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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, ihnen kurz die zweite ausgabe des »retroviren Bulletins« zum 

ausklang des für uns alle so besonderen Jahres 2020 aus München vorzustellen.

 Prof. Josef Eberle und kollegin Anna-Lena Kalteis haben einen überblick zum 

zweiten wichtigen humanpathogenen retrovirus, htlv, verfasst. ihr artikel ver-

mittelt zentrales wissen zu diesem in deutschland glücklicherweise nicht weit 

verbreiteten erreger, beginnend mit dem aufbau des erregers, über die epide-

miologie und diagnostik, hin zu htlv-assoziierten krankheitsbildern.

 die kollegen Dr. Philipp Steininger, Dr. Klaus Korn und PD Dr. Antje Knöll ver-

tiefen in ihrem Beitrag die thematik einer sinnvollen htlv-diagnostik und deren 

interpretation bei den neurologischen erkrankungen, unter anderem visualisiert 

in einem eingängigen flussdiagramm.

 die kollegen PD Dr. Ulrich Seybold und Dr. Florian Gottwald berichten vom

spannenden fall rezidivierender, nicht voll supprimierter hi-viruslasten bei ei-

nem patienten. die ursachenforschung zur adhärenz führte mehrmals über das 

therapeutische drug Monitoring (tdM), der schlüssel zum erfolg und zu entspre-

chenden therapieanpassungen lag aber in hartnäckigen versuchen der genoty- 

pischen resistenzbestimmung, auch bei relativ niedrigen viruslasten. dieses 

vorgehen, obgleich nicht immer leicht umzusetzen, entspricht auch der aktu-

ellsten version der deutsch-Österreichischen leitlinien zu art vom september 

2020.

 eine schöne perspektive ist, dass vom 25. bis 27. März 2021 die 10. DÖAK 

(8www.doeak2021.de) stattfindet – erstmals als virtuelle veranstaltung, um 

den einschränkungen und gefahren der coronavirus-pandemie rechnung zu 

tragen. 

Bleiben sie gesund! Mit allen guten wünschen,

ihr professor oliver t. keppler
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für den inhalt der artikel sind die autoren* allein 
verantwortlich.
Ziel dieses Bulletins ist es, ärzte, gesundheits- 
behörden und patienten über aktuelle wissen- 
schaftliche und klinische themen aus dem Bereich 
der retroviren zu informieren. Zweimal im Jahr 
wird in kurzer form der aktuelle forschungs- 
stand zu verschiedenen themen wiedergegeben.
für verbesserungsvorschläge und anregungen 
sind wir sehr dankbar.
*aus gründen guter lesbarkeit verwenden wir 
im text dieses Bulletins die männlich form, stets 
sind jedoch alle geschlechter einbezogen.  
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HtlV – ein aktueller Überblick 
HtlV – diagnostik und tHErapiE

die familie der htlvs (human t cell leukemia/lymphoma viruses) besteht aus bisher vier Mitgliedern. für htlv-1 [1, 2], htlv-2
[3] und htlv-3 [4, 5] wurden jeweils die vorläuferviren stlv-1, -2 und -3 in verschiedenen affenarten entdeckt. für htlv-4 [5] 
wurde das gegenstück im affen noch nicht identifiziert. die gesamte gruppe dieser deltaretroviren wird unter dem Begriff ptlv 
(primate t lymphotropic viruses) zusammengefasst. unterschiedliche virusisolate im Menschen in afrika und asien sind häufig 
eng verwandt mit den entsprechenden simianen vorläuferviren in lokal vorkommenden primaten, was auf eine vielzahl von 
spezies-überschreitende infektionsereignissen hinweist. von solchen übertragungsereignissen ausgehend, haben sich htlv-1 
und htlv-2 durch Migration vor dem ende der letzten eiszeit weltweit ausgebreitet (Abb.1). eine weitere ausbreitungswelle 
geht auf den sklavenhandel zurück.

Aufbau

Bei der molekularen analyse verschiedener 
virusstämme ist auffallend, dass im unter-
schied zu hiv eine sehr geringe inter- und 
intraindividuelle sequenzvariabilität be-
steht. dies wird dadurch erklärt, dass nur 
initial bei der infektion das rNa-genom 
mittels reverser transkription in dNa um-
geschrieben und proviral integriert wird, im 
weiteren infektionsverlauf aber eine klona-
le expansion von infizierten t-Zellen erfolgt 
[6]. die geringe fehlerrate bei der zellulären 
replikation führt zu der genetischen stabi-
lität dieser retroviren. 

Neben den retroviralen hauptgenen für 
gag (kapsidproteine), pro-pol (protease, 
reverse transkriptase und integrase) und 
env (hüllproteine) hat htlv-1 auch zwei 
steuergene – tax und rex – für die expres-
sion sowie akzessorische gene. Besonders 
das tax hat einiges potential, um die klona-
le proliferation und onkogenese von htlv 
zu erklären [7]. Zusätzlich verfügt dieses 
virus aber über ein ungewöhnliches prote-
in namens hBZ (htlv-1-bZip-faktor), das 
vom antisense strang transkribiert wird [8]. 
das hBZ und auch seine rNa tragen über 
unterschiedliche wege wesentlich zur pa-
thogenese des virus bei [9], weil beide fak-
toren vermutlich den Zustand der immor-
talisierung von infizierten cd4+-Zellen 
aufrechterhalten. hBZ wird in allen leukä-
mischen Zellen bei der htlv-1-assoziierten 
leukämie (atl) exprimiert, während tax 
nur bei ca. einem drittel vorliegt [10]. 

htlv-2 ist sehr ähnlich aufgebaut und 
hat ca.70 % sequenzhomologie auf protein-
ebene zu htlv-1, aber bestimmte unter-
schiede in der funktion des steuergens tax 
und des hBZ-analogen gens aph-2 könn-
ten für die abgeschwächte pathogenität 
von htlv-2 eine rolle spielen [11].

als zelluläre rezeptormoleküle für 
htlv-1/-2 konnten der ubiquitäre gluko-

se-transporter glut1 [12] und Neuropilin-1 
(Nrp-1, Bdca-4) [13] identifiziert werden. 
htlv-1 nutzt zusätzlich heparansulfat-
proteoglykane [14]. damit kann htlv-1/-2 
von vielen verschiedenen Zellpopulationen 
aufgenommen werden, für die vollständi-
ge replikation jedoch bevorzugt htlv-1 
cd4+-Zellen und htlv-2 cd8+-Zellen. eine 
geringere virusfreisetzung ist u.a. auch aus 
dendriten möglich. htlv-3 dagegen nutzt 
andere wege in die Zelle [15].

Vorkommen

am häufigsten sind infektionen mit htlv-1, 
gefolgt von htlv-2. eine unterscheidung 
ist serologisch und molekularbiologisch 
möglich, wurde jedoch in älteren, rein se-
rologischen prävalenzstudien nicht kon-
sequent durchgeführt. schätzungen zum 
vorkommen von htlv-1/-2 schwanken 
zwischen 5 Millionen [16] bis über 22 Milli-
onen [17] an infizierten weltweit. die ver-
breitung dieser viren ist sehr ungleichmä-
ßig und starken regionalen schwankungen 
unterworfen. die durchseuchung kann z.B. 
bis zu 50 % der Bewohner in isolierten dör-
fern auf südwestjapanischen inseln [18] 
oder bei australischen ureinwohnern [19] 
betragen und in den benachbarten dörfern 
dagegen sehr gering sein. ähnlich extreme 
prävalenzunterschiede findet man auch 
für htlv-2 in kamerun zwischen pygmäen 
und Bantu [20], obwohl sie in der gleichen 
region leben. es ist also generell schwie-
rig, die durchseuchung mit htlv für die Be-
völkerung eines landes anzugeben. regel-
haft wird z.B. bei schwangeren eine höhere 
durchseuchung gefunden als bei Blutspen-
dern, so auch in einer studie in westeuropa, 
bei der eine sechsfach höhere infektionsra-
te bei schwangeren gefunden wurde [21].

infektionen mit htlv-3 und -4 sind bis- 
her nur vereinzelt im tropischen afrika 
beobachtet worden. das dem htlv-3 ent-

sprechende stlv-3 konnte in verschiede-
nen pavian-unterarten und einer vielzahl 
kleinerer affen in west-, Zentral- und ost-
afrika nachgewiesen werden [22]. 

auf den kosmopolitischen htlv-1-sub-
typ a trifft man in Japan und anderen regi-
onen, in denen htlv-1 endemisch ist, wo-
bei endemisch bedeutet, dass die prävalenz 
in der Bevölkerung bei ca.1 bis 2 % liegt. die 
aktuellsten Zahlen für die japanische Be-
völkerung liegen bei 0,84 % (1,08 Millionen 
infizierte auf 128 Millionen Bevölkerung für 
2006 bis 2007) [23, 24]. sie zeigen eine deut-
liche abnahme in den letzten drei Jahrzehn-
ten, so dass derzeit pro Jahr mit ca. 4.000 
Neuinfektionen (frauenanteil 77 %) [25] ge-
rechnet wird. eine weitere halbierung der 
trägerrate in den kommenden beiden Jahr-
zehnten wird erwartet.

Zu den endemischen regionen zählen 
neben Japan die karibik mit Jamaika und 
trinidad (bis 6 % im Jahr 1990) [26]. für süd-
amerika wurde 2009 eine Blutspenderprä-
valenz in arequipa, peru, mit 1,2 bis 1,7 % er-
mittelt [27]. im brasilianischen salvador im 
Bundesstaat Bahia wurde im selben Jahr 
die prävalenz in der gesamtbevölkerung 
auf 1,76 % geschätzt. die durchseuchung 
der Bevölkerung in der Mashhad-region im 
iran [28] zeigte 2009 eine htlv-1-prävalenz 
von 2,12 %.

dagegen werden die htlv-1-subtypen 
B, d und f in tropischen ländern afrikas 
gefunden, subtyp e in süd- und Zentral- 
afrika und subtyp c in Melanesien.

htlv-2-infektionen findet man häufig in 
indigenen Bevölkerungsgruppen Mittel- und 
südamerikas, in Melanesien, im tropischen 
afrika sowie bei intravenösen drogennut-
zern vorwiegend in Nordamerika. 

Übertragungswege und Prävention

für die übertragung von htlv muss ein di-
rekter kontakt zu infizierten Zellen beste-
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Abb. 1: die verbreitungswege von htlv-1 und htlv-2 von afrika aus zu anderen kontinenten
(Quelle: https://academic.oup.com/ve/article/6/2/veaa053/5876036, aufgerufen am 16.11.2020).
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hen. Blutplasma ist nicht infektiös. der ef-
fektivste infektionsweg ist das stillen. in 
Japan wurde die übertragungsrate durch 
stillverzicht von 20,3 % auf 2,5 % reduziert 
[29]. diese werte können als typisch gelten. 
übersichten mit unterschiedlichen übertra-
gungswahrscheinlichkeiten aus verschie-
denen studien in Japan und südamerika fin-
det man bei rosadas und taylor [30] sowie 
bei itabashi et al. [25]. 

wann die übertragung durch Mutter-
milch geschieht, ist dagegen noch nicht 
endgültig geklärt. einige untersucher sehen 
hinweise, dass erst nach abfallen der müt-
terlichen antikörper (Nestschutz) das risiko 
für eine übertragung durch stillen ansteigt, 
also etwa im zweiten lebenshalbjahr [30]. 
wie das virus von virus-infizierten Zellen 
im Magen-darm-trakt des kindes weiter 
zur infektion führt, ist jedoch unklar. das 
übertragungsrisiko scheint erhöht zu sein, 
wenn die provirale last (>102/104 pBMcs) 
bei der Mutter erhöht ist [25] oder wenn sie 
mit strongyloides stercoralis co-infiziert ist 
[31]. auch ein sehr hoher antikörpertiter ist 
mit einer erhöhten übertragungsrate durch 
das stillen assoziiert. 

grundsätzlich zeichnen sich zwei prä-
ventionswege ab, nämlich – am sichersten –  
der komplette stillverzicht oder – mit einem 

kleinen, aber nicht genau bekannten risiko 
– das stillen nur in den ersten 3 lebensmo-
naten, wenn keine hohe provirale last (pvl) 
bei der Mutter vorliegt.

für das restliche Mutter-zu-kind-infek-
tionsrisiko von ≥2,5 % kommt eine übertra-
gung in-utero oder peripartal in frage. Zwei 
fallberichte zeigen eine htlv-infektion bei 
nicht-gestillten kindern, die durch eine 
elektive kaiserschnittentbindung zur welt 
kamen, und belegen damit die sehr selte-
ne Möglichkeit einer htlv-übertragung 
bereits in-utero [30]. ob das peripartale in-
fektionsrisiko (≥2,5 %) durch einen elektiven 
kaiserschnitt gesenkt werden kann, bleibt 
unklar, denn obwohl in einer brasilianischen 
untersuchung alle 41 der so entbundenen 
kinder im pcr-test über 39 lebensmonate 
negativ blieben [32], war für eine Bewertung 
die statistische aussagekraft zu gering (er-
wartungswert = 1, beobachtet = 0). 

ein anderer wichtiger übertragungsmo-
dus für htlv ist ungeschützter sexualver-
kehr. hier ist in vielfachen untersuchungen 
ein höheres infektionsrisiko von Mann zu 
frau belegt als umgekehrt. in diskordan-
ten partnerschaften steigt die prävalenz 
für frauen mit dem lebensalter viel deut-
licher als für Männer. die Neuinfektionsrate 
lag bei seronegativen frauen mit seroposi-

tiven Männern mit 4,9 % pro Jahr gut vier-
fach über der von seronegativen Männern 
mit seropositiven frauen mit 1,2 % pro Jahr 
[23]. Natürlich ist damit auch eine effizien-
te htlv-übertragung von Mann zu Mann 
wahrscheinlich, was bisher aber wenig un-
tersucht wurde. in Japan gilt die htlv-in-
fektion als sexuell übertragbare krankheit.

in ländern mit messbarer htlv-durch-
seuchung sind Bluttransfusionen mit zell-
haltigen präparaten und organtransplan-
tationen ein ernsthaftes infektionsrisiko. 
daher wird in vielen staaten eine entspre-
chende antikörpertestung auf htlv-1/-2 
durchgeführt, soweit die finanziellen und 
technischen Möglichkeiten bestehen. ein-
zelne fälle von transplantations-assoziier-
ten htlv-1-übertragungen wurden auch in 
deutschland beobachtet (siehe S.7 in die-
sem Heft: Beitrag Korn et al.). die infekti-
onsrate kann bis zu 60 % [33] pro transfun-
diertem Blutprodukt liegen.

Diagnostik

für den infektionsnachweis existieren ver-
schiedene suchtests. während früher ein 
partikel-agglutinationstest überwiegend in 
Japan zum einsatz kam, werden mittler-
weile in ländern mit ausreichender labor-
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Abb. 2: flussdiagramm der htlv-diagnostik.
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träger haben durchschnittlich eine pvl von 
ca. 0,3 % [35].

als spezielle diagnostik ist die Bestim-
mung des liquor/serum-Quotienten für 
htlv-antikörper eine interessante Mög-
lichkeit, um den Zusammenhang mit neu-
rologischen symptomen bei einer htlv-
infektion abzuklären (siehe S.7 in diesem 
Heft: Beitrag Korn et al.). 

Mit der HTLV-Infektion 
assoziierte Erkrankungen

ATL
die mit atl abgekürzte htlv-1-assoziierte 
t-Zell-leukämie des erwachsenen (adult t 
cell leukemia, icd-10-who 2019 c91.5) wird 
bei ca. 1 bis 5 % der htlv-1-infizierten [36] 
mit einem erkrankungsgipfel im sechsten 
bis siebentem lebensjahrzehnt beobach-
tet [23]. höhere atl-inzidenzen, ein um 
zehn Jahre früherer erkrankungsgipfel und 
eine kürzere überlebenszeit (3,5 Monate 
nach diagnose) wurden in studien aus süd-
amerika berichtet [37]. Bei vorbestehender 
htlv-1-infektion wurde unter organtrans-
plantation eine deutlich erhöhte erkran-
kungswahrscheinlichkeit und ein zeitlich 
schnellerer verlauf gesehen [23]. vermut-
lich haben faktoren wie immunsuppressi-
on, Beobachtungsdauer, genetik der Bevöl-
kerung und co-faktoren – wie die bereits 
oben erwähnte infektion mit strongyloi-
des stercoralis – über den stetigen entzün-
dungsreiz einen einfluss auf die atl-patho-
genese. Männer sind regelmäßig häufiger 
betroffen.

die atl ist eine aggressive maligne 
erkrankung mit einer klonalen expansi-
on reifer t-Zellen. atl-Zellen sind durch 
die oberflächenmarker cd3+, cd4+, cd5+,
cd7 -, cd8 -, cd25 + charakterisiert. Nach

infrastruktur moderne ligandenassays 
eingesetzt, die mit luminiszenz-detektion 
spezifische antikörper gegen htlv-1 und 
-2 nachweisen. diese tests sind erprobt in 
großserientestungen, z.B. beim Blutspen-
derscreening in Japan, den usa und einigen 
europäischen ländern. typische spezifitä-
ten liegen bei über 99 %, die sensitivitäten 
werden mit 100 % angegeben. der prädik-
tive wert eines positiven ergebnisses ist 
jedoch bei niedriger durchseuchung selbst 
bei hoher spezifität des suchtests sehr ge-
ring. somit müssen zur Bestätigung wei-
tere testschritte folgen. hier hat man die 
auswahl zwischen westernblots oder ei-
nem line-immuno-assay (lia). letzterer 
bringt weniger indifferente ergebnisse und 
lässt sich aufgrund der standardisierung 
einfacher interpretieren. auf dieser Bestä-
tigungstest-ebene ist meist eine ausrei-
chende differenzierung zwischen htlv-1 
und htlv-2 möglich.

als alternative Bestätigungstests kön-
nen molekulare Nukleinsäure-amplifika-
tions-tests (Nats, z.B. pcr) zur detektion 
von htlv-1 bzw. htlv-2 eingesetzt werden 
(Abb. 2). abweichend davon empfiehlt sich 
bei patienten nach transplantation beim 
auftreten haM/tsp- oder atl-typischer 
symptome eine Nat-diagnostik, trotz ne-
gativem antikörperbefund.

Bei der pcr ist es wichtig, edta-Blut 
als ausgangsmaterial zu wählen. Neben 
dem infektionsnachweis in Zellen erlaubt 
die Bestimmung der proviralen last (pvl), 
also des anteils htlv-infizierter Zellen in 
peripheren Blut-lymphozyten (pBMcs), 
eine prognostische aussage für das risiko 
einer Mutter-zu-kind-übertragung (<0,1% 
vernachlässigbar, >3% erhöht), für die ent-
wicklung neurologischer symptome (>1%) 
[34] und für die progression zu einer t-Zell-
leukämie (pvl >4%) [23]. gesunde htlv-

der shimoyama-klassifikation werden vier 
verlaufsformen unterschieden – akut: 55 
bis 60 %, schwelend: 5 bis 10 %, lymphoma-
tös: 20 bis 25 % und chronisch 10 bis 20 % –, 
für die das mittlere überleben zwischen 
sechs und 24 Monate nach diagnose liegt. 

HAM/TSP
ungefähr 0,25 bis 3,8 % der htlv-1-infi- 
zierten [35] entwickeln eine langsam fort-
schreitende, demyelinisierende neurologi-
sche erkrankung mit dem Bild einer spasti-
schen paraparese, Blasensphinkterstörung, 
gangunsicherheit und einer vielzahl senso-
rischer symptome. diese krankheit wird als 
haM/tsp abgekürzt (htlv-1-associated 
myelopathy/tropical spastic paraparesis, 
icd-10-who 2019 g04.1). etwa die hälf-
te der patienten ist 20 Jahre nach Beginn 
der symptome auf einen rollstuhl ange-
wiesen, 6 bis >20 % jedoch schon nach zwei 
Jahren. hier sind frauen häufiger betrof-
fen und die erkrankung tritt meist im vier-
ten bis fünften lebensjahrzehnt auf. Bei 
Mutter-zu-kind-infektionen sind aber auch 
deutlich niedrigere erkrankungsalter beob- 
achtet worden [35]. 

ID
eine weitere mit htlv-1 assoziierte klini-
sche entität wird im englischen als infective 
dermatitis (id, icd-10-who 2019 Z22.6) [38] 
bezeichnet. die hautmanifestation geht 
häufig mit der haM/tsp einher oder ist ein 
anzeichen für einen drohenden übergang 
von der asymptomatischen htlv-träger-
schaft zur neurologischen erkrankung. sie 
ist neben der pvl als prognosemarker zu 
sehen.

HU
relativ häufig mit haM/tsp in verbindung 
wird die htlv-1-assoziierte uveitis (hu) be-
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dien beruhen. Die Infizierten können in drei 
Gruppen klassifiziert werden: 

1.  Patienten ohne bzw. mit sehr langsamer
     Pogression zu HAM/TSP-Patienten,
2.  Patienten mit langsamer Progression
     und  
3.  Patienten mit schneller Progression. 

Für Patienten der Gruppe 1 wird aktuell 
die aufmerksame Beobachtung ohne wei-
tere medikamentöse Therapie empfohlen. 
Für Patienten der Gruppen 2 und 3 kom-
men Glukokortikoide in unterschiedlichen 
Konzentrationen und Schemata zum Ein-
satz [40]. Antivirale Medikationen hatten 
bisher keinen signifikanten Einfluss auf die 
PVL und auf die klinische Progression. Die 
Messwerte von Neopterin und CxCL10 im 
Liquor sind hoch mit der Progression kor-
reliert und können gut für die Therapiepla-
nung eingesetzt werden [41]. 
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Häufigste 
Erkrankungsformen:

HAM/TSP  –  HTLV-1-Associated
Myelitis/Tropical Spastic Paraparesis
(0,25 bis 3,8 % der Infizierten)

ATL  –  Adult T cell leukemia
(1 bis 5 % der Infizierten bei Infektion 
durch Muttermilch)

ID  –  Infective Dermatitis
(häufig assoziiert mit HAM/TSP)

HU  –  HTLV-1-associated Uveitis

obachtet. Daneben gibt es noch weitere Er-
krankungen des Auges die mit der HTLV-In-
fektion einhergehen können [39].

HTLV-2
Insgesamt ist die Infektion mit HTLV-2 
deutlich geringer pathogen und führt nach 
bisherigem Forschungsstand nur zu einem 
HAM/TSP-artigen Krankheitsbild mit ge-
ringeren Manifestationsraten und einem 
langsameren Krankheitsverlauf. 

Therapie

ATL
Die Therapie der ATL bleibt eine Herausfor-
derung, auch wenn in den letzten Jahrzehn-
ten erhebliche Fortschritte erzielt werden 
konnten. Immerhin können heute ca. 40 % 
der Patienten durch eine allogene Stamm-
zelltransplantation und weitere 10 bis 20 % 
nach einer Chemotherapie für mehr als fünf 
Jahre in eine komplett therapiefreie Tu-
mor-Remission gebracht werden. 

Für die Entscheidung zwischen auf-
merksamer Beobachtung des Verlaufs 
(watchful waiting) und einem therapeuti-
schen Eingreifen hat sich die Unterschei-
dung zwischen »indolenten« und »aggres-
siven« ATL-Formen etabliert. Indolent sind 
die schwelenden und günstig-chronischen 
ATL-Typen, aggressiv die ungünstig-chroni-
schen, die lymphomatösen und die akuten 
ATL-Typen. Die Kombination von Azidothy-
midin (Zidovudin) mit Interferon alfa (IFN-
a) zeichnet sich durch ein gutes Anspre-
chen bei den indolenten ATL-Formen und 
einem Subtyp der akuten ATL mit Wildtyp 
p53 aus und wurde somit zur Standard- 
therapie. Auch Patienten mit aggressiven 
ATL-Formen profitieren bei der Chemothe-

rapie davon, wenn sequentiell oder gleich-
zeitig AZT/IFN-a verabreicht wird. Der 
Wirkungsmechanismus scheint in der Akti-
vierung der Immunantwort und einer Hem-
mung der Neuinfektionsrate von Zellen 
durch Hemmung der reversen Transkription 
zu liegen. Es wurden Änderungen des Klo-
nalitätsmusters beobachtet. Offensichtlich 
benötigen maligne Tumorzellklone für ihr 
Überleben in der Mikroumgebung de-novo-
infizierte T-Zellen.

Für die Verbesserung der Überlebens-
chancen werden aktuell unterschiedliche 
neue Therapien erprobt. Monoklonale An-
tikörper in Verbindung mit Chemotherapie 
hatten bisher keine überzeugenden Effek-
te. Präklinische Phase-1-Studien mit epi-
genetischen Inhibitoren (z.B. Valemeto-
stat; DS-3201) verliefen vielversprechend. 
Aktuell am weitesten fortgeschritten ist 
eine Kombinationstherapie mit Arsen-Tri-
oxid/AZT/IFN-a, die in Phase-2-Studien bei
Patienten mit ungünstiger Prognose (re-
lapsed/refractory ATL) teilweise komplet-
te Remissionen für bis zu 18 Monate nach 
Therapieende erzielen konnte. Ein beson-
ders interessanter Ansatz besteht aus 
Vakzineversuchen mit dem Ziel, u.a. eine 
Anti-TAX-Antwort zu generieren, die letzt-
lich die Proliferation von Zellklonen über 
die Induktion einer starken T-Zellantwort 
stoppt [36].

HAM/TSP
Die Entwicklung von neurologischen Symp-
tomen steht im Zusammenhang mit der 
proviralen Last (PVL) und dem HTLV-1-Titer 
im Liquor. Die verfügbaren Evidenzen für 
medikamentöse Therapien sind schwach, 
da sie vorwiegend auf Beobachtungsstu-
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Pathogenese

die haM/tsp ist eine chronisch-progressi-
ve neuroinflammatorische erkrankung des 
ZNs, die sich als demyelinisierende Mye-
litis vorrangig im thorakalmark manifes-
tiert. die proliferation htlv-1-infizierter 
cd4+- und cd8 +-t-Zellen im ZNs löst eine 
intrathekale zelluläre und humorale htlv-
spezifische immunreaktion aus. die akti-
vierung von Mikroglia und die produktion 
von inflammatorischen Zytokinen führt zu 
einem neurotoxischen Milieu und damit zur 
atrophie, axonalen schädigung und demye-
linisierung im ZNs [1].

Klinische Manifestationen und 
Differentialdiagnose

die haM/tsp ist typischerweise durch eine 
langsam progrediente spastische parapa-
rese der unteren extremität und urogenita-
le störungen (u.a. Blasenfunktionsstörung, 
erektile dysfunktion) charakterisiert. sel-
tener und weniger ausgeprägt sind distal 
betonte sensible defizite oder dysästhe-
sien. aufgrund der klinischen präsentation 
sind verschiedene autoimmunerkrankun-
gen eine wichtige differentialdiagnose, vor 
allem demyelinisierende erkrankungen des 
ZNs (z.B. Multiple sklerose [4]) und ver-
schiedene formen der immun-vermittel-
ten polyneuritis (z.B. guillain-Barré syn-
drom).

da in deutschland die htlv-1-infektion 
sehr selten ist und zudem nur ein kleiner 
teil der infizierten eine htlv-1-assoziierte 
neurologische erkrankung entwickelt, stellt 
diese erkrankung eine klinische rarität dar. 
aufgrund der klinischen vielfalt der haM/
tsp und deren seltenheit ist somit der 
wichtigste klinisch-diagnostische schritt, 
die Möglichkeit einer htlv-1-assoziierten 
neurologischen erkrankung zu berücksich-
tigen. dies sollte insbesondere dann ge-
schehen, wenn auch epidemiologische hin-
weise für eine htlv-infektion vorliegen, 
wie z.B. bei herkunft des patienten oder 
dessen sexualpartners aus einem htlv-

endemiegebiet oder – seltener – das vor-
liegen eines intravenösen drogenkonsums. 

Vorgehen zur diagnostischen Abklärung

die virologische diagnostik basiert auf ei-
ner stufendiagnostik, bei der im ersten 
schritt eine htlv-infektion nachgewiesen 
bzw. ausgeschlossen wird. hierfür ist zu-
nächst eine serumprobe ausreichend; zur 
abklärung zweifelhafter Befunde ist dann 
gegebenenfalls zusätzlich edta-vollblut 
nötig. erst bei gesicherter htlv-infektion 
des patienten wird eine erweiterte serolo-
gische und molekularbiologische diagnostik 
aus Blut und liquor durchgeführt, um das 
vorliegen einer haM/tsp abzuklären. die 
immer wieder praktizierte alleinige einsen-
dung eines liquors für die htlv-serologie 
oder die htlv-pcr »zum ausschluss einer 
htlv-infektion« ist nicht aussagekräftig. 
Bei negativen ergebnissen der liquordia-
gnostik kann eine htlv-infektion dennoch 
nicht ausgeschlossen werden, und selbst 
ein eindeutig positives ergebnis ist ohne 
verifizierung und vergleichende Quantifi-
zierung durch die untersuchung einer pa-
rallelen Blutprobe nur mit großen vorbe-
halten zu betrachten. 

wie im flussdiagramm (Abb. 1) darge-
stellt, ist der erste schritt in der htlv-dia-
gnostik daher die durchführung eines hoch-
sensitiven screeningtests aus serum oder 
plasma, der htlv-1- und htlv-2-spezifi-
sche antikörper erfasst. ist dieser test ne-
gativ, kann eine htlv-infektion und damit 
auch eine haM/tsp mit sehr hoher sicher-
heit ausgeschlossen werden. auch wenn 
das diagnostische fenster bis zur htlv-
serokonversion mit mehreren wochen bis 
Monaten relativ lang sein kann, ist das ri-
siko eines falsch-negativen testergebnis-
ses bei der verdachtsdiagnose haM/tsp 
extrem gering, da diese erkrankung in der 
regel eine jahre- bis jahrzehntelange la-
tenz bis zur Manifestation aufweist. eine 
weitere diagnostik ist daher bei negativem 
screeningtest (dem mit abstand häufigsten 
fall) nicht erforderlich. lediglich in sonder-
situationen (z.B. therapie mit B-Zell-deple- 
tierenden antikörpern, Z.n. transplantation) 
sollte bereits primär eine pcr-diagnostik 
aus edta-vollblut in Betracht gezogen wer-
den.

anders ist dies bei einem reaktiven 
screeningtest-ergebnis. aufgrund der sehr 
niedrigen prävalenz der htlv-infektion in 
deutschland ist ein erheblicher teil der re-

HtlV-Diagnostik bei neurologischen Erkrankungen – 
sinnvolle anforderungen und korrekte Interpretation

HtlV – diagnostik und tHErapiE

die htlv-1-infektion kann zu einem breiten spektrum neurologischer symptome führen. die häufigste neurologische Mani-
festation trägt die Bezeichnung haM/tsp aufgrund der unabhängigen doppelten erstbeschreibung 1956 in der karibik als 
tropische spastische paraparese (tsp) und 1986 in Japan als htlv-assoziierte Myelopathie (haM). die ätiologische identität 
der beiden krankheitsbilder wurde erst darauffolgend erkannt.

HTLV-1/-2-
Antikörper-Suchtest

im Serum oder Plasma

keine HTLV-Infektion
keine HAM/TSP

Verlaufskontrolle
HTLV-1/-2-

Antikörper-Suchtest
provirale HTLV-1-DNA

Zusatzdiagnostik
provirale HTLV-1-DNA

im EDTA-Vollblut

Zusatzdiagnostik
HTLV-Antikörperindex

HTLV-1-DNA quant. im Liquor
bestätigte HTLV-1-

Infektion

2. HTLV-1/-2-
Antikörper-Suchtest +
HTLV-1/-2-Immunblot

bestätigte HTLV-1-
Infektion

HAM/TSP wahrscheinlich

negativ

negativ

beide
negativ

zur Bestätigung
HAM/TSP

zur Bestätigung
HAM/TSP

beide positiv
(HTLV-1)

reaktiv

positiv
diskrepantbeide negativ

HTLV-1-DNA positiv

HTLV-1-Serokonversion
oder

Abb. 1: flussdiagramm der htlv-diagnostik bei verdacht auf htlv-assoziierte neurologische 
erkrankung (haM/tsp).
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aktiven Testergebnisse falsch positiv, auch 
wenn die bei uns verfügbaren Tests eine 
hohe Spezifität aufweisen. Es ist daher 
unbedingt die Abklärung eines reaktiven 
Suchtests mit weiteren Tests erforderlich. 
Hierfür ist es sinnvoll, einen weiteren hoch-
empfindlichen HTLV-Antikörper-Screening-
test sowie einen HTLV-Antikörper-Bestä-
tigungstest in Form eines Immunoblots 
einzusetzen. Dabei dient der zweite Scree-
ningtest der besseren Absicherung im Falle 
eines negativen Immunoblot-Ergebnisses. 
Wenn beide Tests negativ sind, kann auch 
hier mit sehr hoher Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dass keine HTLV-Infektion 
vorliegt und es sich um ein falsch positives 
Ergebnis im initialen Suchtest handelte. Die 
Durchführung einer weiteren HTLV-Diag-
nostik ist dann nicht erforderlich. 

Mit einem positiven Immunoblot kann 
anhand typspezifischer rekombinanter An- 
tigene eine Differenzierung von HTLV-1- 
und HTLV-2-Antikörpern erfolgen. Wenn 
beide Tests positiv sind und der Immu-
noblot eine eindeutige HTLV-1-Spezifität 
aufweist, kann von einer HTLV-1-Infektion 
ausgegangen werden. Dann ist auch die 
ätiologische Klassifikation der neurologi-
schen Symptomatik als HAM/TSP wahr-
scheinlich. Weitere Spezialdiagnostik ist 
dennoch empfehlenswert (siehe unten), 
denn auch das gleichzeitige Vorliegen einer 
HTLV-1-Infektion mit z.B. einer Multiplen 
Sklerose ist möglich. In dem nach unserer 
Erfahrung äußerst seltenen Fall einer be-
stätigten HTLV-2-Infektion mit einer HAM/
TSP-verdächtigen Symptomatik sollte eine 
weitere Abklärung mit einem Fokus auf den 
HTLV-2-DNA-Nachweis im Liquor erfolgen.

Probleme ergeben sich, wenn die Be-
stätigungsdiagnostik nicht eindeutig aus-
fällt. In den meisten Fällen wird es sich 
auch dann um falsch positive Reaktionen 
handeln. Eine Ursache für solche unklaren 
Ergebnisse kann eine Gabe von Immun-
globulinpräparaten sein. Diese können je 
nach Herkunft HTLV-Antikörper in nicht 
unerheblichen Konzentrationen enthalten 
(Abb. 2A), da bei Spenden für zellfreie Blut-
produkte kein HTLV-Screening im Rahmen 
der Spendertestung erfolgt. Dies kann dann 
für einen begrenzten Zeitraum (einige Wo-
chen) zu reaktiven Ergebnissen in HTLV-
Antikörpertests einschließlich schwacher 
Banden im Immunoblot führen. Dies wären 
keine »falsch positiven« Testergebnisse im 
eigentlich Sinn, da tatsächlich HTLV-Anti-
körper im Serum vorhanden sind. »Falsch 
positiv« wäre dieser Befund allerdings in 
dem Sinne, dass trotz der nachgewiesenen 
Antikörper keine HTLV-Infektion vorliegt, 
da zellfreie Blutprodukte kein HTLV-Trans-
missionsrisiko aufweisen. Im Rahmen der 
HAM/TSP-Abklärung kann dieses Problem 

gehäuft auftreten, da bei unklaren neurolo-
gischen Symptomen mit Verdacht auf eine 
Autoimmunerkrankung (z.B. Guillain-Barré- 
Syndrom) die Gabe von hochdosierten intra-
venösen Immunglobulinen (IVIGs) eine häu-
fige probatorische Therapie ist. Bei einem 
therapierefraktären Verlauf werden schließ-
lich sehr seltene Erkrankungen in die er-
weiterte Differenzialdiagnostik einbezogen. 
Daher wird eine HTLV-Diagnostik oftmals 
erst nach der Gabe von Immunglobulinprä-
paraten angefordert. Da in dieser Situation 
beim Patienten transfundierte HTLV-spezi-
fische Antikörper in geringer Konzentration 
vorliegen, zeigen HTLV-Antikörper-Such-
tests unterschiedlicher Hersteller überein-
stimmend (niedrig) reaktive Ergebnisse. 
Dagegen sind die weniger sensitiven Immu-
noblots meistens negativ oder fraglich. 

Zur weiteren Abklärung ist in dieser Si-
tuation eine PCR-Diagnostik zum Nachweis 
der proviralen HTLV-DNA im EDTA-Blut er-
forderlich. Hierfür haben wir eine konventi-
onelle zweistufige PCR etabliert, bei der das 
äußere Primerset sowohl HTLV-1 als auch 
HTLV-2 erfasst und die zweite nested-PCR 
mit spezifischen Primern für HTLV-1 und 
HTLV-2 durchgeführt wird. Für HTLV-1 ver-
fügen wir zusätzlich über eine real-time-
PCR, die durch den parallelen quantitativen 
Nachweis von proviraler HTLV-1-DNA und 
zellulärer Albumin-DNA eine Quantifizie-
rung der »proviralen HTLV-Viruslast«, be-
zogen auf die Zellzahl, erlaubt. Bei Patien-
ten nach Immunglobulingaben und ebenso 
in den allermeisten anderen Fällen mit un-
klaren HTLV-Antikörperbefunden werden 
die HTLV-PCR-Untersuchungen fast immer 

8http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/

B
Serum (Streifen 12) 
und 
Liquor (Streifen 1) 
von Patientin 1 
mit HAM/TSP; 
beide HTLV-1- 
Ak-positiv

A
Immunglobulin- 
präparat 
mit deutlich 
positivem 
HTLV-1- 
Antikörper- 
nachweis

Abb. 2A und 2B: Immunoblots zum HTLV-Antikörpernachweis (HTLV BLOT 2.4 MP Diagnostics).

Tabelle 1: Ergebnisse der Bestätigungsdiagnostik bei fünf Patienten mit HAM/TSP.

	Patient	 Geschlecht	 Alter	 Liquor/Serum-	 Liquor/Serum-	 HTLV-	 HTLV-1-DNA	 	HTLV-1-DNA	
	 Nr.	 	 bei	 Quotient	 Quotient	 IgG-AI	 proviral	 		proviral	
	 	 	 Testung	 für	HTLV-IgG	 für	Gesamt-IgG	 	 im	Liquor	 	im	EDTA-Blut	
    (x10-3) (x10-3)  (Kopien/106 Zellen)  (Kopien/106 Zellen)

	 1	 w	 63	 	nd°	 nd	 nd	 	0*	 	5.800
	 2	 w	 64	 6,0	 2,4	 2,5	 200.000	 	20.000

	 3	 w	 46	 11,8	 5,0	 2,4	 230.000	 	3.200
	 	 	 48	 9,6	 2,7	 3,6	 370.000	 	6.300

	 4	 m	 54	 143	 3,6	 39,7	 positiv#	 	nd
	 	 	 57	 199	 5,2	 38,3	 32.000	 	50.000
	 5	 m	 53	 52,6	 5,6	 9,6	 30.000	 	nd

nd	=	nicht	durchgeführt		|		*	=	Liquor	mit	0	Leukozyten/μl		|		°	=	Immunoblots	siehe	Abb.2		|		#	=	nicht	quantifiziert

http://www.mvp.uni-muenchen.de/nationales-referenzzentrum-fuer-retroviren/
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negativ sein. Lediglich bei drei Patienten 
konnten wir bisher bei nicht eindeutig posi-
tiven Antikörperbefunden eine HTLV-1-In-
fektion nachweisen. In allen drei Fällen war 
die HTLV-Infektion auf eine Organtrans-
plantation von einem unerkannt infizierten 
Spender zurückzuführen [2, 3]. 

Bei nachgewiesener HTLV-1-Infektion ist 
zur Abklärung eines Kausalitätszusam-
menhangs zwischen der Infektion und den 
neurologischen Symptomen die Bestim-
mung der proviralen HTLV-Viruslast mit der 
auch für Liquor anwendbaren HTLV-1-real-
time-PCR sowie eine Bestimmung des Li-
quor-Serum-Antikörperindex für HTLV-IgG-
Antikörper (HTLV-IgG-AI) sinnvoll. 

Die Bestimmung des pathogenspezi-
fischen Antikörperindex (AI) nach Reiber 
und Lange ist eine etablierte Methode, um 
eine erregerspezifische intrathekale Anti-
körpersynthese nachzuweisen, indem der 
Quotient der virusspezifischen Antikörper 
in Liquor und Serum mit dem Gesamt-IgG-
Quotienten verglichen wird [5, 6]. Einsatz-
felder sind beispielsweise die Diagnostik 
der Herpes-simplex-Enzephalitis in späte-
ren Stadien, die SSPE als Spätkomplikation 
einer Maserninfektion, die Neuroborrelio-
se, aber auch die Diagnostik der Multiplen 
Sklerose, wo häufig eine intrathekale Anti-
körpersynthese gegen verschiedene Erre-
ger nachweisbar ist (»MRZ-Reaktion« mit 
erhöhten Antikörperindizes für Masern-IgG, 
Röteln-IgG und Varizella-Zoster-Virus-IgG). 

Für den Nachweis einer HTLV-spezifi-
schen intrathekalen Antikörpersynthese 
wurde neben verschiedenen ELISA-Testsys-
temen auch die Verwendung eines Immu-
noblot-Assays beschrieben [7]. Hierbei wird 
die Bandenintensität in Liquor und Serum 
verglichen, nachdem eine Vorverdünnung 
des Serums auf die Gesamt-IgG-Konzen- 
tration im Liquor durchgeführt wurde. Auch 
wenn wir in manchen Fällen durchaus auch 
HTLV-Antikörper im Liquor mit dem Im-
munoblot nachweisen konnten (Abb. 2B), 
haben wir uns für die Verwendung eines 
Chemolumineszenz-Immunoassays (Ab-
bott Architect rHTLV-I/II) entschieden, weil 
dies einfacher, kostengünstiger und objek-
tiver in der Auswertung ist. In den bisher 
sechs Serum/Liquor-Paaren von Patien-
ten mit nachgewiesener HTLV-1-Infektion 
und HAM/TSP-Symptomatik, bei denen wir 
die HTLV-Antikörper quantifizieren konn-
ten und auch Gesamt-IgG- und Albumin-
Werte aus Serum und Liquor vorhanden 
waren, konnten wir immer eine HTLV-spe-
zifische intrathekale Antikörpersynthese 
(Antikörper-Index >2) nachweisen (Tabelle1).
Allerdings variierte das Ausmaß der intra- 
thekalen Produktion erheblich zwischen 
nur geringfügig erhöhten Antikörper-Indi-

zes von 2,4 bis 3,6 in zwei Fällen (drei Li-
quor/Serum-Paare) und extrem hohen An-
tikörper-Indizes von fast 40 in zwei Liquor/
Serum-Paaren eines Patienten mit einem 
Zeitabstand von drei Jahren. Eine inverse 
Korrelation zwischen der proviralen HTLV-
Viruslast im Liquor und der Stärke der in-
trathekalen Antikörpersynthese, wie sie in 
einigen Publikationen beschrieben wurde, 
lässt sich aus unserer bisher kleinen Da-
tenbasis nicht ableiten. Um unsere Daten-
basis zu erweitern, sind wir sehr daran in-
teressiert, in möglichst vielen Fällen einer 
HTLV-1-Infektion mit HAM/TSP-Verdacht 
sowohl die Quantifizierung der proviralen 
HTLV-1-DNA im Liquor, als auch die Be-
stimmung des HTLV-1-spezifischen IgG-
Antikörper-Index durchzuführen. Wenn im 
Liquor provirale HTLV-1-DNA nachweisbar 
ist und/oder der HTLV-IgG-Antikörper-In-
dex erhöht ist, kann man die Diagnose einer 
HAM/TSP als gesichert ansehen.

Quellen
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disease after transmission of human T-cell lymphotro-
pic virus type 1 from a multiorgan donor. Clin Infect Dis. 
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Wiederholte abklärungsversuche eines virologischen 
therapieversagens … oder wie sich diagnostische leitlinientreue 
manchmal eben doch auszahlt

dEr klinisCHE Fall

Kasuistik

ein damals 26-jähriger patient stellte sich 
erstmalig 2010 in unserer infektiologischen 
ambulanz vor. Bei Mundsoor und einer ini-
tialen cd4-helferzellzahl von 598/μl wurde 
die erstdiagnose einer hiv-1-infektion im 
stadium B1 nach der cdc (centers for di-

sease control and prevention)-klassifika-
tion von 1993 gestellt. die plasma-viruslast 
(vl) lag bei 17.378 kopien/ml (cp/ml, siehe 
Abb.) die initiale resistenzbestimmung er-
gab 2010 in den untersuchten sequenz-
bereichen keine Mutationen der reversen 
transkriptase oder der protease. anhand 
der v3-loop-sequenz konnte genotypisch 

ein ccr5-tropismus nachgewiesen werden. 
im Jahr 2012 unterschritten die cd4-Zellen 
erstmalig die grenze von 350/μl, die vl stieg 
bis maximal 35.481 cp/ml an, so dass (his-
torisch) leitliniengerecht eine art mit em-
tricitabin/tenofovir (ftc/tdf) und Nevira-
pin (Nvp) eingeleitet wurde. darunter kam 
es zunächst zu einem abfall der viruslast 
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FTC/TDF
RAL
DTG
DTG/3TC
DRV800
DRV1200
ATV
RTV
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MVC

RT: K65R, D67N,
Y181C, H221Y
PR: WT; V3-Loop: KE

RT: WT
PR, INT: WT
V3-Loop: KE

RT, PR: WT
INT: H155H
V3-Loop: CXCR4

RT, PR: WT
V3-Loop: CCR5

oben: dunkle Kurve = Verlauf der Plasmaviruslast (VL, y-Achse links in logarithmischer Darstellung), helle Kurve = CD4-positive Helferzellen
(CD4, y-Achse rechts) von 2010 bis 2020. Die Ergebnisse der genotypischen Resistenztestung sind den jeweiligen VL-Messungen zugeordnet:
RT = Reverse Transkriptase  ·  PR = Protease  ·  WT = Wildtyp  ·  CCR5 = Chemokin-Rezeptor-5-Tropismus  ·  KE = Kein Ergebnis
INT = Integrase  ·  CXCR4 = Chemokin-Rezeptor-4-Tropismus
unten: Komponenten der antiretroviralen Kombinationstherapie (ART) ab ART-Start im März 2012 bis 2020:
NVP = Nevirapin  ·  FTC = Emtricitabin  ·  TDF = Tenofovirdisoproxilfumarat  ·  RAL = Raltegravir  ·  DTG = Dolutegravir  ·  3TC = Lamivudin
DRV = Darunavir, 800 bzw. 1200 mg Tagesdosis  ·  ATV = Atazanavir  ·  RTV = Ritonavir  ·  COBI = Cobicistat  ·  MVC = Maraviroc

unten: Komponenten der antiretroviralen Kombinationstherapie (ART) ab ART-Start im März 2012 bis 2020:
NVP = Nevirapin  ·  FTC = Emtricitabin  ·  TDF = Tenofovirdisoproxilfumarat  ·  RAL = Raltegravir  ·  DTG = Dolutegravir  ·  3TC = Lami-
vudin  ·  DRV = Darunavir, 800 bzw. 1200 mg Tagesdosis  ·  ATV = Atazanavir  ·  RTV = Ritonavir  ·  COBI = Cobicistat  ·  MVC = Maraviroc
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bis unter die Nachweisgrenze von 50 cp/ml.
dieser therapieerfolg hielt allerdings 

nicht an, in der folge lag die vl häufig bei 
einigen hundert cp/ml. da es sich nicht nur 
um einen vorübergehenden anstieg der vi-
ruslast im sinne eines Blips handelte, wur-
den wichtige gründe für eine nicht vollstän-
dig supprimierte vl abgeklärt. der patient 
versicherte stets die adhärenz in Bezug auf 
die regelmäßige einnahme der Medikation. 
allerdings litt er an wiederholten episoden 
von axillären abszessen sowie chronisch-
rezidivierenden diarrhoen, für die – außer 
möglicherweise der art – keine klare ur-
sache identifiziert werden konnte. es muss 
daher von einer dauerhaft gesteigerten 
immunaktivierung ausgegangen werden. 
Mangels regelmäßiger Begleitmedikation 
waren interaktionen mit der art dagegen 
eher unwahrscheinlich. Zur objektivierung 
der therapieadhärenz und zum ausschluss 
von resorptionsstörungen erfolgte zusätz-
lich wiederholt ein therapeutisches drug 
Monitoring (tdM), das 2013, 2016 und 2017 
jeweils ausreichende art-spiegel belegte.

Nach einem anstieg der vl bis ca. 1.600 
cp/ml im sommer 2013 detektierte die ge-
notypische resistenzbestimmung die ini-
tial vermutlich in einer minoren population 
vorhandenen und daher 2010 nicht detek-
tierten reverse-transkriptase-Mutationen 
k65r, d67N, Y181c und h221Y und erklär-
te so das therapieversagen der Nrti/NNr-
ti-kombination. daher wurde die therapie 
auf den integraseinhibitor (iNi) raltegra-
vir (ral) und den mit ritonavir (rtv) ge-
boosterten proteasehemmer (pi) darunavir 
(drvr) umgestellt sowie bei weiter persis-
tierender low-level-virämie um 200 cp/ml 
etwas später der ccr5-inhibitor Maraviroc 
(Mvc) hinzugenommen. eine erneute se-
quenzierung des v3-loops war zu diesem 
Zeitpunkt aber weder aus rNa noch aus 
dNa erfolgreich.

im weiteren therapieverlauf erfolg-
ten anpassungen der art vor allem mit 
dem Ziel einer besseren kontrolle der fast 
durchgehend auftretenden diarrhoen, was 
jedoch nur unbefriedigend gelang. die vl 
lag zunächst mit werten von meist 50 bis 
200 cp/ml im Bereich einer low-level-virä-
mie. ab 2017 kam es wieder zu spitzen bis 
>1.600 cp/ml. die zweimal durchgeführte 
resistenzbestimmung zeigte aber für die 
reverse transkriptase (jetzt ohne spezi-
fischen resistenzdruck durch die art), die 
protease und auch die integrase jeweils 
wildtypvirus, der v3-loop war weiter nicht 
amplifizierbar. erstmals 2018 ergab ein er-
neutes tdM einen zu niedrigen drv-spie-
gel, so dass die dosis auf 1.200 mg/d erhöht 
wurde.

Nach zwischenzeitlich eher besserer 
virologischer kontrolle fielen im sommer 

2020 wieder vl-werte bis 800 cp/ml auf. 
trotz anamnestisch weiter regelmäßiger 
einnahme und ohne relevante Begleitme-
dikation lag zu diesem Zeitpunkt der ral-
spiegel im nicht messbar niedrigen, sowohl 
der drv-, als auch der Mvc-spiegel aber im 
eher hohen therapeutischen Bereich. durch 
die genotypische resistenztestung gelang 
im september 2020 die identifikation der 
integrase-Mutation N155h sowie mittels 
jetzt erfolgreicher v3-loop-sequenzierung 
der Nachweis des erfolgten tropismus-
switch auf cxcr4. somit wurde die therapie 
mit Mvc beendet, die inzwischen aufgrund 
der niedrigen spiegel von ral auf dolute-
gravir (dtg) umgestellte iNi-komponente 
auf die zweimal tägliche einnahme verdop-
pelt und die art um den Nrti lamivudin 
(3tc) erweitert. die letzte vl-Messung im 
oktober 2020 lag bei 55 cp/ml.

Diskussion

Neben der identifikation der zu niedrigen 
ral-spiegel durch das tdM war es vor al-
lem die identifikation der integrasemuta-
tion N155h, die für die wahl der optima-
len substanz (in diesem fall dolutegravir) 
und dosierung (50 mg zweimal täglich) zur 
langfristigen sicherung des therapieerfolgs 
ausschlaggebend war. die sequenzanaly-
se gelang diesmal im unterschied zu vor-
hergehenden versuchen trotz der relativ 
niedrigen vl von knapp 800 cp/ml durch 
die einsendung eines höheren plasmapro-
benvolumens.

der hier geschilderte fall illustriert den 
wert der genotypischen resistenztestung 

im falle eines vermuteten therapieversa-
gens auch bei relativ niedriger vl. die ak-
tuellen deutsch-österreichischen leitlinien 
formulieren die klare, aber labortechnisch 
nicht triviale empfehlung, bei einer vl >200 
cp/ml eine solche resistenztestung durch-
zuführen und diese selbst bei >50 cp/ml 
zumindest anzustreben.

Fazit für die Praxis

im fall eines virologischen versagens ei-
ner hiv-1-therapie spielen neben den stets 
notwendigen abklärungen u.a. bezüglich 
adhärenz und interaktionen das therapeu-
tische drug Monitoring (tdM) und die ge-
notypische resistenztestung eine zentrale 
rolle für die ursachensuche und damit die 
weitere therapieplanung. obwohl bei re-
lativ niedriger vl (etwa <1.000 cp/ml) die 
sequenzierung technisch herausfordernd 
und nicht immer erfolgreich ist, soll sie ge-
mäß leitlinie trotzdem versucht werden. 
die einsendung größerer probenvolumina –  
≥10 ml edta-Blut – kann dabei helfen.

Quellen

deutsch-Österreichische leitlinien zur antiviralen 
therapie der hiv-infektion (s2k leitlinie- awMf-re-
gister-Nr.: 055-001, version 9, stand september 2020). 
verfügbar unter: 
8 https://daignet.de/site-content/hiv-leitlinien/
leitlinien-1/deutsch-oesterreichische-leitlinien-
zur-antiretroviralen-therapie-der-hiv-infektion
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 Pandemien gestern  
und heute

Virtuelle Veranstaltung

Wissenschaftliche Kongressleitung:

Veranstalter:

WIR SEHEN  
UNS IM NETZ!

www.doeak2021.de

Kasuistik

der patient berichtete über die einnahme 
von tenofovir-disoproxilfumarat (tdf), do- 
sierung 245 mg, aufgrund einer hBs-an- 
tigen-positiven hepatitis-B-virusinfektion 
(hBv) seit sieben Jahren und versicherte 
auf Nachfrage eine hohe therapieadhärenz. 
die letzte dokumentierte, negative hiv-
serologie lag sechs Monate zurück. die im 
rahmen der prep-initiierung durchgeführ-
te serologie (4.-generations-p24-antigen-/
hiv-antikörper-test) ergab jetzt ein positi-
ves ergebnis. ein hiv-line-immuno-assay 
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tHEmEn DER näcHStEn auSgabE*

 Nachweis von sMrv in Zellkulturen
 hiv und die sars-cov-2-pandemie

*änderungen vorbehalten

WIR DanKEn

dem robert koch-institut, 
dem Bundesministerium für gesundheit (BMg) 

und dem förderverein infektionsmedizin 
München e.v., die die arbeit des NrZ fördern,

sowie folgenden firmen 
für ihre freundliche unterstützung:

roche diagnostics 
deutschland gmbh

gilead sciences 
gmbh

cepheid 
gmbh

abbott 
gmbh & co. kg

euroiMMuN
Medizinische labor- 

diagnostika ag

diasorin 
deutschland gmbh
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