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Die Prävention der Varizelleninfektionen in Spitälern
F. Zysset, C. Pétignat, P. Francioli, Lausanne; Kathrin Mühlemann, Bern

Zusammenfassung:

Das Auftreten einer Varizelleninfektion im
Spital bei Patienten oder beim Personal verlangt
nach angemessenen Massnahmen, um Sekun-
därfälle vorallem bei Patienten mit einem Risi-
ko für schwere oder sogar lebensbedrohliche
Komplikationen zu verhindern. Die routinemäs-
sige Dokumentation des Immunstatus und die
Impfung von seronegativen Individuen könnte
die Inzidenz von Varizellen beim Personal, de-
ren Angehörigen, und bei Patienten senken und
würde die Massnahmen bei einer Varizellenex-
position vereinfachen. Dieser Beitrag befasst
sich mit den Varizellen, der Varizellenimpfung
und dem präventiven und post-expositionellen
Vorgehen.

Die Varizellen

In industrialisierten Ländern machen 90-95%
der Erwachsenen vor dem 14. Altersjahr eine
Varizelleninfektion durch und sind danach im-
mun. Von den 5-10% Seronegativen erwirbt
etwa ein Drittel eine Infektion im Erwachsenen-
alter1,2. Nur 2% aller Infektionen betreffen Per-
sonen älter als 20 Jahre3. Die Varizelleninfekti-
on verläuft jedoch beim Erwachsenen schwerer
mit ausgeprägterem Exanthem, stärkerer Beein-
trächtigung des Allgemeinzustands und einem
erhöhten Komplikationsrisiko, zum Beispiel
einer Varizellenpneumonie oder eines letalen
Verlauf. Zwölf Prozent der Enzephalitiden und
50% der Todesfälle durch Varizellen treten nach
dem 20. Lebensjahr auf1,3,4.

Ein zusätzliches Risiko betrifft Schwangere.
Die Inzidenz einer Primoinfektion wird auf 0.1-
3/1000 Schwangerschaften geschätzt3,5. Bei der
Mutter ist das Risiko einer Varizellenpneumo-
nie (10-20%) oder eines letalen Verlaufs (3-4%)
erhöht 3. Für den Fetus beträgt das Risiko einer
skelettalen, kutanen oder zerebralen Malforma-
tion etwa 1%, wenn die mütterliche Infektion
vor der 20. Schwangerschaftswoche stattfin-
det5. Eine neonatale Varizelleninfektion ist (ohne
Verabreichung von Immunglobulinen) mit ei-
ner hohen Letalität (30%) behaftet, wenn die
Mutter während der Geburt an Varizellen er-
krankt, wenn es sich um ein Frühgeborenes

einer nicht-immunen Mutter handelt oder bei
Frühgeborenen mit einem Gestationsalter von
weniger als 28 Schwangerschaftswochen3,6.
Ebenfalls verläuft eine Varizelleninfektion bei
einem immunsupprimierten Patienten schwerer
mit prolongiertem Verlauf, ausgeprägtem Ex-
anthem, häufig ulzerierenden-nekrotisierenden
Läsionen und einem Befall innerer Organe.7 Die
Letalität beträgt bei immunsupprimierten Pati-
enten bis zu 13%.6 Komplikationen können je-
doch auch bei Personen ohne spezielle Risiko-
faktoren auftreten und dies betrifft über 80% der
Hospitalisationen bei Kindern und
Erwachsenen. 1

Das Pflegepersonal und
Varizellen

Das nicht-immune Pflegepersonal spielt für
die Epidemiologie der nosokomialen Varizel-
leninfektion eine wichtige Rolle. Einerseits be-
steht das Risiko über den Kontakt mit Patienten
oder KollegInnen eine Varizelleninfektion zu
erwerben, andererseits kann das infizierte Per-
sonal zur Quelle einer Varizelleninfektion für
Risikogruppen (Tabelle 1) werden. Das Risiko,
während des erwerbsfähigen Alters eine Vari-
zelleninfektion durchzumachen, ist bei einer
nicht-immunen Pflegeperson erhöht. Bei einer
Exposition innerhalb der Familie beträgt das
Ansteckungsrisiko etwa 90%.3 Das Übertra-
gungsrisiko bei Kontakt mit einem hospitali-
sierten Patienten mit Varizellen wird niedriger
geschätzt, nämlich auf 2-16%.6 Das Risiko ist
noch niedriger nach Kontakt mit einem Patien-
ten Herpes zoster1,11, mit Ausnahme des genera-
lisierten mit Herpes zoster. 2

Wichtig ist, dass die Ansteckbarkeit der Vari-
zellen schon 48 Stunden vor Auftritt der ersten
Effloreszenzen beginnt8. Die zahlreichen Kon-
takte zwischen Personal und Patient und zwi-
schen dem Personal erhöhen die Wahrschein-
lichkeit  einer Übertragung auf eine
nicht-immune Person.

Die Varizellenimpfung

Das Varizellenvirus wurde in den sechziger
Jahren erstmals isoliert. Ein attenuierter Virus-

stamm, Oka genannt, wurde jedoch erst etwa 10
Jahre später in Japan durch multiple Zellkultur-
passagen entwickelt9. Dieser Stamm bildete die
Grundlage eines attenuierten Lebendimpfstof-
fes ab 1974.9 Der Impfstoff kam ab 1984 in
verschiedenen europäischen und asiatischen
Ländern auf den Markt zur Verabreichung an
Risikokinder. Erst 1995 wurde er in den USA
durch die Food and Drug Administration (FDA)
zur Impfung von gesunden Kindern und Er-
wachsenen registriert.1 Heute wird in den USA
die universelle Impfung von Kindern gegen
Varizellen ab dem 13. Lebensmonat empfoh-
len1 und dies wird schon bald auch in Kanada
der Fall sein.10, 11

Die Impfung ist ebenfalls empfohlen für Ado-
leszente und Erwachsene, die einer Risikogrup-
pe angehören.11 In der Schweiz besteht zur Zeit
keine generelle Impfempfehlung.

Die Immunogenizität der Impfung ist gut do-
kumentiert. Die Serokonversionsrate beträgt
beim Erwachsenen 72-95% nach der ersten Dosis
und 99-100% nach der zweiten Dosis.1,12,13 Meh-
rere Studien haben die protektive Schutzwir-
kung belegt.1,14 In einer placebo-kontrollierten
Finnischen Studie15 entwickelten von 166 mit
einer Dosis (Merck Impfstoff) geimpften Kin-
dern nur 3% eine Varizelleninfektion während
einer 3-jährigen Untersuchungsperiode. Die
Infektionsrate betrug 25% in der Placebogruppe
(n = 161). Bei den Impfversagern verlief die
Infektion abgeschwächt, ohne Fieber und durch-
schnittlich mit 2 Hautläsionen (0-3 Läsionen).
Die Schutzwirkung dauert gemäss einer ameri-
kanischen Studie mindestens 11 Jahre14 und in
einer japanischen Studie konnte eine Protektion
noch nach mindestens 20 Jahren festgestellt
werden16,17

Die Varizellenimpfung wird allgemein gut
toleriert. Eine Metaanalyse mehrerer nichtkon-
trollierter Studien zeigte für Adoleszente über
13 Jahre und Erwachsene folgende lokale und
systemische Nebenwirkungen: Schmerz an der
Einstichstelle in 25-30%, ein lokalisiertes Ex-
anthem in 1-3%, ein generalisiertes Exanthem
(mindestens ein Bläschen entfernt der Applika-

� Kinder ab dem 13. Lebensmonat
� Medizinalpersonal
� Frauen im gebährfähigen Alter

(nicht-schwanger)
� Studenten
� Militärpersonal
� Touristen
� Erwachsene, welche mit Kindern le-

ben oder arbeiten

Tabelle 1: Komplikationsrisiko bei Varizelleninfektion

Tabelle 2: Indikationen für eine
Varizellenimpfung gemäss
�Advisory Committee on
Immunization Practices�
(USA)
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tionsstelle) in 5.5% nach der ersten Dosis und in
0.9% nach der zweiten Dosis, und Fieber in 10%
der Geimpften.6 Ein Impfexanthem kann bis zu
6 Wochen nach Applikation auftreten.14 Bei
Kontakt zwischen einer Person mit Impfexan-
them und einem immunsupprimierten Patienten
wird die Verabreichung von spezifischen Im-
munglobulinen nicht empfohlen; einige Exper-
ten empfehlen jedoch eine Therapie mit
Acyclovir.1, 14

In den USA wurden zwischen 1995 und 1998,
9.7 Millionen Impfdosen verteilt. Das �Vaccine
Adverse Event Reporting System (VAERS)�
zeigte eine Inzidenz von Herpes zoster von 2.6
pro 100�000 Dosen. Einige Episoden wurden
aber wahrscheinlich durch das Wildvirus verur-
sacht, welches anlässlich einer früheren, nicht
diagnostizierten Infektion erworben worden
war.11 Die Inzidenz von Herpes zoster in Ge-
impften muss mit der Inzidenz in der Gesamtpo-
pulation verglichen werden. Diese beträgt 68 /
100�000 Personenjahre für die Altersgruppe un-
ter 20 und 215 / 100�000 Personenjahre für alle
Altersgruppen zusammengenommen.11 Die In-
zidenz eines Herpes zoster nach Impfung scheint
deshalb niedriger zu liegen als die Inzidenz nach
einer natürlichen Varizelleninfektion. Schwere
Nebenwirkungen wie Enzephalitis, Ataxie, Ste-
vens-Johnson Syndrom, Pneumonie, Thrombo-
cytopenie, epileptische Krise, und Neuropathie
wurden dem VAERS vereinzelt gemeldet. Ein
kausaler Zusammenhang mit der Impfung konnte
jedoch nicht nachgewiesen werden, da diese
Affektionen auch in der Population mit ähnli-
cher (seltener) Häufigkeit auftreten11. Auf jeden
Fall liegt die Rate solcher Impfkomplikationen
weit unter der Komplikationsrate nach einer
naürlichen Infektion. Die Übertragungsrate des
Impfvirus ist sehr niedrig, da auf 15 Millionen
verteilte Dosen nur 3 Fälle beobachtet wurden.11

Sie betrafen immunkompetente Personen und
führten zu einer leichten Varizelleninfektion
ohne Komplikationen. Eine dieser Infektionen
geschah bei einer Schwangeren und die Schwan-
gerschaft wurde in der Folge unterbrochen. Es
konnte jedoch mittels polymerase chain reac-
tion (PCR) im fetalen Gewebe kein Virus nach-
gewiesen werden.

Die post-expositionelle Impfung

Das �Advisory Committee on Immunization
Practices� (ACIP) empfiehlt die Impfung von
nicht-immunen Personen nach einer Expositi-
on.11 Die Verabreichung innerhalb der ersten 3
Tage und evtl. sogar mehr als 5 Tage nach
Exposition verhindert oder attenuiert die natür-
liche Infektion.11,18 Zudem bietet die Impfung
Schutz vor späteren Expositionen. Das ACIP
unterstreicht jedoch, dass der präventiven Imp-
fung der Vorzug gegeben werden soll.1,11

Welches Personal soll man
testen und impfen?

Die SUVA (Schweizerische Unfallversiche-
rungsanstalt) empfiehlt die Impfung bei Labor-
personal und Spitalpersonal auf Risikoabteilun-

gen und -ambulatorien wie Hämato-Onkologie,
Pädiatrie, Gynäkologie-Geburtshilfe und Trans-
plantationsabteilungen19. Das ACIP dehnt die
Empfehlung auf das gesamte Pflegepersonal
aus.11

Risikopatientengruppen finden sich vorallem
auf hämato-onkologischen, pädiatrischen, ge-
burtshiflichen und infektiologischen Abteilun-
gen. Sie können jedoch grundsätzlich auf allen
Abteilungen eines Spitals hospitalisiert sein.
Ein relativ hohes Expositionsrisiko besteht für
das nicht-immune Personal auf pädiatrischen
Abteilungen, in Kinderhorten für Besucher und
auf Erwachsenennotfallstationen. Zudem ist
auch das Personal auf geriatrischen Abteilun-
gen durch Patienten mit Herpes zoster relativ
häufig exponiert. Es ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass jede Varizelleninfektion auch diejeni-
ge beim administrativen Personal spitalepide-
miologisch relevant werden kann. Es scheint
uns deshalb sinnvoll, die Indikation für eine

Varizellenimpfung auf das gesamte seronegati-
ve Spitalpersonal mit Patientenkontakt auszu-
dehnen. Angesichts des individuellen Nutzens
sollte die Impfung auch seronegativem Personal
ohne Patientenkontakt angeboten werden.

Wen soll man impfen?

Obwohl die SUVA nur eine Impfdosis er-
wähnt19, werden international ab dem Alter von
13 Jahren zwei Dosen im Abstand von etwa 6 (4-
8) Wochen empfohlen11 Dies berücksichtigt,
dass die Serokonversionsrate bei Erwachsenen
nach einer Dosis nur etwa 72-95% beträgt.12,13

Eine serologische Erfolgskontrolle nach der
zweiten Dosis ist jedoch bei einer Serokonver-
sionsrate von 99-100% nicht nötig 6,12,13

Tabelle 3 fasst die Kontraindikationen, wel-
che beachtet werden müssen, zusammen. Die
Impfung kann bei Asplenie, Niereninsuffizienz,

� Patienten mit zellulärer Immunsuppression (HIV Infektion, Lymphom (auch in Remis-
sion), Chemotherapie und andere immunsuppressive Therapie)

� Patienten mit einer schweren Erkrankung

� Aktive, unbehandelte Tuberkulose

� Schwangerschaft und Stillzeit

� Allergie (anaphylaktische Reaktion) auf Neomycin

� Verabreichung von Immunglobulinen oder Blutprodukten während der letzten 5 Monate
(Impfung nach 5 Monaten wiederholen, falls innerhalb 3 Wochen nach Impfung ein
solches Produkt verabreicht wurde)

Tabelle 3: Kontraindikationen für eine Varizellenimpfung

*

Anamnese von
Varizellen, Herpes zoster

oder Impfung?

Nein oder fraglichJa

Varizellenserologie

positiv negativ

Impfung
(2 Dosen)

Betreuung von

Patienten mit

Varizellen oder

Herpes zoster

erlaubt

Keine Betreuung

von Patienten mit

Varizellen oder

Herpes zoster

Figur 1 :Vorgehen bei neueintretendem Personal bezüglich Varizellen

* keine Impfung bei Kontraindikation (oder Verweigerung durch Personal). Bei vorübergehender
Kontraindikation (Schwangerschaft, Stillen, kürzlich verabreichte Blutprodukte oder
Immunglobuline), Reevaluation der Impfung sobald angezeigt.
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Diabetes oder äthylischer Leberzirrhose verab-
reicht werden.8

Vorschlag zum Vorgehen bei
neueintretendem Personal

Figur 1 schlägt einen Algorithmus zum Vor-
gehen bei neueintretendem Personal vor. Im
Gegensatz zu anderen Kinderkrankheiten, hat
die Anamnese einer Varizelleninfektion einen
hohen positiven Voraussagewert für eine durch-
gemachte Infektion und damit eine Immuni-
tät.6,20 Der Anteil seronegativer Personen be-
trägt bei positiver Anamnese 0.5%, bei
unsicherer Anamnese 3% und bei negativer
Anamnese etwa 9%. Also haben 91% der Perso-
nen trotz negativer Anamnese bereits eine Vari-
zelleninfektion durchgemacht.21 Bei negativer
oder unsicherer Anamnese ist ein serologische
Test für spezifische IgG Antikörper gerechtfer-
tigt, bevor eine Impfung erwogen wird.6,8,14 Bei
noch ausstehender oder negativer Serologie

müssen die betroffenen Personen über ihr An-
steckungsrisiko informiert werden. Der Kontakt
mit Patienten mit einer Varizelleninfektion oder
einem Herpes zoster muss unbedingt vermieden
werden und ein erfolgter Kontakt (im oder aus-
serhalb des Spitals) muss dem zuständigen Per-
sonalarzt unverzüglich gemeldet werden.20 Falls
eine nicht-immune Person ein Zimmer betreten
muss, in dem ein Patient mit Varizellen oder
disseminiertem Herpes zoster liegt, so müssen
eine Hochleistungsgesichtsmaske (Kategorie
FFP3), Handschuhe und eine Überschürze ge-
tragen werden.20,22 Für immunes Personal gelten
Standardmassnahmen.

Geimpfte sollen angewiesen werden, sich im
Falle eines Impfexanthems unverzüglich zu mel-
den. Bei einem lokalisierten Exanthem im Be-
reich der Einstichstelle genügt das Abdecken
mit einem trockenen Verband.6  Trotzdem scheint
es uns sinnvoll in diesem Fall von einer Betreu-
ung von Hochrisikopatienten abzusehen. Hin-
gegen sollte bei einem disseminierten Impfex-
anthem, das heisst Bläschen ausserhalb des

Bereichs der Einstichstelle, ein Arbeitsaus-
schluss erwogen werden, bis alle Läsionen ver-
krustet sind.6 Eine Umgebungsuntersuchung für
exponiertes Personal und Patienten ist jedoch
nicht nötig.6

Vorgehen beim Personal nach
Kontakt mit dem Varizella-
Zoster Virus

Tritt eine Varizelleninfektion oder ein disse-
minierter Herpes zoster bei einem hospitalisier-
ten Patienten auf, so muss eine Liste aller Perso-
nen erstellt werden, welche innerhalb der 48
Stunden vor Auftritt des Exanthems bis zum
Beginn der respiratorischen Isolation mit dem
Patienten Kontakt hatten. Zudem muss eine Li-
ste aller Patienten erstellt werden, welche mit
dem Patienten Kontakt hatten, und eine eventu-
elle Exposition von Besuchern muss evaluiert
werden.

Es soll daran erinnert werden, dass die Über-
tragung des Varizella-Zoster Virus hauptsäch-
lich über respiratorische Aerosole erfolgt. Eine
Exposition erfolgt also schon beim Betreten des
Zimmers eines Patienten mit Varizellen oder
generalisiertem Herpes zoster. Hingegen erfolgt
die Übertragung bei lokalisiertem Herpes zoster
durch direkten Kontakt mit dem virushaltigen
Bläschenhinhalt. Figur 2 fasst das Vorgehen bei
der Umgebungsuntersuchung für Varizellen oder
disseminertem Herpes zoster zusammen.

Um die Indikation für eine post-expositionel-
le Impfung oder die Verabreichung von spezifi-
schen Immunglobulinen (bei hohem Komplika-
tionsrisiko) korrekt stellen zu können, muss bei
allen Personen mit einem unsicheren Immunsta-
tus notfallmässig eine Serologie durchgeführt
werden.8 Alles nicht-immune Personal mit Va-
rizellenkontakt muss ab dem 8. Tag (nach Red
Book) nach der ersten möglichen Exposition (2
Tage vor Auftreten der ersten Bläschen) bis am
21. Tag nach dem letzt-möglichen Kontakt von
der Arbeit ausgeschlossen werden.1,8,20 Die Gabe
von spezifischen Immunglobulinen kann die
Inkubationszeit verlängern. In diesem Fall wird
deshalb ein Arbeitsausschluss bis zum 28. Tag
nach letzter Exposition empfohlen.1,6 Dabei muss
auch berücksichtigt werden, dass das grösste
Übertragungsrisiko bei immun-kompetenten
Varizellenpatienten während etwa 5 Tagen nach
Auftreten des Exanthems besteht1,3 (diese Zeit-
spanne ist länger bei Immunsupprimierten1,6).
Die betroffene Person sollte während der Zeit
des Arbeitsausschlusses Besuche von nicht-im-
munem Spitalpersonal, nicht-immunen Schwan-
geren und deren Familienangehörigen und im-
munsupprimierten Personen vermeiden.

Falls eine Varizelleninfektion auftritt, wird
eine antivirale Therapie (Valaciclovir oder Fam-
ciclovir) empfohlen.6 Die Wiederaufnahme der
Arbeitstätigkeit hängt vom Verlauf des Exan-
thems ab. Die Rückkehr zur Arbeit sollte erst
erfolgen, wenn alle Läsionen verkrustet und
trocken sind.6,8 Meist ist dies nach einer Woche
der Fall. Da eine Arbeitstätigkeit mit einem
verkrusteten Exanthem jedoch aus verschiede-
nen Gründen ungünstig ist, dauert die Freistel-

* Varizellenserologie,
notfallmässig

Keine anderen
Massnahmen

positiv negativ

Schwangerschaft
(<20 SSW, <5 Tage nach

Geburt) oder
Immunsupression

ja nein

Spezifische
Immunoglobuline

Arbeitsausschluss
vom 10. Tag nach 1. Kontakt

bis zum 21. Tag nach
letztem Kontakt

Anamnese von
Varizellen, Herpes zoster

oder Impfung?

Ja Nein oder fraglich

Impfung
(2 Dosen)

Figur 2 :Massnahmen bei Personal nach Exposition mit Varizella-Zoster
*  für vorgängig geimpftes Personal siehe Text
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lung meist 2 Wochen. Prinzipiell sollte eine
Arbeit mit Patientenbetreuung erst wieder auf-
genommen werden, wenn Hände und Gesicht
keine Krusten mehr aufweisen.

Es gibt noch keine etablierten Empfehlungen
zum Vorgehen nach Exposition von geimpftem
Personal.3,14 Einige Autoren empfehlen eine
zweimalige Serologie im Abstand von 5-6 Ta-
gen. Falls die erste und oder zweite Serologie
positiv ausfallen, müssen keine Massnahmen
getroffen werden. Falls beide Tests negativ sind,
sollte ein Arbeitsausschluss während der Risi-
koperiode (siehe oben) erwogen werden.1,11

Andere Autoren schlagen eine Beobachtung
ohne Arbeitsausschluss vor. Falls eine Varizel-
leninfektion auftritt, soll eine Kontaktliste er-
stellt werden.1,6,14 Das geimpfte Personal muss
darauf hingewiesen werden, dass ein Exanthem
2-3 Wochen nach einem Kontakt eine unver-
zügliche Evaluation durch den zuständigen Per-
sonalarzt erfordert.14

Vorgehen nach Varizellen-
kontakt beim Patienten

Das Vorgehen bei exponierten Patienten ist
prinzipiell das Gleiche wie bei exponiertem
Personal. Es soll ebenfalls eine Liste aller Pati-
enten erstellt werden, die mit dem Varizellenpa-
tienten seit den 48 Stunden vor Auftreten des
Exanthems Kontakt hatten. Es sollte zudem eine
mögliche Exposition von Besuchern evaluiert
werden. Nur Patienten ohne positive Varizel-
lenanamnese müssen notfallmässig getestet
werden. Falls die Serologie negativ ist, muss bei
Risikopatienten (Immunsupprimierte, Trans-
plantierte, Schwangere während der Risikope-
rioden, Neugeborene mit erhöhtem Risiko) die
Verabreichung von spezifischen Immunglobu-
linen innerhalb der ersten 96 Stunden nach Kon-
takt erwogen werden.6 Allen anderen Patienten
soll, falls keine Kontraindikation besteht, die
Impfung angeboten werden.

Exponierte Patienten müssen ab dem 10. Bis
zum 21. Tag (28. Tag bei Verbreichung spezifi-
scher Immunglobuline) nach Kontakt in einem
Einzelzimmer isoliert werden.6 Nicht-immunes
Personal darf keinen Patientenkontakt haben.
Besuche durch nicht-immune Personen sollten
vermieden werden, vorallem auch wenn das
Risiko einer Komplikation besteht.

Ambulante, exponierte Patienten müssen dar-
über informiert werden, dass sie während der
Risikoperiode Besuche bei nicht-immunen Per-
sonen mit einem erhöhten Risiko einer kompli-
zierten Varizelleninfektion vermeiden sollen
(Tabelle 1). Anlässlich einer ambulanten Kon-
sultation muss der exponierte Patient während
des Aufenthalts im Spital eine chirurgische
Maske tragen. Eine aplasierende Therapie soll
bei exponierten Patienten vermieden werden.

Zusammenfassung:

Varizellen können für Risikopatienten und
auch gesunde Erwachsene eine ernstzunehmen-
de Infektion darstellen. Nicht-immunes Perso-
nal hat ein erhöhtes Risiko, eine Varizellenin-
fektion zu erwerben. Die Varizellenimpfung
bietet einen guten Schutz vor einer Ansteckung
und damit auch vor einer nosokomialen Ver-
breitung von Varizellen durch infiziertes Perso-
nal. Klar geplante und implementierte Mass-
nahmen und eine gute Information erlauben das
Risiko einer nosokomialen Varizelleninfektion
bei Patienten und Personal zu senken. o
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