracht gezogen werden (BLASER u. Mitarb., 1980; STICHT-GROH, 
1980). Die Hohe der Nachweisquote hangt sehr vom Frischezustand des Ma- 
terials ab, und bei langerem Transport oder Aufbewahren der Proben nirnmt 
die Isolierungsrate ab. 

Von den in 4 Fallen isolierten Salmonella subsp. waren 2 mit hohem 
Keimgehalt direkt angeziichtet worden. Sie durften ursachlich mit den klini- 
schen Erscheinungen in Verbindung gestanden haben. Zwei Stamme wurden 
uber die Anreicherungsmedien isoliert, wobei in einem Fall sich die Kotprobe 
gleichzeitig als Campylobacter- und Parvoviruspositiv erwies. Hamolysierende 
E .  coli-Keime waren bei den 108 klinisch kranken Tieren in wechselnder Menge 
in 65,7 O/o der Kotproben, bei den gesunden Kontrolltieren in 27,8 O / o  der 
Proben nachweisbar. 
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Der Nachweis von Parvovirus bei etwa 43 O / o  und von Coronavirus bei 
etwa 8 O / o  der 108 Hunde rnit Enteritissymptomen aus Einzelhaltungen ent- 
spricht den im Institut gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahre 
(KRAUSS u. ARENS, 1981; DANNER u. Mitarb., 1981). Auch das Vorhandensein 
von Parvovirus im Kot klinisch gesunder Hunde (4 von 54 Kontrolltieren, 
davon 2 aus demselben Haushalt) liegt im ublichen Bereich. Die Ergebnisse der 
virologischen Untersuchungen an den Proben aus der Versuchstierhaltung las- 
sen sich wegen der zum Teil sehr kleinen Probenvolumina nur bedingt werten. 
Es deutet sich jedoch an, dai3 Parvovirus vornehmlich bei akut erkrankten 
bzw. an der Krankheit gestorbene,n Tiere im Darminhalt enthalten war, wah- 
rend bei genesenen Hunden und nicht erkrankten Kontakttieren Virus nicht 
oder nicht mehr vorkam bzw. quantitativ unter der Nachweisgrenze der 
Methodik lag. 

Auff allend haufig ergab sich in unseren Untersuchungen der Befund einer 
Mischinfektion (siehe Tab. 2). So fand sich z. B. bei 1 3  der 22 Campylobacter- 
positiven Kotproben von Einzeltieren gleichzeitig auch das Vorliegen von 
Parvovirus (etwa 60 O / o ) .  In dem Zuchtbestand wiesen mindestens 3 won 
7 kranken bzw. gestorbenen Tieren eine solche Mischinfektion auf, wahrend 
bei 10 klinisch gesunden Hunden (Kontakt- und genesene Tiere) Parvovirus 
sich trotz Vorhandenseins von C. f .  subsp. jejuni nicht nachweisen liei3. Ober 
ahnliche Befunde berichten SANDSTEDT und WIERUP (1981), die bei 23 von 
49 Parvovirus-positiven Hunden mit Enteritis gleichzeitig Campylobacter 
feststellten, wahrend sich unter 28 Hunden ohne Anzeichen einer Enteritis 
nur 4 Campylobacter-Trager befanden. Andere Mikroorganismen wie Corona- 
virus oder E .  coli var. haem. traten 2mal bzw. 19mal gemeinsam mit C. f .  
subsp. jejuni auf, wahrend Parvovirus 33mal gemeinsam rnit E. coli var. haem. 
und einmal mit einem Picornavirus nachgewiesen wurde. 

Die pathogene Bedeutung von C. f. subsp. jejuni bei Darmerkrankungen 
des Menschen wird als weitgehend gesichert angesehen (STEELE u. MCDERMOTT, 
1978; RETTIG, 1979; WEBER, 1981). Auch bei Kalbern (AL-MASHAT u. TAYLOR, 
1980; FIREHAMMER u. MYERS, 1981), gnotobiotischen Hunden (PRESCOTT u. 
BARKER, 1980) und Rhesusaffen (FITZGEORGE u. Mitarb., 1981) konnten in 
Infektionsversuchen in wechselndem Mai3e Darmerkrankungen ausgelost wer- 
den. Sie zeigten allgem,ein einen leichten Verlauf (PRESCOTT u. BARKER, 1980; 
FIREHAMMER u. MYERS, 1981; FITZGEORGE u. Mitarb., 1981). Auch experimen- 
telle Infektionen mit Parvoviren laufen i. d. R. milder ab als Spontanfalle, wes- 
halb die Mitbeteiligung anderer Faktoren diskutiert wird (POTGIETER u. Mit- 
arb., 1981). Hinweise uber eine Beteiligung bakterieller Infektionserreger am 
Verlauf der caninen Parvovirose hatten bereits fruhere pathologisch-anatorni- 
sche (FRESE u. REINACHER, 1981) und klinische Untersuchungen (NEU u. WACH- 
HAUS, 1981) ergeben. Fai3t man die Parvovirose des Hundes wie PENSAERT 
(1981) als zyklische Infektionskrankheit auf, bei der das Virus die Lieber- 
kuhnschen Krypten im Rahmen einer generalisierenden Infektion befallt und 
schadigt, kommt den in der Darmschleimhaut lokalisierten Bakterien weniger 
eine primare Funktion als die Rolle sekundar komplizierender Pathogenese- 
faktoren zu. Unsere Befunde sprechen durchaus dafur, dai3 die durch die Wir- 
kung von Parvovirus epithelentbloi3te und zottenatrophierte Dunndarmober- 
flache eine gunstige Angriffsflache fur C. f .  subsp. jejuni und andere Keime bie- 
ten, zu denen vermutlich auch bestimmte enteropathogene Stamme von E. coli 
zu rechnen sind. Aufgrund invasiver und/oder toxischer Eigenschaften diirften 
derartige Keime die Schwere des Enteritisverlaufes erheblich beeinflussen. 

AbschlieBend konnen wir aufgrund unserer Ergebnisse feststellen, dai3 so- 
wohl C. f .  subsp. jejuni als auch Parvovirus offensichtlich eine eigenstandige 

36' 
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atiologische Rolle bei Gastroenteritiden des Hundes spielen. Der auff allend 
gehaufte gleichzeitige Nachweis beider Erreger bei schwer erkrankten Tieren 
spricht aber zusatzlich fur ein synergistisches pathogenetisches Zusammenwir- 
ken. Das schliei3t nicht aus, dai3 auch andere Erreger wie z. B. Coronavirus und 
bestimmte E. coli-Stamme oder nicht-mikrobielle Faktoren beteiligt sein kon- 
nen. Insgesamt kann damit die Feststellung von STROMBECK (1981) unter- 
strichen werden, dai3 den Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes eine Viel- 
zahl von Ursachen zugrunde liegt, die haufig erst im Zusammenspiel zur Aus- 
losung klinischer Symptome fuhren. 

Zusammenfassung 
Insgesamt 179 Kot- und Darminhaltsproben von Hunden wurden ver- 

gleichend bakteriologisch und virologisch untersucht. Aus 108 Proben von Hun-  
den (Einzeltiere) mit schweren Enteritiden gelang 22mal die Isolierun, 0 von 
C. f .  subsp. jejuni und 46mal der Parvovirusnachweis. In 13 Fallen lagen beide 
Erreger gemeinsam vor. Bei 54 Kontrollproben gesunder Hunde konnte C. f .  
subsp. jejuni in 1 Fall und Parvovirus in 4 Fallen isoliert werden. 15 von 
17 Hunden einer Versuchstierzucht, in der akute Gastroenteritiden aufgetreten 
waren, erwiesen sich ebenfalls als Trager von Campylobacter-Keimen. Hier 
gelang der Parvovirusnachweis in 4 Fallen, davon 3mal gemeinsam mit C. f .  
subsp. jejuni. Die Ergebnisse lassen den Schluf3 zu, dai3 sowohl C. f .  subsp. 
jejuni als auch Parvovirus eine eigenstandige atiologische Rolle bei akuten 
Gastroenteritiden des Hundes spielen. Der auffallend gehaufte gleichzeitige 
Nachweis beider Erreger bei schwer erkrankten Tieren spricht daruber hinaus 
fur ein synergistisches Zusammenwirken. 

Summary 
Aetiological significance 

of Campylobacter fetus subsp. jejuni and Parvovirus 
for acute enteritis in dogs 

A total of 179 faecal and gut contents samples from dogs (individual 
animals) were compared by bacteriological and virological examination. From 
108 samples from dogs with severe enteritis C. f .  subsp. jejuni was isolated 
22 times and Parvovirus 46 times. In 13 samples both agents were found. With 
54 control samples from healthy dogs C. f .  subsp. jejuni was isolated in one 
case and Parvovirus in four. 15 of 17 dogs in a breeding kennels where acute 
gastroenteritis had occurred were found to be carriers of Campylobacter. Here 
the isolation of parvovirus succeeded in 4 cases, in three of which C. f .  subsp. 
jejuni was also isolated. The results lead to the conclusion that both C. f .  
subsp. jejuni and Parvovirus play an aetiological role in acute canine gastro- 
enteritis. The frequent simultaneous isolation of both agents in severely sick 
animals also suggests a synergistic effect. 

Risumi 
A propos de la signification itiologique 

de Campylobacter fetus subsp. jejuni et Parvovirus 
dans des entirites aigues du chien 

179 kchantillons de matibres fkcales et de contenu intestinal ont CtC exami- 
nks en comparaison bactkriologiquement et virologiquement. Sur 108 kchantil- 
lons provenant de chiens atteints d’une grave entkrite, il a ktk possible d’isoler 
C. F .  ssp. jejuni 22 fois et de mettre en kvidence un Parvovirus 46 fois. On a 
rencontrk les deux agents dans 13 cas. C. f .  ssp. jejuni a ktk isolk dans 1 cas 
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et Parvovirus dans 4 cas avec 54 Cchantillons de contrble de chiens en bonne 
santC. 15 chiens sur 17 d’un Clevage d’expkrience ayant prCsentC une atteinte 
de gastroentkrite aigue se sont rCvklks &re porteurs de Campylobacter. La 
mise en kvidence dans ce cas de Parvovirus a CtC possible dans 4 cas, dont 3 
avec C. f .  ssp. jejuni. Les rCsultats permettent de conclure qu’aussi bien D. v. 
ssp. jejuni que Parvovirus jouent un rble Ctiologique indkpendant lors de 
gastroentkrites aigues du chien. La mise en Cvidence frdquente et frappante des 
deux germes chez des animaux gravement malades parle pour une action 
commune synergique. 

Resumen 
Sobre la significacih etiol6gica 

de Campylobacter fetus subsp. jejuni y del Parvovirus 
para las enteritis agudas del perro 

Se examin6 de forma comparada bacteriol6gica y virol6gicamente un 
total de 179 muestras de estikrcol y contenido intestinal de perros. De 108 
muestras de perros (animales individuales) con enteritis graves se logr6 aislar 
22 veces Carnpyfobacter ferus subsp. jejuni y 46 veces la identificaci6n del 
Parvovirus. En 1 3  casos se hallaban juntos ambos agentes etiolbgicos. Entre 
54 muestras de control de perros sanos pudo aislarse C. f .  s s p .  jejuni en 1 caso 
y Parvovirus en 4 ocasiones. 15 de 17 perros de una explotaci6n zootCcnica 
experimental, en la cual habian aparecido gastroenteritis agudas, tambiCn re- 
sultaron ser portadoras de gCrmenes Campylobacter. Aqui se logr6 identificar 
el Parvovirus en 4 casos, 3 de ellos junto con C. f .  ssp. jejuni. Los resultados 
obtenidos admiten el que se saque en conclusi6n que tanto C. f .  ssp. jejuni 
como Parvovirus juegan un papel etiol6gico independiente en las gastro- 
enteritis agudas del perro. La puesta en evidencia simultinea, sorprendente- 
mente tan acumulada, de ambos agentes etiol6gicos en 10s animales enfermos 
de gravedad aboga, ademis de esto, a favor de un concurso sinergistico. 
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