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Gesetzliche Bestimmungen, normative Grundlagen oder Zertifizierungskriterien 
bestimmen die Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität eines Unternehmens. Diese 
Vorgaben sind in Einklang mit den Kunden zu bringen, die eine gewisse Erwar-
tungshaltung an das Produkt bzw. die Dienstleistung stellen. Neben den Kunden, 
die für ein Unternehmen die Existenzgrundlage darstellen, gibt es jedoch noch 
weitere interessierte Parteien, wie beispielsweise Gesellschafter, Aktionäre, Auf-
sichtsräte, Lieferanten, Medien, die Bevölkerung oder Politik, die ebenfalls Interes-
sen und Erwartungshaltungen an ein Unternehmen stellen. Zusätzlich bestimmt 
das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung das Image, den Erfolg oder Miss-
erfolg eines Unternehmens.

Betrachtet man eine Organisation im Gesundheitsbereich, wird evident, dass die 
erbrachte Dienstleistung besonderes Interesse vieler Parteien hervorruft. Gesund-
heitsexperten wie Ärzte, Pflegefachkräfte, Therapeuten und medizinische Assis-
tenten interagieren täglich mit Patienten und deren Angehörigen. Das Angebot im 
Gesundheitsbereich ist vielfältig und bis zu einem gewissen Grad auch standardi-
sierbar, jedoch bedarf es gerade im Gesundheitsbereich individuell abgestimmter 
Prozesse, die stets den neuesten Stand der Technik widerspiegeln. Es kann zu me-
dienträchtigen positiven und negativen Schlagzeilen kommen, die von vielen inte-
ressierten Parteien wahrgenommen werden und einen entsprechenden Einfluss 
auf die Gesundheitseinrichtung ausüben.

Qualitäts und Risikomanagement haben eine erhebliche Auswirkung auf 
das Leistungsangebot eines Unternehmens im Gesundheitsbereich. Werden 
diese mit mangelnder Sorgfalt verfolgt, kann sich dies existenzbedrohend 
auswirken.



Dem Qualitäts- und Risikomanagement kommt bei der Leistungserbringung eine 
besondere Bedeutung zu, um eine bestimmte Produkt- und Dienstleistungsqualität 
zu gewährleisten und auch auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Dazu ist es not-
wendig, sich mit einem entsprechenden Werkzeugkoffer auszustatten und das 
Thema „Qualitäts- und Risikomanagement“ als Führungsinstrument zu betrachten.

Einleitung



2   Einleitung 

Im Gesundheitsbereich war in der Vergangenheit das Thema Qualitäts- und Risiko-
management zwar vorhanden und ist auch gesetzlich verankert, doch hat es nicht 
jenen Stellenwert bekommen, den es gebraucht hätte. Qualitäts- und Risiko-
management wurde nur stellenweise als ein Führungsinstrument erkannt und 
auch entsprechend genutzt. Es wurde vielmehr mit Mehrarbeit und als papier-pro-
duzierendes Ungeheuer gesehen. Vergleicht man jedoch wirtschaftlich erfolgrei-
che Unternehmen erkennt man, dass Qualitäts- und Risikomanagement schon 
Jahrzehnte bevor es im Gesundheitsbereich überhaupt ein Thema wurde, einen 
großen Stellenwert hatte. Beispiele finden sich in der Flugzeugindustrie, im Nu-
klear-, Banken oder Versicherungswesen, um nur einige zu erwähnen.

Qualitäts und Risikomanagement leisten einen erheblichen Beitrag zur 
Wertschöpfung.



Patienten, Angehörige und alle interessierten Parteien erwarten sich Unterneh-
men im Gesundheitsbereich, die stets die beste Arbeit abliefern. Mitarbeiter sollen 
zufrieden und loyal zum Unternehmen sein und die Organisation soll sicher sein, 
dies vor allem im Hinblick auf die Behandlung und Betreuung von Patienten.

Um Qualitäts- und Risikomanagement zu implementieren bedarf es eines umfas-
senden Konzepts, der Wahrnehmung der Führungsverantwortung und visionärer 
Personen, die bereit sind, Dinge nachhaltig zu gestalten. Doch welche Tools braucht 
nun eine Führungskraft, um eine Organisation im Gesundheitswesen erfolgreich 
zu managen?

Ziel dieses Buches ist es, eine Toolbox gepaart mit langjährigen Erfahrungen und 
Sichtweisen von Experten aus dem Gesundheitswesens zusammenzustellen, um 
Führungskräften sowie interessierten Personen Werkzeuge mit auf den Weg zur 
Weiterentwicklung ihrer Organisation zu geben.

In den jeweiligen Kapiteln gehen die Autoren auf die wichtigsten Fragen ein, diese 
sind unter anderem:

 � Warum sollen sich Führungskräfte mit Qualitäts- und Risikomanagement be-
schäftigen?

 � Welche Ziele sollen erreicht werden?
 � Wer ist in der Routine dafür verantwortlich?
 � Wie kann man Qualitäts- und Risikomanagement in die Routine implementieren?
 � Was sind die wesentlichen Aspekte der vorgestellten Tools?
 � Gibt es Vor- und Nachteile?
 � Was ist konkret anders, wenn Qualitäts- und Risikomanagement gelebt wird?

Dieses Buch wurde von Mitgliedern der Fachgesellschaft für Qualität und Sicher-
heit im Gesundheitswesen (www.asqs.at) erstellt.

http://www.asqs.at
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Hannelore Genseberger

Sich mit Mission, Vision und Kultur zu beschäftigen, ermöglicht Führungs
kräften sich selbst zu orientieren, welcher Auftrag an sie z. B. durch den 
Rechtsträger gestellt wird und in welcher Form dieser entwickelt werden 
kann bzw. soll. In weiterer Folge bietet sich die Möglichkeit, den Mehrwert 
für das Unternehmen abzuwägen und den „wertschöpfenden“ Prozess zu 
definieren, festzulegen und zu kommunizieren. Damit kann klare Orientie
rung für Mitarbeiter, Kunden sowie Gesellschaft und Umfeld geschaffen wer
den. Darauf aufbauend können die strategische Ausrichtung und in weiterer 
Folge die Qualitätspolitik entwickelt und Qualitätsziele zu deren Erreichung 
festgelegt werden.
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4 1 Orientierung geben 

�� 1.1� Die Basics jedes Managementsystems

Die Festlegung der Mission erwirkt die Identitätsfestlegung und in Folge die Wahr-
nehmung des Auftrags der Organisation im Inneren des Unternehmens wie auch 
nach außen. Die Festlegung der Vision definiert und kommuniziert das von der 
Führung angestrebte „Fernziel“ des Unternehmens. Die Vision motiviert und un-
terstützt die Ziele der Zukunft zu realisieren und dient somit als „Kompass“ nach 
innen und nach außen für informierte Interessenspartner.

Mission, Vision, Leitbild und Qualitätspolitik mit den darin formulierten Qua
litätszielen tragen zur Steigerung der Kreativität und dem Erkennen von Po
tentialen und Möglichkeiten im Unternehmen bei, fördern Kommunikation, 
Motivation sowie Engagement und erhöhen dadurch Effektivität und Effi
zienz.



Aus der Vision lässt sich die Strategie ableiten und die Umsetzung der Strategie 
wird anhand einzelner Ziele verfolgt. Dieser Zusammenhang sollte sinnvoll nach-
vollziehbar und allen Beteiligten bekannt sein (Bild 1.1).

Das Leitbild ist die Präambel für die Qualitätspolitik und stellt ein vielseitiges, 
wertvolles Werkzeug im operativen Bereich des Unternehmens dar. Die Festlegung 
der Qualitätspolitik schafft Verbindlichkeit zur Umsetzung der vorhin angeführten 
Elemente. Sie legt die Verpflichtungserklärung der obersten Leitung sowie der ge-
samten Organisation zur Qualität fest. Daraus abgeleitete Qualitätsziele sichern in 
weiterer Folge Klarheit und erhöhen dadurch die Effektivität (Wirksamkeit) und 
Effizienz (Wirtschaftlichkeit). Sie sind Grundlage für Evaluation und Orientierung 
der Weiterentwicklung von Qualität und des gesamten Unternehmens.

Mission
Vision
Leitbild

Qualitätspoli�k
Ziele

Bild 1.1  Darstellung von Mission, Vision, Leitbild, Qualitätspolitik und Zielen anhand des Pyra-
midensystems



51.1�Die Basics jedes Managementsystems

1.1.1� Mission

Mission (lat. mittere = entsenden) ist der erklärte Existenzzweck – die „Daseins-
berechtigung“ des Unternehmens.

 � Warum gibt es die Organisation?
 � Was ist ihr Zweck?
 � Was ist ihr Nutzen?
 � Was ist ihr Auftrag?

Die Mission beschreibt das „Warum“ des Handelns der Organisation. Missionen 
können je nach Ausrichtung der Organisation differenziert werden, beispielsweise 
als Dienstleistungsmission für höchste Qualität, als ökonomische Mission für wirt-
schaftliches Wachstum und wirtschaftliche Weiterentwicklung, als ökologische 
Mission für umweltspezifische Ausrichtungen oder als soziale Mission zur Sicher-
stellung der medizinischen Versorgung in der Region. Die Mission drückt aus, wie 
die Organisation von der „Außenwelt“, unter anderem den Kunden, gesehen wer-
den will.

Missionsbeispiel einer Einrichtung im Gesundheitswesen: „Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung“ oder „Menschen helfen Menschen“.



Die Festlegung der Mission gestaltet die Identität der Organisation mit, legt den 
gesellschaftlichen Auftrag dar und begründet die Daseinsberechtigung des Unter-
nehmens. Durch die Mission ist eine Identifizierung der Mitarbeiter mit der Arbeit 
des Unternehmens möglich. Mit der Mission kann einer oftmals empfundenen Ent-
wertung, vor allem bei langjährigen Mitarbeitern, entgegengewirkt werden und 
neue Mitarbeiter können in ihrem Engagement zur Mitwirkung bestärkt werden 
[Kiefer 2006, Bauer 2006].

1.1.2� Vision

Die Vision (sinngemäße Bedeutung „Traum“ [frz] oder „Sehen“ [lat.]) ist eine rich-
tungweisende, erneuernde Zukunftsvorstellung. Sie ist die Leitidee im Unterneh-
men und erklärter Anspruch zur angestrebten Entwicklung sowie Positionierung. 
Um eine Vision zu konkretisieren ist das Fernziel festzulegen, wie weit die Organi-
sation in einem definierten Zeitraum in ihrer Entwicklung sein möchte. Die Vision 
kann ein hohes Ziel fokussieren, sollte aber nicht den Realitätsbezug verlieren, 
sondern die interessierten Parteien im Auge behalten. Sie dient als Orientierung 
für eine wirksame Unternehmensstrategie und sollte für einen Zeitraum von fünf 
bis zehn Jahren ausgerichtet sein.
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Die Vision hilft dabei, den Blick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre zu richten.


Die Festlegung der Vision kann somit als Festlegung eines ‚Fernzieles‘ bezeichnet 
werden. Sie unterstützt die langfristige Planung, formt die Unternehmensstrategie 
und ist „Rückgrat“ auf welches immer wieder Bezug genommen werden kann. Die 
Vision setzt Prioritäten, erleichtert die Planung und ist Grundlage für einen effek-
tiven Ressourceneinsatz. Die Vision motiviert und unterstützt dabei, die Ziele der 
Zukunft zu realisieren [Kiefer 2006, Bauer 2006].

1.1.3� Leitbild

Ein Leitbild definiert die Merkmale der Unternehmenskultur und macht sie, für 
die in der Organisation tätigen Menschen, transparent und greifbar. Das Leitbild 
unterstützt die Umsetzung der Vision. Die Merkmale des Leitbildes werden mit 
Aussagen zum Unternehmen, zu Patienten, Mitarbeitern, Kooperationspartnern, 
Gesellschaft, Umwelt und gegebenenfalls weiteren entwickelt. Der sogenannte 
Leitbildprozess ist ein laufender Entwicklungsprozess der durch Schlüsselper-
sonen des Unternehmens unter Einbindung der Mitarbeiter geschaffen, reflektiert 
und in Folge gelebt wird.

Ein Leitbild unterstützt die Umsetzung der Vision.


Die Leitbildfindung bietet einen guten Einstieg in die Qualitätsarbeit und stellt die 
Grundlage für die weiteren Schritte dar. Das Leitbild kann als Präambel für die 
Qualitätspolitik betrachtet werden.

Das Leitbild kann auch als die „Verfassung“ einer Einrichtung betrachtet werden, 
welche zum Selbstverständnis des Unternehmens führt. Man unterscheidet zwi-
schen einem Gesamtleitbild des Unternehmens und Teilleitbildern, die Teilberei-
che des Unternehmens abbilden z. B. das Therapieleitbild, Pflegeleitbild oder Kü-
chenleitbild. Wichtig ist, dass sich die Grundaussagen des Gesamtleitbildes in den 
jeweiligen Teilleitbildern wiederfinden. Um Irritationen entgegenzuwirken, sollte 
nicht nur vom „Leitbild“ in einem Unternehmen gesprochen werden, sondern das 
jeweilige Leitbild sollte beim Namen genannt werden [Bauer 2006]. Das Leitbild ist 
die Grundlage der Qualitätspolitik, welche übergeordnete Absichten und Ausrich-
tungen widerspiegelt [Kiefer 2006, Bauer 2006].


