
Sehr geehrte Leser! 

Als ich nach mehrjähriger Tätig
keit in Kalifornien und Australien 

;in die Bundesrepublik zurück
kehrte, fuhr ich auch nach Tübin
gen; um einen meiner früheren 
Chefs zii besuchen, der an der 
verhältnismäßig neuen Bundes-
forschungsanstalt für Viruskrank
heften der, Tiere ein sogenanntes 
Sabteätical-Jahr antrat. Dabei 

tstSlltßich mich natürlich auch dem 
' damaligen Regierungsdirektor Dr. 

1 Mayc'VQr, der zu dieser Zeit die 
Geschicke der Anstalt leitete. Er 
fragte mich nach meiner bisheri

gen Tätigkeit und meinte 'dann 
..ganz einfach: »Wollendnicht bei 

uns anfangen?« , 
Auch die Professoren Wagener 
uncf Rosenberger in Hannover 
hatten mir Arbeitsplätze angebo
ten, jedoch im xrten, Assistenten
glied, Welche Entscheidung ich 
getroffen habe, ist Ihnen bekannt. 
Es war wahrscheinlich das »Oh-
rie-wenn-.und-aber«, das mich 

' beeindruckte. Jos freut mich-des
halb besonders, daß icIVmich mit 
eihern >>Geburtstagsheft<< den auf 
den ersten Seifen dieses Heftes 
geäußerten Glückwünschen an
schließen kann. , s 

Ich hoffe, daß Ihnen, sehr geehrte 
Leser,-mit den vielen Artikeln.der 
Januar-Ausgabe, mit denen wir 
das neue Jähr einleiten, auch 

4 >ppht viel Interessantes vermittelt 
-wfreL • 
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Aus dem Institut/ür Medizinische M i k r o b i o l o g i e , 
I n f e k t i o n s - und Seuchenmedizin1* 
(Vorstand: Pro/. Dr. Dr. h .c . mult . A. Mayr) und dem 
I n s t i t u t für Vergleichende Tropenmedizin und 
P a r a s i t o l o g i e 2 ] 

( V o r s t a n d : Prof. Dr. R. G o t h e ) d e r 
Tierärztlichen Fakultät d e r Universität München 

V o r k o m m e n und 
Verbre i tung w i c h t i g e r 
Durchfa l le r reger be i 
neugeborenen Kälbern 
in Süddeutschland i m 
Z e i t r a u m 1984 b i s 1986 
von G. Bai/er1, W. E i c h h o r n " , E. Göbei2J, M. W o l f } 

und P. A. Bachmann f1] 
(6 Tabellen, 22 LiteraturangabenJ 
Kurztitel: N e o n a t a l e Kälberdiarrhoe, Erregernachweis 
S t i c h w o r t e : Kälberdiarrhoe - Rotaviren - Coronaviren -
K r y p t o s p o r i d i e n - ETEC - Süddeutschland 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
I n einem Z e i t r a u m v o n 2 V2 Jahren wurden 1 0 2 1 Kotproben, 
die von durch/aJlkranken Kälbern aus Süddeutschland 
stammten, auf das Vorkommen von R o t a - und Coronaviren, 
Kryptosporidien und enterotoxischen E.-coli-Keimen un
tersucht. Der Erregernachweis erfolgte mit dem ELISA 
( R o t a v i r u s , E. c o l i K99J, der Hämagglutination bzw. dem 
Hämagglutinationshemmungstest (Coronavirus) und der 
mikroskopischen K o n t r o l l e gefärbter A u s s t r i c h e (Krypto
s p o r i d i e n ) . 
Rotaviren konnten in 2 2 % , Coronaviren in 11 % und E.-co-
l i - K 9 9 - K e i m e i n 1 2 % d e r D u r c h f a l l p r o b e n nachgewiesen 
werden. 14% der Kotproben hatten einen niedrigen und 3 % 
einen hohen G e h a l t a n K r y p t o s p o r i d i e n . V o n 1984 b i s 1986 
war bei a l l e n Erregern ein l e i c h t a n s t e i g e n d e r Trend festzu
stellen. 
In 36% der Kotproben ließ s i c h n u r 1 Erreger n a c h w e i s e n , 
1 4 % d e r P r o b e n enthielten 2 und weniger als 1 % 3 Erreger. 
J a h r e s z e i t l i c h e U n t e r s c h i e d e im Vorkommen einzelner Er
reger wurden n i c h t g e f u n d e n . D e r Z e i t p u n k t d e r P r o b e n e n t 
n a h m e h a t t e n u r e i n e n Einfluß auf den Coronavirusnach-
weis. Bei Kälbern, die jünger a l s 5 T a g e waren, konnten Ro
ta- und Coronaviren und bei älteren Kälbern ( 6 - 1 4 TageJ 
K r y p t o s p o r i d i e n u n d E. c o l i K 9 9 + häufiger n a c h g e w i e s e n 
w e r d e n . 

A b s t r a c t 
T h e i n c i d e n c e a n d s p r e a d of i m p o r t a n t d i a r r h o e a l p a t h o -
gens among newborn c a l v e s in South G e r m a n y i n t h e p e -
h o d 1 9 8 4 - 1 9 8 6 . 
Over a p e r i o d of t w o V2 years 1021 faeces s a m p l e s t a k e n 
from c a l v e s sufferingfrom d i a r r h o e a i n S o u t h Germany we-
re e x a m i n e d for t h e p r e v a l e n c e o f r o t a a n d C o r o n a v i r u s e s , 
c r y p t o s p o r i d i a a n d e n t e r o t o x i c E. c o l i b a c t e r i a . T h e presen-
ce o f t h e pathogens was confirmed by t h e ELISA (rotavirus, 
E. c o l i K 9 9 ) , t h e h a e m a g g l u t i n a t i o n or h a e m a g g l u t i n a t i o n -
i n h i b i t i o n t e s t ( C o r o n a v i r u s ) a n d by m i c r o s c o p i c e x a m i n a -
t i o n of s t a i n e d s m e a r s . 

R o t a v i r u s e s w e r e d e t e c t e d in 2 2 % o f t h e faeces s a m p l e s , Co
r o n a viruses in 11 % and E. c o l i K 9 9 - b a c t e r i a in 12%. 14% 
of t h e faeces s a m p l e s h a d a l o w number of c r y p t o s p o r i d i a , 
w h i l e 3 % s h o w e d a h i g h n u m b e r . F r o m 1 9 8 4 - 1 9 8 6 a s l i g h t 
i n c r e a s e w a s o b s e r v e d for a l l t h e p a t h o g e n s . 
I n 3 6 % o f t h e faeces samples o n l y o n e p a t h o g e n w a s f o u n d , 
w h e r e a s 1 4 % o f t h e s a m p l e s c o n t a i n e d t w o and less t h a n 
1 % c o n t a i n e d 3 p a t h o g e n s . Seasonal v a r i a t i o n s i n t h e p r e 
v a l e n c e o f t h e i n d i v i d u a l p a t h o g e n s w e r e n o t f o u n d . T h e t i -
m e of s a m p l i n g h a d a n i n f l u e n c e o n l y o n t h e d e t e c t i o n of 
t h e C o r o n a v i r u s . I n c a l v e s less t h a n 5 d a y s o l d r o t a - and co-
r o n a v i r u s e s w e r e d e t e c t e d m o r e o f t e n , w h i l e c r y p t o s p o r i d i a 
and E. coli K99 were more frequent in c a l v e s of 6 - 1 4 d a y s . 

E i n l e i t u n g 

Die neonatalen Durchfallerkrankungen der Kälbern stehen 
seit Jahren im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interes
ses. In vielen Untersuchungen wurde nachgewiesen, daß 
weltweit vor allem Rota- und Coronaviren, enterotoxische 
E. coli-Keime (ETEC) und Kryptosporidien die wichtigsten 
infektiösen Ursachen sind { B a c h m a n n , 1979; T z i p o r i , 1981 
u. 1984; Angus, 1983; B a l j e r u. Bachmann, 1980; M c N u l t y 
u. L o g a n , 1983; Acres et a h , 1975 u. 1977; Moon et al., 1976; 
M a r s o l a i s et a l , 1979; B o c h et a l . , 1982; Myers et a l . , 1984; 
R e y n o l d s et a l . , 1986; Snodgrass et al., 1986). Dabei können 
beim Zustandekommen der Durchfallerkrankung diese Er
reger auch zusammen wirken (Tzipori, 1984; Hess et al., 
1984; R e y n o l d s et a l . , 1986). Das Vorkommen obiger entero-
pathogener Erreger bei Durchfallkälbern wurde für den 
süddeutschen Raum bereits früher bestätigt (Baljer u. B a c h 
m a n n , 1980; B o c h et a l . , 1982). Diese Untersuchungen, so
wie vergleichbare Untersuchungen aus anderen Regionen, 
beschränkten sich aber auf Untersuchungsmaterial aus ei
nem relativ begrenzten Zeitraum bzw. nur auf den Nach
weis von einem oder zwei Erreger. 
In der vorliegenden Arbeit wurde erstmals über einen län
geren Zeitraum (2 V2 Jahre) die Verbreitung von Rota- und 
Coronaviren, Kryptosporidien und enterotoxischen E.-coli-
Keimen untersucht. Da in vielen Problembeständen Süd
deutschlands in den letzten Jahren, neben der E.-coli-
Schluckvakzine (Baljer, 1977), vermehrt auch Muttertier
vakzinen gegen Rota- und Coronaviren sowie E.-coli-K99-
Keime eingesetzt wurden ( B a c h m a n n et a l . , 1985; E i c h h o r n 
et al., 1982), bot sich auch die Möglichkeit eventuelle Aus
wirkungen der Immunisierung auf das Erregerspektrum zu 
studieren. Darüber hinaus wurden Einflüsse wie Jahreszeit, 
Alter der Kälber und Zeitpunkt der Probenentnahme auf das 
Vorkommen bzw. die Nachweishäufigkeit einzelner Er
reger untersucht. 
M a t e r i a l und Methoden 
Untersuchungsmaterial 
Insgesamt wurden 1021 Kotproben, die von durchfallkran
ken Kälbern aus dem Raum Süddeutschland stammten, un
tersucht. Die eingesandten Proben wurden keiner besonde
ren Auswahl unterzogen, sondern waren Teil des täglich, in 
der hiesigen Routinediagnostik anfallenden Untersu
chungsmaterials. Der Untersuchungszei traum erstreckte 
sich auf die Jahre 1984, 1985 und auf das erste Halbjahr 
1986. 
Anzüchtung 
Die Kotproben wurden zur Untersuchung auf hämolysin-
bildende E.-coli-Keime auf Blut- (10% Schafblut-) und 
Gassner-Agar mittels Dreiösenausstrich angezüchtet u n d 
18-24 Stunden bei 37°C bebrütet. 
K 9 9 - N a c h w e i s i m M i k r o - E L I S A 
Zur Beschichtung der Platten diente ein K99-Antikörper 
vom Kaninchen. Die beschichteten und mit Folien ver-
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schlossenen Platten wurden bis zur Verwendung bei 4°C 
bis 8°C gelagert. Die Kotproben wurden vor der Austestung 
in NaCl-Phosphatpuffer mit 0,5% Tween aufgeschwemmt 
(im Verhältnis 1:5), mit Ultraschall homogenisiert und an
schließend zur Abtrennung grober Bestandteile, zentrifu-
giert (30 min / 2000 g). Die Beschickung der Platten erfolgte 
mit unterschiedl ichen Verdünnungen des Fäzesüberstan-
des. Für den Test fand ein monoklonales K99-Antikörper-
Peroxidase-Konjugat1 ' Verwendung. Das Substrat bestand 
aus 0,5 g o-Phenylen-diamin plus 4,67 g Zitronensäure 
plus 9,15 g NaH 2 P0 4 pro 1 Aqua dest. Unmittelbar vor Ge
brauch wurde 0,005% H 2 0 2 zugegeben. Die Ablesung er
folgte nach einer Reaktionszeit von 10 min mit einem Pho
tometer (Flow) bei 450 nm. Als positiv wurden Proben be
wertet, bei denen der Extinktionswert das dreifache einer 
entsprechenden Negativprobe betrug. 

R o t a v i r u s n a c h w e i s im M i k r o - E L I S A 

Die Kotproben wurden, in Anlehnung an die von Bach
mann (1979) beschriebene Methode, mit der doppelten An
tikörper-Sandwichtechnik auf das Vorkommen von Rotavi-
rusant igen untersucht. Die Platten wurden mit Anti-Rotavi-
rus-Globulin vom Kaninchen beschichtet, mit Folien ver
schlossen und bei 4°C gelagert. Die Beschichtung der Plat
ten erfolgte mit aufbereiteten Fäzesproben (vgl. K99-ELISA) 

Aszitesflüssigkeit eines K99 Hybridomas, die uns freundlicher
weise von Dr. Gordowsky, Fa. Genetics, Minnetonka, Minn., 
USA, zur Verfügung gestellt wurde. 

in den Verdünnungen 1:2, 1:4, 1:8 und 1:16 und mit Meer-
rettichperoxidase-markiertem Rotavirusantikörperkonju-
gat. Nach Zugabe des Substrates (vgl. K99-ELISA) wurde 
nach einer Reaktionszeit von 30 min bei Zimmertemperatur 
mit einem Photometer (Flow) bei 450 n m abgelesen. Als po
sitiv galten Proben, deren Extinktionswerte über 0,150 la
gen. 
Coronavirusnachweis im Hämagglutinationstest 
Die Hämagglutination wurde mit dem Uberstand einer Fä
zesaufschwemmung in NaCl-Phosphatpuffer (1:5), mit 1% 
fetalem Kälberserum und einer 0,5%igen Rattenerythrozy-
tensuspension durchgeführt. Nach Zugabe der Erythrozy
ten wurden die Platten geschüttelt und 3 Stunden bei Zim
mertemperatur belassen. Proben mit einem Hämagglutina-
tionstiter über 1:400 wurden zur Spezifizierung einer Hä-
magglut inat ionshemmungsreakt ion mit spezifischen Coro-
navirus-Immunseren unterzogen. 

Nachweis von sporulierten Oozysten und Sporozyten der 
K r y p t o s p o r i d i e n 
Der Kot wurde möglichst dünn auf Objektträgern ausgestri
chen und luftgetrocknet. Im Anschluß an die Fixierung mit 
Methanol (5 min) erfolgte die Färbung mit einer kombinier
ten May-Grünwald-Giemsa-Färbung in der Färbeküvette 
nach folgender Methode: 5 min färben mit May-Grünwald 
(50% Stammlösung plus 50% Aqua dest.) - kurz abtropfen 
lassen und sofort 30 min mit Giemsa-Lösung (4% Giemsa-
Stammlösung plus 96% Aqua dest.) nachfärben - kurz ab
tropfen lassen und sofort für ca. 3 sek in 0,5%ige Essigsäure 



Tabelle 1: Überblick über das Vorkommen und die Verbreitung wichtiger, enteropathogener Erreger bei durchfallkranken Kälbern in 
Süddeutschland 

Anteil der positiven Kotproben 

Untersuchungs • n • Rota Corona Kryptosporidien Escherichacoli 
zeitraum viren viren gesamt +-++ +++-+++ gesamt K99+ häm + 

1984 476 15% 7% 18% 15% 3% 93% 12% 6% 

1985 401 27% 14% 17% 14% 3% 94% 11% 2% 

1986 (6 Monate) 144 33% 14% 18% 13% 5% 95% 14% 3% 

1984-1986 1021 22% 11% 17% 14% 3% 94% 12% 4% 

(in Aqua dest.) verbringen - lufttrocknen lassen. Die Aus
wertung erfolgte durch Mikroskopieren mit einem 40er Ob
jektiv. Die Kryptosporidien stellen sich als 5 um große, run
de, ungefärbte, wie ausgestanzt aussehende Löcher im Aus
strich dar. Das Zytoplasma ist hellblau gefärbt und schollig. 
Im Zytoplasma liegen rot bis violett gefärbte, an einer Stelle 
konzentrierte etwa 1 um große Granula. 
Ergebnisse 
Von Januar 1984 bis Juli 1986 wurden insgesamt 1021 Kot
proben durchfallkranker Kälber systematisch auf Rotavi
ren, Coronaviren, Kryptosporidien und enterptoxische 
E. coli K99-Keime untersucht. Einen Uberblick über die 
Verbreitung der einzelnen Erreger insgesamt und aufge
schlüsselt nach den verschiedenen Jahren gibt Tabelle 1. 
Im Untersuchungszei traum 1984 bis 1986 wurden in den 
Kotproben am häufigsten Rotaviren nachgewiesen. Der An
teil der rotaviruspositiven Kotproben betrug insgesamt 
22%. Die Nachweisrate bei den anderen Erregern lag etwas 
niedriger. Coronaviren ließen sich in 1 1 % und Kryptospori
dien in 17% der Proben nachweisen. Bei den Kryptospori
dien wurde je nach Erregergehalt zwischen H— + + und 
+ + _! h + + + unterschieden. Der Hauptanteil (14%) ent
fiel dabei auf den schwach positiven Gehalt. Nur 3 % der 
Kotproben wiesen einen starken Kryptosporidienbefall 
(+ + + - + + + + ) auf. 
Wie aus der Tabelle 1 weiter ersichtlich wird, ließen sich in 
fast allen Kotproben (94%) Escherichia-coli-Keime nach
weisen. Aber nur in 12% der Proben konnte K99-Antigen 
festgestellt werden. 4% der isolierten E.-coli-Keime zeigten 
eine Hämolysinbildung. 
Beim Vergleich der einzelnen Jahre fällt bei allen Erregern 
ein ansteigender Trend auf. Dieser Anstieg ist bei den Rota
viren (1984: 15% und 1986: 33%) und bei den Kotproben 
mit stark positivem Kryptosporidienbefall (1984: 3 % und 
1986: 5%) besonders ausgeprägt. 
Durchfallerkrankungen treten bei neugeborenen Kälbern 
das ganze Jahr über auf. Es war deshalb interessant, nachzu-

Tabelle 2 
Vorkommen wichtiger enteropathogener Erreger in Kotproben 

durchfallkranker Kälber in Abhängigkeit zur Jahreszeit 

r j n t e r . Anteil positiver Kotproben 
suchungs-
zeitraum 
(1984-1986) 

n Rota
viren 

Corona
viren 

Krypto
sporidien 

E.coli 
K99+ 

Frühjahr 288 20% 13% 20% 7% 

Sommer 146 18% 11% 17% 19% 

Herbst 199 24% 10% 24% 14% 

Winter 388 25% 9% 12% 11% 

prüfen, ob einzelne Erreger in einer best immten Jahreszeit 
besonders häufig vorkommen. Wie die Ergebnisse in Tabel
le 2 zeigen, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen 
Jahreszeiten nur unwesent l ich, so daß man nicht von einer 
jahreszeitlichen Dominanz eines Erregers sprechen kann. 
Die Durchfallerkrankungen der Kälber konzentrierten sich 
auf die ersten beiden Lebenswochen, wobei der Krankheits
beginn durchaus variieren kann. Wir haben die eingesand
ten Kotproben auch nach Gruppen aufgeschlüsselt, bei de
nen der Durchfall a) in den ersten 5 Lebenstagen, b) zwi
schen dem 6. und 10. Lebenstag und c) nach dem 11. Le
benstag auftrat. Bei dieser Auswertung konnte nur ein Teil-
der Proben berücksichtigt werden, da sich anhand des Vor
berichtes nicht immer ein Bezug zum Erkrankungsbeginn 
herstellen ließ. Den in Tabelle 3 zusammengefaßten Ergeb
nissen kann man entnehmen, daß Unterschiede bezüglich 
des zeitlichen Auftretens einzelner Erreger bestehen. Im 
Falle der Rota- und Coronaviren nahm die Nachweishäufig
keit mit zunehmendem Alter der Kälber ab, im Falle der 
Kryptosporidien und enterotoxischen E.-coli-Keime dage
gen zu. 
Ein wichtiger Punkt für die Aussagekraft einer diagnosti
schen Untersuchung ist die Frage nach dem Einfluß des 

Tabelle 3 
Vorkommen wichtiger enteropathogener Erreger bei durchfall

kranken Kälbern in Abhängigkeit zum Alter 

Alter der Anteil positiver Proben 
Kälber bei n Rota Corona- Krypto- E.coli 
Beginn der viren viren sporidien K99+ 

Erkrankung 

l-5Tage 261 36% 14% 15% 12% 

6-10 Tage 218 33% 9% 26% 13% 

> 11 Tage 81 26% 11% 20% 20% 

Tabelle 4 
Vorkommen wichtiger enteropathogener Erreger bei durchfall

kranken Kälbern in Abhängigkeit zum Entnahmetag 

Entnahme Anteil positiver Proben 
(Tagenach 
Beginn der 
Erkrankung 

n Rota
viren 

Corona
viren 

Krypto
sporidien. 

E.coli 
K99+ 

0-1 101 37% 14% 31% 15% 

2-3 122 34% 21% 18% 9% 

4-5 44 23% 11% 25% 16% 

>6 37 35% 5% 22% 16% 
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Zeitpunktes der Probenentnahme auf die Nachweishäufig
keit. Um diese Frage abzuklären, wurden die Ergebnisse 
auch nach dem Entnahmetag in Kotproben die a) 1 bis 2 Ta
ge, b) 3 bis 4 Tage und c) über 5 Tage nach Beginn des 
Durchfalls entnommen wurden aufgeschlüsselt (Tab. 4).) 
Die Nachweisrate war bei fast allen Erregern im Wesentli
chen unabhängig davon, ob die Probe kurz nach Beginn des 
Durchfalls oder später, im Verlauf der Durchfallerkran
kung, entnommen wurde . Eine Ausnahme bildeten die Co
ronaviren, bei denen die Nachweisrate in den spät entnom
menen Proben wesentl ich niedriger lag. 
Wie bereits eingangs erwähnt, kommen bei den neonatalen 
Durchfallerkrankungen auch Mischinfektionen vor. In un
serem Untersuchungsmaterial ließen sich in 14% der Kot
proben 2 und in weniger als 1 % (n = 10) der Proben 3 oder 4 
Erreger nachweisen. 49% der Kotproben blieben negativ und 
36% der positiven Proben enthielten nur einen Erreger (vgl. 
Tab. 5). Einen Überblick über die Erregerkombination in 
den mehrfach positiven Kotproben gibt Tabelle 6. Am häu
figsten sind Rotaviren in mehrfach positiven Kotproben zu 
finden und zwar unabhängig von der Erregerkombination. 

Tabelle 5 
Überblick über das Vorkommen negativer, einfach und mehr

fach positiver Faezesproben bei durchfallkranken Kälbern 
Zahl der Anteil der Anteil der positiven Proben 
untersuchten negativen m i t ! mit 2 mit 3 
Proben Proben Erreger Erregern Erregern 
1021 49% 36% 14% < 1 % 

(n = 10) 

Wie Tabelle 6 aber zeigt, kann man grundsätzlich davon 
ausgehen, daß jeder der hier untersuchten enteropathoge-
nen Erreger allein oder mit einem anderen Erreger in einer 
Durchfallprobe vorkommen kann. 
Besprechung der Ergebnisse 
In Süddeutschland ließen sich in den Kotproben durchfall
kranker Kälber Rota- und Coronaviren, Kryptosporidien 
und enterotoxische E.-coli-K99-Keime nachweisen. Die Be
deutung dieser Infektionserreger am Durchfallgeschehen 
wurde dadurch unterstrichen, daß praktisch jede zweite 
Durchfallprobe einen oder mehrere dieser Erreger enthielt. 
In vergleichbaren neueren Untersuchungen in England 
wurden sogar in 72% fSnodgrass et al., 1986) bzw. 69% 

Tabelle 6 
Überblick über mögliche Erregerkombinationen bei mehrfach 

positiven Fäzesproben von durchfallkranken Kälbern 
Nachweishäufigkeit anderer Erreger 

Erstbefund Rota Corona Krypto E.coli 
viren viren sporidien K99+ 

Rotaviren 
(n = 228) 18% 21% 14% 

Coronaviren 
(n = 179) 40% 17% 12% 

Krypto
sporidien 30% 10% 10% 
(n= 179) 
E.coli K99+ 
(n= 122) 27% 11% 14% 
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( R e y n o l d s e t a l . , 1986) der Kotproben enteropathogene Er
reger gefunden. Der etwas höhere Prozentsatz kam wahr
scheinlich dadurch zustande, daß in diesen Untersuchun
gen noch andere Erreger (z. B. Salmonella spp., BVD-Virus) 
miteinbezogen wurden. 
Der Anteil der Mischinfektionen lag bei den vergleichbaren 
Untersuchungen etwa in der gleichen Größenordnung. In 
Süddeutschland waren es.15%, in England 15,3% bis 20% 
der Proben. Bei den Mischinfektionen dominierten die 
Doppelinfektionen. Dreifachinfektionen hatten in Süd
deutschland im Durchschnitt einen Anteil von weniger als 
1%, in England zwischen 0,3% und 3%. 
Am weitesten verbreitet waren Rotaviren. Bereits 1979 und 
1980 wurden in Süddeutschland aus 40% der Kotproben 
durchfallkranker Kälber Rotaviren isoliert (Baljer u. Bach
mann, 1980). Dieser Prozentsatz fiel zwar 1984 vorüberge
hend auf 15% ab, stieg aber wieder im Jahre 1985 auf 27% 
und 1986 auf 3 3 % an. Auch in anderen Regionen dominier
ten die Rotavirusisolate. Der Prozentsatz rotaviruspositiver 
Proben lag z. B. in England bei 42% bis 50%, in Kanada bei 
27% (Acres et al., 1975 u. 1977; M a r s o l a i s et a l , 1979) und 
in den USA bei über 50% (Moon et aJ., 1976; Myers et al, 
1984) . 
Die Verbreitung der Coronaviren, mit einem Anteil von ca. 
1 1 % an den Gesamtisolaten, war bisher in allen Ländern re
lativ einheitlich. Ebenso wiesen die von uns gefundenen 
Nachweisraten bei Kryptosporidien kaum Unterschiede zu 
vergleichbaren Untersuchungen auf. Relativ stark variier
ten dagegen die Nachweisraten für enterotoxische E.-coli-
Keime. Die Prozentsätze lagen zwischen 3 % bis 7,5% in 
England, 12% in den eigenen Untersuchungen und in den 
USA, 14% bis 27% in Kanada und 6 3 % in Holland (Guinee 
u. Jansen, 1979). Da sich die Nachweismethoden nicht we
sentlich unterschieden, muß man davon ausgehen, daß bei 
diesem Erreger die größten regionalen und zeitlichen Un
terschiede vorkommen. 
Alle vergleichbaren Untersuchungen waren zeitlich relativ 
begrenzt. Das vorliegende Untersuchungsmaterial gab ein 
Bild über die epidemiologische Entwicklung bei Rota- und 
Coronaviren, Kryptosporidien und enterotoxischen E.-coli-
Keime über einen Zeitraum von 2V2 Jahren. In diesem Zeit
abschnitt wurde bei allen Erregern ein leicht ansteigender 
Trend beobachtet, der aber, da alle Erreger betroffen waren, 
letztlich nicht zu einer Spektrumsveränderung führte. Der 
Anstieg überraschte, denn in den letzten 2 Jahren wurden in 
Süddeutschland vermehrt Muttertiervaccinen gegen Rota-
und Coronaviren, sowie E.-coli-K99-Keime eingesetzt. Da 
die Vorberichte zu den eingesandten Kotproben keine Hin
weise auf eine vorausgegangene Muttertierimpfung im Be
stand enthielten, kann man annehmen, daß die Kotproben 
von durchfallkranken Kälbern von nicht vakzinierten Kü
hen stammten. Dies wird auch durch die Erfahrungen aus 
Feldversuchen bestätigt, denn beim Vorliegen entspre
chender Infektionserreger können mit dem Einsatz einer 
Muttervakzine im letzten Trächtigkeitsdrittel die neonata
len Durchfallerkrankungen der Kälber erfolgreich bekämpft 
werden ( E i c h h o r n et al., 1982; Bachmann et al., 1984 u. 
1985) . Aufgrund der hier gezeigten epidemiologischen Si
tuation ist es durchaus sinnvoll, die bekannten Muttertier
vakzinen in den Problembeständen Süddeutschlands wei
ter einzusetzen. 
Für die Behandlung bzw. Prophylaxe der Kryptosporidien-
infektionen gab es in der Praxis noch keine spezifischen Be
kämpfungsmaßnahmen. Die Verdoppelung des Anteils 
stark positiver Kotproben in den letzten 2V2 Jahren auf ca. 
5% macht deutlich, wie wichtig die Entwicklung wirksa
mer, spezifischer Bekämpfungsmaßnahmen auch gegen die 
Kryptosporidiose der Kälber ist. Experimentelle Therapie
versuche mit Lasalocid® sind jetzt erfolgversprechend ver
laufen und lassen auf ein wirksames und unschädliches 

Präparat für die breite Anwendung in der Praxis hoffen (Gö-
bel, 1986). 
Trotz der relativ hohen Nachweisraten für die hier unter
suchten Erreger darf man aber nicht übersehen, daß immer 
noch die Hälfte der untersuchten Durchfallproben »nega
tiv« blieben. Dies könnte 2 Gründe haben, nämlich einmal, 
daß andere Durchfallursachen in Betracht kamen u n d zum 
anderen , daß das eingesandte Untersuchungsmaterial nicht 
opt imal war. Sehr häufig wurde in diesem Zusammenhang 
diskutiert , daß der Entnahmezeitpunkt einen Einfluß auf 
die »Trefferquote« nimmt. Diese Annahme konnte in unse
ren Untersuchungen nur für den Coronavirusnachweis be
stätigt werden, denn bei Durchfallproben, die erst 4 Tage 
nach Beginn der Erkrankung entnommen wurden , war de
ren Nachweisrate deutlich erniedrigt. Für Rotaviren, Kryp
tospor idien und enterotoxische E.-coli-Keime konnte dies 
n icht bestätigt werden. Bei der bakteriologischen Anzüch
tung von Kotproben, die mehrere Tage nach Beginn der Er
krankung en tnommen wurden, fiel auf, daß regelmäßig ne
ben den E.-coli-Keimen Proteus-Bakterien als Begleitflora 
wuchsen . Dies wirkte sich auf den K99-Nachweis nicht 
nachtei l ig aus, da der ELISA ohne vorherige Anzüchtung 
der Kotproben durchgeführt wurde. Als Nachteil erwies 
sich das Proteus-Wachstum nur in bezug auf den Einsatz 
stallspezifischer E.-coli-Vakzinen, für deren Herstellung 
die Isolierung des enterotoxischen E.-coli-Keimes in Rein
kul tur Voraussetzung ist. 
Die neonatalen Durchfallerkrankungen belasten die Kälber
aufzucht in den ersten 14 Lebenstagen. Trotz der begrenz
ten krit ischen Lebensphase ließen sich durchaus zeitliche 
Unterschiede im Auftreten der Durchfälle feststellen. Die 
meis ten Durchfälle beginnen vor allem in den ersten 3 Le
bens tagen oder zwischen dem 6. und 8. Lebenstag. Wir fan
den auch zeitliche Unterschiede beim Nachweis einzelner 
Erreger. Coronaviren konnten deutlich häufiger bei Kälbern 
im Alter von 1 bis 5 Tagen, dagegen Kryptosporidien sowie 
E.-coli-K99-Keime häufiger bei älteren Kälbern nachgewie
sen werden . Bis auf die E.-coli-K99-Keime entspricht dieser 
Befund den bekannten Ergebnissen (Boch, 1982; T z i p o r i , 
1984; Reynolds, et a l , 1986; S n o d g r a s s , 1986). Warum das 
E.-coli-Ergebnis eine Ausnahme macht, ist schwer zu erklä
ren u n d bedarf weiterer Untersuchungen. 
Jahreszeitl iche Häufungen wurden bei den einzelnen Erre
gern n icht festgestellt. Man kann davon ausgehen, daß die 
neonata len Kälberdurchfälle in jeder Jahreszeit dasselbe Er
regerspektrum aufweisen, d.h. die Bekämpfungsstrategie 
bleibt gleich, unabhängig davon, ob die Durchfallerkran
kungen im Sommer oder Winter auftreten. 
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