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Krankenhausreform umsetzen und Netzwerkstrukturen ausbauen
Der Kurs der Krankenhausreform muss beibehalten werden: Die Strukturen der Krankenhaus
versorgung müssen konzentriert werden. Leitbild für die Krankenhauslandschaft der Zukunft 
sind regionale und überregionale Netzwerke, in denen Universitätsklinika und Maximalversorger 
die Versorgung koordinieren.

Hochschulambulanzen stärken
Die Hochschulambulanzen müssen weiter gestärkt werden. Sie sind der Motor für Innovationen in 
der ambulanten Medizin. Die Rolle der Hochschulambulanzen in der ambulanten Krankenversor
gung ist aufgrund der Art, Schwere und Komplexität der Erkrankungen sowie der Bedeutung für 
die praktische Ausbildung der künftigen Medizinerinnen und Mediziner von besonderer Bedeutung. 

Resilienz erhöhen
Die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitswesens gegenüber pandemischen und militärischen 
Bedrohungsszenarien muss gestärkt werden. Öffentlich getragene Krankenhäuser tragen dabei 
eine besondere Verantwortung und müssen hierfür unterstützt werden.

Wissenschaftsgetriebene Forschung unterstützen
Die klinischen Studien, die aus der Wissenschaft heraus initiiert und mit öffentlichen Mitteln 
finanziertwerden,müssengestärktwerden.

Gesundheitsdatennutzung ermöglichen
Deutschland braucht eine ressortübergreifende Strategie zur Umsetzung des Europäischen 
 Gesundheitsdatenraumes (EHDS) und eine nachhaltige Finanzierung der bestehenden Infra
strukturen, wie Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) und MedizininformatikInitiative (MII).

Innovationszentren implementieren
In universitären Innovationszentren können unter geschützten Rahmenbedingungen Innovatio
nenfüreineAnwendunginderRegelversorgunggeprüftundetabliertwerden,z. B.imBereich
der ATMP bzw. Gen und Zelltherapien. Das erfolgreich umgesetzte Modellvorhaben zur Genom
sequenzierung ist die Blaupause für die Implementierung solcher Innovationszentren.

Regulierungen verringern
Um Translation und Ausgründungen in der Biomedizin zu stärken, müssen  
hemmende Regulierungen abgebaut werden.

Bürokratie abbauen
Der Bürokratieabbau in der Gesundheitsversorgung muss hohe Priorität haben und ist das wichtigs
te Instrument gegen den Fachkräftemangel. Mehrfachregulierung für gleiche Sachverhalte führt zu 
Ressourcenverschwendung und Zusatzkosten ohne einen Gewinn an Transparenz oder Qualität.

Akademisierung und Ausbildungsreform vorantreiben
Zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens muss die Teilakademisierung und Kompetenz
erweiterung der Gesundheitsfachberufe vorangetrieben und die medizinische Ausbildung 
 modernisiert werden. 

1. Zusammenfassung
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Das erfolgreiche Zusammenwirken von Krankenversorgung, Forschung und Lehre kennzeichnet 
die Hochschulmedizin. Die 39 Medizinischen Fakultäten und 36 Universitätsklinika wirken ge
meinsam als Deutsche Hochschulmedizin. Sie arbeiten eng zusammen, ergänzen sich und garan
tieren medizinische Versorgung auf höchstem Niveau sowie Lehre und Forschung nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Um diese enge Zusammenarbeit sichtbar zu machen, haben 
der Medizinische Fakultätentag (MFT) und der Verband der Universitätsklinika Deutschlands 
(VUD) die Deutsche Hochschulmedizin (DHM) als gemeinsamen Dachverband gegründet.

Die Medizinischen Fakultäten betreiben die medizinische Lehre und Forschung. Sie sind in der 
Regel Teil einer Universität oder bilden eine autonome Hochschule. Die enge Zusammenarbeit 
von Fakultäten und Universitätsklinika ermöglicht Translation: Erkenntnisse aus der Grund
lagenforschungfindenihrenWeginklinischeStudienunddamitindieerstePatienten
anwendung. Zugleich werden Fragestellungen aus der Krankenversorgung zurück in die 
 Forschung gespiegelt. Die Hochschulmedizin ist durch diese Sonderstellung für die deutsche 
Krankenversorgungs und Forschungslandschaft unentbehrlich.

Die Universitätsklinika sind Krankenhäuser der höchsten Versorgungsstufe. Sie werden in der 
Regel von den Bundesländern getragen, halten das komplette medizinische Leistungsspektrum 
vor und sind erste Anlaufstellen insbesondere für Patientinnen und Patienten mit schweren, 
 komplexen und Seltenen Erkrankungen, die vom Spezialwissen, von Interdisziplinarität, 
InfrastrukturundinnovativenMethodenprofitieren.ZudemwerdenNotfälleeinschließlich
Schwerstverletzter rund um die Uhr versorgt. Die Universitätsklinika sind damit wichtiger 
 Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems.

2. Unentbehrliche Rolle der    
 Deutschen Hochschulmedizin

Leistungsbereiche der Hochschulmedizin

  Leistungsbereiche, die nur von der 
Hochschulmedizin erbracht werden © Deutsche Hochschulmedizin

Aufgabenverbund 
Krankenversorgung, 

 Forschung, Lehre
Sämtliche  

Fachexpertise

Beratungs   
expertise

Regionale  
Steuerung

Klinische  
Forschung

Innovationen Translation Notfall 
versorgung

Interdisziplinäre 
Zentren

Hochschul
ambulanzen

Extrem  
kostenfälle

Seltene  
Erkrankungen

Gesundheits
fachberufe

Facharzt  
weiterbildung

Studium Human  
und Zahnmedizin

  Leistungsbereiche, die die Hochschulmedizin 
überproportional erfüllt

Überregionale  
Datenintegration
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Die Deutsche Hochschulmedizin umfasst:

• jährlich ca. 14.000 Studienanfängerinnen und anfänger der Human und Zahnmedizin

• über 105.000 Studierende der (Zahn)Medizin, Gesundheitsfachberufe, medizinnaher  
Studiengänge

• jährlich ca. 2 Mio. stationäre Fälle (10 % aller stationären Fälle in Deutschland)

• jährlich ca. 10 Mio. ambulante Fälle

• ca. 3.800 Professuren

• über 200.000 Mitarbeitende in Wissenschaft und Patientenversorgung

• Umsatz: 19,9 Mrd. Euro stationäre Krankenversorgung, 3,3 Mrd. Euro ambulante Kranken
versorgung, 4,8 Mrd. Euro Forschung und Lehre, 2,5 Mrd. Euro Drittmittelforschung

Aufgaben und Finanzierung der Hochschulmedizin

Med. Fakultäten
 
Grundlagenforschung

Studium der Humanmedizin 
und Zahnmedizin

Studium  
Gesundheitsfachberufe

Uniklinika

Stationäre  
Patientenversorgung

Ambulante  
Patientenversorgung

Weiterbildung zur  
Fachärztin/zum Facharzt

Ausbildung der  
Gesundheitsfachberufe

Forschung

Klinische
Versorgung

Klinische Lehre

Finanzierung

GKV und PKVMittel  
für die  
Krankenversorgung

Landesmittel aus  
Wissenschaftsetat  
für Investitionen

Finanzierung

Landesmittel aus  
Wissenschaftsetat  
für Forschung und 
Lehre

Bundesmittel nach  
Art. 91b GG 
(seit 2017 möglich)

Drittmittel von Bund, 
Ländern, EU, Industrie, 
Wissenschafts
organisationen

Maximalversorgung

Wissenschaftlicher Fortschritt

Neue Untersuchungs- und  
Behandlungsmethoden

Ausbildung und Qualifikationen
© Deutsche Hochschulmedizin
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3.  Strukturen anpassen,  
 Vernetzung stärken,  
 Resilienz erhöhen
Das gemeinsame Wirken in vernetzten Strukturen ist zentral für die Ent
wicklung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung und damit Garant 
für eine Patientenversorgung in der Hochschulmedizin auf höchstem Niveau. 
Mit der Krankenhausreform wird die Struktur und die Finanzierung der 
 stationären Versorgung verbessert. Allerdings werden weiterhin nicht alle 
sich aus den Besonderheiten der Universitätsmedizin ergebenden Versor
gungsformensachgerechtfinanziert.

3.1. Krankenhausreform stringent umsetzen
AngesichtsderfinanziellenunddemografischenHerausforderungen,vordenenDeutschland
steht, sowie dem Fachkräftemangel, braucht das Gesundheitssystem strukturelle Anpassungen 
mit weitreichenden neuen Weichenstellungen. Deutschland hat weltweit eine der höchsten 
 Gesundheitsausgaben pro Kopf, im Vergleich der OECDStaaten überdurchschnittlich viel 
ärztlichesundPflegefachpersonalundbelegtauchbeiKrankenhausbettenundstationären
 Fallzahlen Spitzenplätze. Der niedrigschwellige Zugang zur medizinischen Versorgung ist eine 
Errungenschaft, erfolgt aber bisher, auch zum Nachteil der Patientinnen und Patienten, weit
gehend un gesteuert. 

Herausforderungen und Notwendigkeit der Reform
Der mit der Krankenhausreform eingeschlagene Kurs ist richtig und muss konsequent weiterver
folgt werden. Mit der Einführung von Leistungsgruppen haben die Bundesländer ein Instrument 
erhalten, um die Versorgungsaufträge der einzelnen Krankenhäuser passgenauer zuzuweisen 
und Leistungen zu konzentrieren. Mit der gestuften Krankenhausversorgung mit regionalen und 
überregionalen Netzwerken, in denen Universitätsklinika und Maximalversorger die Versorgung 
koordinieren, lassen sich die notwendigen Strukturveränderungen im Sinne von zielgerichteter 
Patientensteuerung umsetzen. Die Koordinierungsfunktion für Universitätsklinika bietet die 
Möglichkeit, dem Ziel einer sektorübergreifenden Versorgung näherzukommen: mit allen 
 Krankenhäusern und perspektivisch auch niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Reha und 
PflegeeinrichtungenlässtsichmithilfegemeinsamabgestimmterPfade(inkl.ZuundAbver
legungsmöglichkeiten),effizienteundpatientenzentrierteregionaleVersorgungumsetzen.

Umsetzung und Weiterentwicklung der Maßnahmen
Die konkrete Umsetzung der Reform liegt in erster Linie in den Händen der Bundesländer. Der 
Bund hat die Umsetzung engmaschig zu prüfen, zu monitoren und zu evaluieren. Die Rolle der 
Krankenhäuser im System muss von den Ländern klar beschrieben werden. Dabei müssen neben 
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derauskömmlichenInvestitionsfinanzierungderLänderbedarfsnotwendigeStrukturenüberdas
InstrumentderVorhaltefinanzierungweiterhinabgesichertwerden.DieAuswirkungenderVor
haltefinanzierungunddieWirkungdes20ProzentKorridorsanPatientenaufwuchsbzw.ab
nahmemüssenvonAnfanganaufmerksambegleitetwerden.DieVorhaltefinanzierungmussdie
wichtigen Strukturen und Leistungen der Hochleistungsmedizin sachgerecht abbilden und dabei 
dieseitJahrenbekanntenDefizitedesFallpauschalensystemskompensieren.SofernUniversitäts
klinikaFallzahlreduktionenandererKrankenhäuserauffangenmüssen,ohneaufgrundihrerGröße
dadurchselbstdieSchwellezurErhöhungderVorhaltefinanzierungüberschreitenzukönnen,
sind gegebenenfalls gesetzliche Nachbesserungen vorzunehmen.

Zugang zum Transformationsfonds sicherstellen
Am Transformationsfonds als Mittel für die Modernisierung der Krankenhauslandschaft ist in 
jedem Fall festzuhalten. Die Mittel des Transformationsfonds dürfen nur bereitgestellt werden, 
wo Strukturen tatsächlich im Sinne des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes zu
kunftsweisend verändert werden. Die Erfahrungen zeigen, dass vor allem die Universitätsmedizin 
ein wichtiger Akteur ist, um lokale Strukturveränderungen (z. B. in Form von Versorgungsein
schränkungen anderer Krankenhäuser) zu kompensieren. Daher muss der Zugang der Universi
tätsklinika zu den Mitteln des Transformationsfonds uneingeschränkt sichergestellt werden.

Leistungsgruppen weiterentwickeln
Die Leistungsgruppen sind weiterzuentwickeln und zielgerichtet weiter auszudifferenzieren.  
Die Qualitätskriterien sind möglichst praktikabel auszugestalten und dürfen keine unverhältnis
mäßigeBürokratiehervorrufen.DieQualitätderPatientenversorgungmussweiterhinaufhohem
Niveau garantiert sein. Dazu gehört auch eine sachgerechte risikoadjustierte Betrachtung der 
Versorgungsqualität entsprechend der unterschiedlichen Versorgungsaufträge der Kranken
häuser.SowerdeninUniversitätsklinikaPatientinnenundPatientenmithäufigüberdurch
schnittlich komplexem Versorgungsbedarf behandelt.

Universitätsklinika sind oft Hoffnungs
träger für  Menschen mit schweren oder 
Seltenen Erkrankungen. Entsprechend 
hoch ist der durchschnittliche Aufwand  
je Patientin oder Patient, der im 
Fallpauschalensystem mittels des 
sogenannten Case Mix Index (CMI) die 
Fallschwere abbildet.

Quelle: Berechnung auf Basis eigener Erhebung sowie Gesundheitsberichterstattung (GBE, 2022)

Durchschnittliche Fallschwere (CMI)

  Universitätsklinika

  Andere Krankenhäuser

1,5

0,75

0

497

0,82

1,24

Erste Adresse für Schwerkranke

© Deutsche Hochschulmedizin
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3.2. Ambulante Versorgung stärken
Dank des medizinischen Fortschritts und schonender Behandlungsverfahren kann bereits heute 
ein Teil der Krankenhausaufenthalte durch ambulante Leistungen ersetzt werden. Gleich zeitig 
könnenLeistungeninderambulantenVersorgungmitunterdanneffizientererbrachtwerden,
wenn z. B. Personal nicht rund um die Uhr vorgehalten werden muss. Ambulantisierung ist somit 
auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Ambulante Kranken hausversorgung, insbesondere 
auch in Universitätsklinika, ist jedoch nicht immer mit einer Versorgung im vertragsärztlichen 
Bereich gleichzusetzen. Um die sektorübergreifende Versorgung und Ambulantisierung zu stär
ken, sollte Krankenhäusern ein exklusiver Weg für die ambulante Versorgung gebahnt werden 
und hybride Finanzierungsmodelle (die eine sukzessive Absenkung vom Vergütungsniveau der 
Fallpauschalen vorsehen) sollten zunächst exklusiv für Krankenhäuser etabliert werden. Ambu
lantisierung muss für Krankenhäuser wirtschaftlich darstellbar sein, wenn sie gelingen soll.

Hochschulambulanzen als Innovationsmotor
Die Hochschulambulanzen der Universitätsklinika bieten Behandlungsmöglichkeiten, die sonst im 
deutschen Gesundheitssystem nicht vorgehalten werden. Dort werden Patientinnen und Patienten 
aufgrund der Art, Schwere und Komplexität ihrer Krankheit bestmöglich über Sektorengrenzen 
hinweg versorgt. Zudem dienen Hochschulambulanzen der praktischen Aus bildung künftiger 
Ärztegenerationen und als wichtiger Baustein für universitäre Forschung. Sie unterscheiden sich 
somit wesentlich von anderen ambulanten Versorgungsangeboten. Innovative Medizin braucht 
diesen Bereich, um neue ambulante Behandlungsmethoden zu entwickeln bzw. Versorgungs
konzepte aus der stationären (Maximal)Versorgung in die  ambulante Versorgung zu überführen. 
Die Hochschulambulanzen tragen daher erheblich zur Ambulantisierung bei. Dies muss bei der 
Finanzierung der Hochschulambulanzen berücksichtigt werden. Die Inanspruchnahme steigt kon
tinuierlich, auch weil es permanent neue Behandlungsmethoden mit spezialisierter ambulanter 
Nachsorgenotwendigkeitgibt(z. B.neueGenundImmuntherapien).DamitUniversitätsklinika
Forschung, Lehre und innovative Ver sorgung auch in den Hochschulambulanzen auf höchstem 
Niveau fortführen können, muss an der vom Gesetzgeber gewollten wirtschaftlichen Stabilisie
rung der Hochschulambulanzen festgehalten werden. Die mit der Reform im Jahr 2015 einge
setzte Entwicklung der Hochschulambulanzen muss sich hierfür unbedingt noch verstetigen, um 
die herausragende Funktion der Hochschulambulanzen in der Versorgung zu unterstützen und  
die politisch gewollte Ambulantisierung im Bereich der Maximalversorgung zu fördern. 

3.3. Notfallversorgung reformieren
Die ambulante Notfallversorgung muss in Integrierten Notfallzentren (INZ) organisiert und kon
zentriert werden. So können Patientinnen und Patienten schnell auf den richtigen Versorgungs
pfad gelenkt werden und die Kapazitäten in den Notaufnahmen für tatsächliche Notfälle bereit
stehen. INZ müssen an Krankenhäusern mit notfallmedizinischer Expertise und entsprechender 
Ausstattung angesiedelt sein und unter deren Federführung stehen. Dabei müssen die ambulante 
und stationäre Notfallversorgung durch die Länder aus einer Hand geplant werden. Getrennte 
 Zuständigkeiten wären angesichts der engen Verschränkung der zentralen Krankenhausnotauf
nahme und INZ kontraproduktiv. Zudem ist ersichtlich, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen 
immer weniger in der Lage sind, die ambulante Notfallversorgung zu gewährleisten. Die Erwar



FAKTENBLATT 12 Agenda der Deutschen Hochschulmedizin für die kommende Legislaturperiode
8

tungen der zukünftigen Ärztegenerationen entsprechen immer weniger den Anforderungen 
 niedergelassener Einzelpraxen. Stattdessen stehen Interdisziplinarität, Teilzeitoptionen und Re
duktion des eigenen wirtschaftlichen Risikos im Vordergrund. Das Gesundheitssystem muss sich 
diesen Veränderungen stellen. Die Vorhaltung von Fachärztinnen und ärzten in Krankenhäusern 
und zusätzlich in niedergelassenen Praxen ist ein Sonderweg des deutschen Gesundheitswesens. 
Diese „doppelte Facharztschiene“ wird sich angesichts der skizzierten Entwicklungen der 
DemografieunddesFachkräftemangelsnichtdauerhaftaufrechterhaltenlassen.Füreinebedarfs
orientierte, wohnortnahe ambulante Versorgung wird insbesondere im ländlichen Raum eine 
 Konzentration auf die Primärversorgung und sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen 
erforderlich sein. 

3.4. Weiteren Reformbedarf angehen
Mit der Krankenhausreform wurden Verbesserungen in der Finanzierung der Universitätsklinika 
angestoßen.DiesewerdenaberdiesystemimmanentenDefiziteausderbesonderenVersor
gungsrolle der Universitätsklinika nicht sachgerecht ausgleichen können. An drei Bereichen lässt 
sichdieweiterhinsystematischeUnterfinanzierungderUniversitätsklinikaimFinanzierungs
system exemplarisch verdeutlichen: 
1.  Die sogenannten „Extremkostenfälle“, die sich aus Fallkonstellationen ergeben und die 

 innerhalb des Fallpauschalensystems nicht behebbar sind, belasten ein Universitäts klinikum 
im Durchschnitt mit jährlich ca. 4 Mio. Euro. 

2.  Trotz einer Erhöhung der Zuschläge für die stationäre Notfallversorgung im Rahmen der 
Krankenhausreform lässt sich die von Universitätsklinika 24/7 bereitgestellte umfassende 
Notfallversorgung nicht kostendeckend betreiben. 

3. DieNachweispflichtenfürZentren(z. B.fürSelteneoderonkologischeErkrankungengemäß 
§ 136c Absatz 5 SGB V) zum zusätzlichen Finanzierungsbedarf für besondere Aufgaben sind 
kleinteilig, bürokratisch und in der Praxis oftmals kaum erfüllbar. Auch wird bei der Finanzie
rung der besondere Aufwand der Zentren für eigene Patientinnen und Patienten ausgeklam
mert. Die gesetz lichen Grundlagen sind anzupassen, damit die politisch gewollte Förderung 
auch Wirkung entfaltet. Anstelle der bisherigen Fokussierung auf besondere Aufgaben der 
Zentren sollte die Finanzierung an strukturelle Kriterien und Vorhaltungen geknüpft sein.

3.5. Krisenresiliente Strukturen etablieren
Globale Herausforderungen haben auch Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen. In den 
letztenJahrenhabenHandelskonflikteundProduktionsausfälleglobaleLieferkettengestört,
was zu Engpässen bei Medikamenten, medizinischem Material und technischer Ausrüstung 
führt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zudem die Energiepreise zwischenzeitlich 
starksteigenlassen.GeflüchteteausKriegsgebietenbenötigenoftsofortigemedizinische
Versorgung.CyberattackenaufkritischeInfrastrukturen,einschließlichKrankenhäuserund
 Forschungseinrichtungen, sind zum Alltag geworden. Universitätsklinika sind im Falle militäri
scherKonfliktlagenzentralfürdieVersorgungvonVerwundetenundderBevölkerung.DieResi
lienz unseres Gesundheitswesens muss angesichts dieser Herausforderungen gestärkt werden. 
Kranken häuser, die von der öffentlichen Hand getragen werden, stehen dabei besonders im Fokus 
und tragen eine besondere Verantwortung. Sie müssen dementsprechend unterstützt werden. 
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Der Klimawandel führt zu Hitzewellen, die besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und 
Kinderbetreffen.ExtremwetterwieÜberschwemmungenoderStürmekönnenzuGroßschadens
lagen führen und die Infrastruktur beschädigen sowie die medizinische Versorgung beeinträchti
gen. Klimatische Veränderungen begünstigen die Ausbreitung von Krankheiten, die bisher vor 
allem im globalen Süden auftreten. Kliniken müssen daher „klimafest“ werden, z. B. durch hitze
beständige Infrastruktur, Notfallpläne und Ressourcen für klimabedingte Gesundheitskrisen.

Die COVIDPandemie hat die Notwendigkeit robuster Frühwarnsysteme und schneller For
schungsreaktionen verdeutlicht. Neue Pathogene können schnell auftreten, wobei Resistenzen 
und Zoonosen wachsende Bedrohungen darstellen. 

Resilienz des Gesundheitssystems erhöhen
Die Resilienz unseres Gesundheitssystems muss daher  erhöht werden:
1. Investitionen in Sicherheit zur Bereithaltung funktionierender, abwehrbereiter Infrastrukturen 

und Schutz medizinischer Daten, die wir sowohl für die Versorgung als auch für die Forschung 
benötigen, sind unabdingbar. In Falle von Bündnis oder Landesverteidigung müssen Univer
sitätsklinika ihren Beitrag zur Versorgung von kombattierenden und zivilen Personen leisten 
können. 

2.  Modernisierungen und Neugestaltung von Gebäuden, Anlagen und Prozessen in der Universi
tätsmedizin müssen im Sinne des Klimaschutzes nachhaltig und „klimafest“ erfolgen. Durch 
die besonders leistungsintensive und spezialisierte Patientenversorgung liegt der Ressour
cenbedarf ebenso wie die Anforderung an personelle, räumliche und apparative Ausstattung 
deutlich über dem anderer Einrichtungen der Gesundheitsversorgung.

3.  Gleichzeitig ist die Universitätsmedizin der Ort, an dem wissenschaftliche Evidenz über epi
demiologische Erkenntnisse generiert wird. Die Ausbreitung (neuer) Krankheiten und deren 
BehandlungsowiederEinflussdesKlimawandelsaufdieGesundheitwerdenmaßgeblichin
der Universitätsmedizin erforscht. So leistet die Universitätsmedizin einen aktiven Beitrag 
zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und bildet in den medizinischen Studien
gängen und Ausbildungsberufen die künftigen generalistisch und spezialisiert tätigen Fach
kräfte aus, die die Leistungen im Gesundheitswesen sicherstellen.

3.6. Prävention stärken
Der gesundheitspolitische Stellenwert von Prävention sollte gehoben werden. Prävention kann die 
negativenAuswirkungendesdemografischenWandelsaufWirtschaft,GesellschaftundSozial
systemebegrenzen.AngesichtsderfinanziellenundpersonellenRestriktionen,denenunserGe
sundheitssystem in Zukunft immer stärker unterliegen wird, kommt der Prävention eine immer 
größereBedeutungzu.EineverbessertePräventionvonz.B.chronischenKrankheitenbedeutet
perspektivisch eine Verringerung des Personalbedarfs im Gesundheitswesen. Die Universitäts
medizin, auch in ihrer engen Einbindung in das gesamte universitäre Fächerspektrum, besitzt mit 
entsprechenden Instituten und Professuren die notwendige Expertise, um ihren  Beitrag bei der 
Entwicklung und Implementierung von disziplinübergreifenden und evidenz basierten Präven
tionskonzepten zu leisten. Diese Potenziale gilt es zu heben und die Expertinnen und Experten  
derUniversitätsmedizinstärkerbeiderUmsetzungvonPräventionsmaßnahmeneinzubinden.
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4. Innovationen ermöglichen, 
 Potenziale heben,  
 Translation fördern
Nirgendwo sonst gehen Forschung und Versorgung so eng Hand in Hand wie 
in der Hochschulmedizin. Hier werden aus wissenschaftlichen Erkenntnissen 
neue Therapien entwickelt und aus der Anwendung neue Erkenntnisse 
 gewonnen. Hier werden Grundlagen erforscht und bestehende Verfahren 
 optimiert. Möglich wird dies durch die nur in der Universitätsmedizin vor
handene Parallelität von Forschung und Krankenversorgung. So können 
 Versorgungsdaten direkt bei den behandelten Patientinnen und Patienten 
erhoben werden und sowohl der unmittelbaren Behandlung als auch der 
 Forschung dienen. Gleichzeitig können neue Erkenntnisse aus der Forschung 
direktindieVersorgungeinfließenunddieseverbessern.

4.1. Akademische klinische Studien fördern
Bevor Innovationen in den Versorgungsalltag übernommen werden können, müssen sie in ver
schiedenen Phasen auf Wirksamkeit und Sicherheit geprüft werden. Das führt vom Tierversuch 
überkleineStudienamMenschenbiszuumfangreichenklinischenStudienmitgroßenKohorten.
DiesisteinlangerundteurerWeg.EinegroßeHürdebestehtdarin,Projekteüberdieletzteund
enorm teure Phase einer umfangreichen klinischen Studie zu bringen. Bei allen diesen Schritten 
spielt die Universitätsmedizin eine zentrale Rolle, die sie in enger Kooperation mit weiteren 
 Be teiligten aus der Wissenschaft und der Industrie umsetzt. Diese Zusammenarbeit mit den for
schungsstarkenaußeruniversitärenOrganisationensollterollengerechtweiterentwickeltwerden.
Dafür sollte zum Beispiel die gemeinwohlorientierte Forschung als hoheitliche Aufgabe steuer
rechtlich privilegiert werden. Auch die Umsetzung des §2b Umsatzsteuergesetz (UstG) muss  
im Rahmen von institutionellen Forschungskooperationen öffentlicher Einrichtungen erheblich 
vereinfacht und rechtssicher gestaltet werden. 

Strukturen, Finanzierung und Regularien verbessern
Viele wissenschaftliche Fragestellungen werden in klinischen Studien adressiert, die von der Aka
demiainitiiertundöffentlichfinanziertsind.AnalogzumMedizinforschungsgesetzbenötigen
diesegemeinwohlorientiertenStudienverbesserteStrukturen,eineeffizientereRegulatorikund
umfassendere Finanzierung. Wie in anderen Ländern sollten Studien mit bereits zugelassenen 
Arzneimitteln und medizinische Register, in denen auch Medikationen erfasst werden, aufgrund 
ihres sehr geringen Risikos für die Patientinnen und Patienten nicht im Arzneimittelgesetz ge
regelt werden.
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4.2. Bundestierversuchsgesetz auf den Weg bringen
Fast alle grundlegenden medizinischen Fortschritte der Vergangenheit gehen auf Versuche mit 
Tieren zurück. Als Beispiele sind Antibiotika, Herzschrittmacher oder Krebstherapien zu nennen. 
Auch die schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID19 wäre ohne Tierversuche nicht 
möglich gewesen. In der Hochschulmedizin prüft man mit Tierversuchen z. B. neue Therapien vor 
der ersten Anwendung am Menschen auf Nebenwirkungen. Jeder Tierversuch muss in Deutsch
land genehmigt werden. Einige Versuche an Tieren sind gesetzlich vorgeschrieben. Für andere 
gibt es bisher keine passenden Alternativen. Die Hochschulmedizin forscht an der Entwicklung 
neuer Verfahren, die Tierversuche ersetzen können. Da diese auch in absehbarer Zeit nicht voll
umfänglichzurVerfügungstehenwerden,giltdas3RPrinzip(Replace,Reduce,Refine):Tier
versuche wenn möglich vermeiden und die Zahl der Tiere und ihr Leiden in Versuchen auf das 
unerlässlicheMaßbeschränken.

Rechtssicherheit schaffen
Auch wenn Tierversuche in Deutschland sehr stark reguliert sind, besteht für beteiligte For
schende immer wieder Rechtsunsicherheit. Grund dafür sind unterschiedliche  Interpretationen 
des Rechts, uneinheitliches Agieren der Aufsichtsbehörden, fehlende Aktualisierungen bzw. das 
Nichtineinandergreifen der verschiedenen Regulierungen. Eine Lösung für diese Probleme könnte 
die Erarbeitung eines forschungsorientieren Bundestierversuchsgesetzes sein. Dieses sollte in 
der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung liegen und in der zeitnahen 
Ausarbeitung alle relevanten Beteiligten einbinden. 

Die Phasen klinischer Studien

© Deutsche Hochschulmedizin 

klinische Studienvor Studien 
am Menschen

nach Zulassung

Erforschung innova
tiver Wirkprinzipien 
und Diagnostika,  
Wirkstoffprüfung  
und optimierung

Tests in Zellkulturen 
sowie Tierversuche

kleine Anzahl an  
Probanden
20 – 100

mit wenigen kranken 
Probanden 
100 – 500

viele kranke Probanden  
in internationalen Studien 
> 1000

Prüfung der Verträg
lichkeit und  
Darreichungsform 

Prüfung der Wirk
samkeit und Verträg
lichkeit im Vergleich  
zu Standardtherapie  
oder Placebo 

Prüfung von Wirk
samkeit, Verträglich
keit und Wechsel
wirkungen mit der 
Standardtherapie im 
größerenStil,Nutzen
RisikoBewertung

Überwachung des  
Medikaments im  
Hinblick auf  
seltene Neben
wirkungen im 
 Versorgungsalltag

präklinisch Phase I Phase II Phase III Phase IV



FAKTENBLATT 12 Agenda der Deutschen Hochschulmedizin für die kommende Legislaturperiode
12

4.3. Forschungsstandort stärken und  
 Regulierung vereinfachen
Der Wissenschafts und Forschungsstandort Deutschland steht vor der Herausforderung, in der 
Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft international wettbewerbsfähig zu bleiben und Inno
vationen voranzutreiben. Die Deutsche Hochschulmedizin unterstützt Initiativen zur Förderung 
der biomedizinischen Forschung, wie z. B. die nationale Strategie zu gen und zellbasierten 
 Therapien des BMBF. Derzeit bestehen regulatorische und strukturelle Hemmnisse, die das Ent
wicklungspotenzial der Branche einschränken. Dazu müssen hemmende Regulierungen insbe
sondere im Bereich der Unternehmensprozesse wie Gründung, Anmeldung, Steuererklärung und 
Compliance abgebaut werden. In Wissenschaft und Wirtschaft herrschen unterschiedliche Kulturen, 
die die Zusammenarbeit und den Wechsel zwischen beiden Bereichen erschweren. Hier hilft ein 
regelmäßigerAustausch.DieskanndurchdieFörderungvonz. B.Scouts,Inkubatoren,Transfer
zentren oder Gründerwerkstätten unterstützt werden.

4.4. Universitäre Innovationszentren ermöglichen
Die Hochschulmedizin legt die Grundlagen für Innovationen, erforscht diese in Studien, ent
wickelt sie weiter und wendet sie auch erstmalig in der Patientenversorgung an. Damit der 
Translationsprozess von der Idee bis zur medizinischen Anwendung gelingt, dürfen Innovationen 
inderVersorgungnichtdurchfehlendeErstattungssicherheitoderdurchunverhältnismäßige
Bürokratie behindert werden. Stattdessen sollten die Universitätsklinika als Innovationszentren 
umfassendgefördertwerden.TherapeutischeNeuheiten–akademischentwickelteundkom
merzielle–sollteninInnovationszentrenimgeschütztenUmfeldderUniversitätsmedizinein
geführt,erprobtundfinanziertwerden.

Die Grundprinzipien des erfolgreichen Modellvorhabens zur Genomsequenzierung sollten im 
Sinne einer Etablierung der Universitätsklinika als Innovationszentren verstetigt werden. Damit 
kann die Einführung von Innovationen in der Versorgung unter gesicherten Rahmenbedingungen 
der Universitätsmedizin beschleunigt werden. Dies kommt der Patientenversorgung und auch 
dem Forschungs und Wirtschaftsstandort Deutschland zugute. Insbesondere im Bereich der 
Gen und Zelltherapien bzw. der Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) wäre eine Etablie
rung dieses Ansatzes für die Entwicklung, Herstellung und Anwendung eigenhergestellter und 
kommerzieller Therapien in universitären Zentren sinnvoll. 

Das Modellvorhaben zur Genomsequenzierung 
bei onkologischen und Seltenen Erkrankungen 
stellt eine Blaupause für die gezielte Implemen
tierung neuer Versorgungsformen dar. Hierbei 
wurde ein begrenzter Kreis von Leistungs er
bringern (Universitätsklinika), die vorgegebene 
Qualitätsanforderungen erfüllen, zur Ver sor

gungberechtigt–unddiesunterwirtschaftlich
gesicherten Bedingungen für Leistungserbringer 
und Krankenkassen. Gleichzeitig wird das Vor
haben wissenschaftlich  begleitet und evaluiert, 
ob und unter welchen Voraussetzungen ein 
neues Versorgungsangebot in die Regelversor
gung überführt werden kann.
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4.5. Gesundheitsdatennutzung weiter ausbauen  
 und verbessern
Mit dem Digitalgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) hat der Gesetzgeber 
in der 20. Legislaturperiode wichtige Impulse für die weitere Digitalisierung des Gesundheitswe
sensgelegt.Daranmussangeknüpftwerden,u. a.durcheinMedizinregistergesetz.Einewichtige
Aufgabe wird die Umsetzung des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS) sein. Hierzu be
darf es einer ressortübergreifenden Strategie der Bundesregierung. Dazu gehören eine eng ab
gestimmteRegulatorikundeineVerstetigungdervomBundfinanziertenInfrastrukturenwiedie
Medizin informatikInitiative (MII) und das Netzwerk Universitätsmedizin (NUM). Im GDNG wur
den erste Möglichkeiten der Datenverknüpfung geschaffen. Diese müssen durch weitere Daten
sätze  ergänzt werden, auch anderer Disziplinen. Der Austausch bzw. die Zusammenführung von  
personenbezogenen Forschungsdaten zwischen öffentlichen Forschungseinrichtungen muss  
einem einheitlichen Datenschutzrecht und einem Ethikvotum unterliegen. 

4.6. Interoperabilität sicherstellen
Die Vielzahl von Krankenhausinformations (KIS) und Praxisverwaltungssystem(PVS) 
 Programmen und die damit einhergehende Heterogenität innerhalb der Systeme führten in der 
Vergangenheit dazu, dass Kooperationen im Gesundheitswesen, sei es zu Versorgungs oder 
Forschungszwecken, erschwert wurden. In den letzten Jahren gab es hierzu mehrere neue ge
setzliche Regelungen und Initiativen, die die Digitalisierung und die Standardisierung von IT 
Systemen im Krankenhaus vorangetrieben haben. Hierzu gehört auch die Umsetzung moderner 
Schnittstellen (HL7 FHIR) in KISSystemen, die einen standardisierten Austausch von Gesund
heitsdaten in ein und demselben Datenformat ermöglichen. Diese Umsetzung ist bislang aber 
nur teilweise erfolgt. Des Weiteren besteht Verbesserungspotenzial hinsichtlich spezialisierter 
Subsysteme, die aufgrund unterschiedlicher Datenformate nicht immer mit den entsprechenden 
KISSystemen reibungslos kommunizieren können. Sofern die Hersteller der Programme den 
Vorgaben zur Vereinheitlichung nicht nachkommen, ist der Gesetzgeber aufgerufen, weiter
gehendeMaßnahmenwieDurchsetzungsmechanismenundSanktionenzuprüfen.
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An den Standorten der Hochschulmedizin arbeiten über 200.000 Menschen. 
Etwa ein Fünftel von ihnen gehört zum wissenschaftlichärztlichen Personal. 
Mit insgesamt 3.800 Professorinnen und Professoren bilden die Medizini
schenFakultätendenmitAbstandgrößtenFachbereichinnerhalbderUni
versitäten.DieHochschulmedizinStandortegehörenoftzudengrößten
 Arbeitgebern in ihren Regionen. Gewinnung von Mitarbeitenden und Erhal
tungderMotivationspieltinderHochschulmedizineinegroßeRolle.Das 
gilt für hochspezialisierte Expertinnen und Experten genauso wie für Mit
arbeitende in allen anderen Bereichen der Hochschulmedizin.

5.1. Bürokratieabbau für mehr Effizienz
DiedemografischenRahmenbedingungenunddiedamitverbundeneHerausforderung,denVer
sorgungsbedarf mit dem vorhandenen Personal zu decken, erzwingen eine zeitnahe umfassende 
und nachhaltige Reduktion bestehender bürokratischer Lasten. 

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von Gesetz und Verordnungsgebern,  
der Selbstverwaltung, des Gemeinsamen Bundesausschusses etc. ist ein kaum noch zu durch
schauendesGeflechtvonsichzumTeilwidersprechendenRegelungenentstanden.Esgibtzwi
schenzeitlich eine Vielzahl von Normen, die jeweils die gleichen oder sehr ähnliche Sachverhalte 
 erfassen, allerdings mit unterschiedlichen Adressaten, unterschiedlichen Zeiträumen, unter
schiedlichen Ab gabefristen und unterschiedlichen Meldeformaten. Diese Mehrfacherfassung von 
ähnlichen Sachverhalten vergeudet wertvolle Arbeitszeit. Zusätzlich  führen die Anforderungen der 
verschiedenen Normgeber dazu, dass diverse Nachweise bzw.  Dokumentationen erforderlich sind, 
die jeden der festgelegten Prozesse im Einzelnen für den Medizinischen Dienst (MD) überprüfbar 
machen.DieseDokumentationenfürdieÜberprüfungsprozesseimMDstehenallerdingshäufig
konträr zu den Dokumentationen der medizinischen Behandlungsprozesse. Für die Erstellung  
der Dokumentationen für den MD aus den medizinischen Behandlungsunterlagen werden erneut 
Ressourcen benötigt. Dies führt zu keiner Steigerung von Transparenz und Qualität. Die Folge  
isteinerheblicherBürokratieaufwandeinhergehendmitineffizientenProzessen,Verlustvon
 Arbeitsplatzattraktivität und Verschwendung wertvoller zeitlicher Ressourcen von hoch
qualifiziertenFachkräften,dieeigentlichinderunmittelbarenPatientenversorgungdringend
gebrauchtwerden.BürokratieabbauistdieeffektivsteMaßnahmezurEffizienzsteigerungim
Krankenhaussystem, insbesondere unter Berücksichtigung der begrenzten Ressourcen.

5. Bürokratieabbau priorisieren,  
 Freiräume schaffen, Karriere -  
 perspektiven eröffnen
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5.2. Personal durch veränderte Struktur sichern
In Deutschland sind im internationalen Vergleich sehr viele Fachkräfte im Gesundheitswesen be
schäftigt.DertrotzdemwahrgenommeneFachkräftemangelergibtsichu. a.ausderzugroßen
AnzahlvonKrankenhäusern,denfinanziellenAnreizenausdembisherigenFallpauschalensystem
und fehlenden Anreizen für mehr ambulante Medizin. Auch die Arztzentriertheit in der Patienten
versorgung führt zu einem unnötig hohen Bedarf an Medizinerinnen und Medizinern und senkt 
gleichzeitig die Attraktivität der nichtärztlichen Tätigkeiten. Die Krankenhausreform kann in 
ZukunfteinenTeildieserSchieflagekorrigieren.AngesichtsgeburtenschwacherJahrgänge, 
dieindennächstenJahrenindenArbeitsmarkteintreten,sindaberweitergehendeMaßnahmen
notwendig.

DemFachkräftemangelmussdarüberhinausmiteinerKombinationverschiedenerMaßnahmen
begegnetwerden,u. a.miteinerangemessenenAkademisierungderGesundheitsfachberufe, 
jenachPatientenklientelundVersorgungssetting.PflegeundGesundheitsfachkräftesollten
eine Aufwertung erfahren und erweiterte Kompetenzen zur Übernahme heilkundlicher Tätig
keiten erhalten, wie es in anderen europäischen Ländern bereits der Fall ist. Zudem müssen  
die Anerkennungsverfahren für Fachkräfte mit ausländischen Abschlüssen vereinfacht und  
beschleunigt werden.

5.3. Facharztweiterbildung ausfinanzieren
DasgesamteGesundheitswesenprofitiertnichtnurvonderMedizinerausbildungindenMedizi
nischen Fakultäten, sondern auch vom überdurchschnittlichen Engagement der Universitäts
klinika bei der Facharztweiterbildung. Im Zuge der Krankenhausreform ist davon auszugehen, 
dass die Facharztweiterbildung noch stärker an Universitätsklinika gebündelt wird, weil dort 
ausreichendqualifizierteÄrztinnenundÄrztemitWeiterbildungsermächtigungenvorhanden
sind. Um diese Herausforderung besser in der Fläche zu verteilen, werden Weiterbildungsver
bünde wichtiger. Diese können über die Koordinierungsfunktion der Universitätsklinika und 
 Maximalversorger gesteuert werden. Der mit der Weiterbildung einhergehende Aufwand muss  
inderKrankenhausfinanzierungkünftigberücksichtigtwerden.Kliniken,diesichnichtander

Ein Beispiel für die Mehrfachregulierung, die 
dadurch unnötig Ressourcen verschlingt, ist das 
Nebeneinander verschiedener Vorgaben für 
Personalschlüssel: Jenseits der gesetzlich gere
geltenPflegepersonaluntergrenzengeltenzu
sätzlichePflegepersonalbesetzungsvorgaben,
Anforderungen aus den sogenannten Ent
lastungs tarifverträgen und Vorgaben aus den 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschus
ses. Alle diese Normen haben unterschiedliche 
Berechnungsverfahren und Grundgesamtheiten. 

Dies ist extrem ressourcenaufwendig. Eine 
 Vereinheitlichung der Normen, Berechnungs
vorgaben, Einstufungskriterien, Festlegung der 
Grundgesamtheiten etc. führen dann auch zu 
einem Bürokratieabbau, da nicht unterschied
licheNachweiseundDokumentationen–jenach
einzelnerNorm–erfolgenmüssen.Dadurch
entlasten und verschlanken sich auch die 
 Prüfungen durch den Medizinischen Dienst  
und gleichzeitig wird Zeit für die Patienten
behandlung frei.
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Weiterbildungbeteiligen,sindimderzeitigenFallpauschalensystemfinanziellimVorteil.Diese
Schieflagemussbehobenwerden.SolltediesaufSelbstverwaltungsebenenichtgelingen,sind
die strukturellen Nachteile der Kliniken, die sich in der Weiterbildung engagieren, durch einen 
gesetzlichfixierten„Weiterbildungszuschlag“auszugleichen.DerSachverständigenrathat 
in diesem Zusammenhang gute Vorschläge gemacht, z. B. die Einrichtung eines individuellen 
 Weiterbildungsbudgets, das an den Weiterzubildenden gebunden bleibt und unabhängig von  
der Weiterbildungsstätte mitgenommen wird.

5.4. Moderne Ausbildung in der Medizin sichern
Die Medizin, das Gesundheitssystem sowie die Didaktik entwickeln sich kontinuierlich und mit 
zunehmender Geschwindigkeit weiter. Um dem in einem zukunftsorientierten Medizinstudium 
Rechnung zu tragen, benötigen die Medizinischen Fakultäten mehr Freiräume in der Approba
tionsordnung für Ärzte, einen nationalen Lernzielkatalog als gemeinsames Instrument der in
haltlichenUmsetzungsowiefinanzielleundpersonelleSpielräumefürdieWeiterentwicklung.
Eine Modernisierung der Approbationsordnung sollte die regulatorische Detailtiefe reduzieren, 
gleichermaßenpatientenorientiertwiewissenschaftsbasiertsein,mehrRaumfürneue,insbe
sondere digitale Lehrformate schaffen und den Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog 
(NKLM) als zentrales Element einer kompetenzorientierten, inhaltlich zwischen den Fakultäten 
abgestimmten Ausgestaltung in den Mittelpunkt stellen. Dieser Katalog wird von den Fakultäten 
im Dialog mit vielen weiteren Beteiligten (wie z. B. dem Institut für medizinische und pharma
zeutische Prüfungsfragen (IMPP)) erarbeitet und soll im Sinne einer Harmonisierung von Lehr 
undPrüfungsinhaltenfürdieInhaltedesStaatsexamensmaßgeblichsein.BeiallenMaßnahmen,
die das Medizinstudium betreffen, muss die Sicherung der Qualität der Ausbildung Vorrang vor 
einer nicht mehr nachhaltigen Erhöhung der Studienplatzzahlen haben.

5.5. Clinician-Scientists-Programme  
 nachhaltig weiterführen
Clinician Scientists sind Ärztinnen und Ärzte, die sowohl in der Forschung als auch in der Kranken
versorgung tätig sind. Sie verkörpern damit das Wesen der Universitätsmedizin: die Verbindung 
von Forschung und Krankenversorgung (bench to bedside) als Innovationstreiber für eine erst
klassigemedizinischeVersorgungundForschunginDeutschland.SpezifischeProgrammezur
strukturiertenFörderungdermeistinderWeiterbildungbefindlichenClinicianScientistssindan
den universitätsmedizinischen Standorten aus Eigen und Drittmitteln inzwischen fest etabliert. 
DieFreiräumefürForschungaußerhalbsolcherProgrammewerdenzunehmendgeringer.Um
die universitätsmedizinische Forschung auf ihrem hohen Niveau zu halten, ist der weitere Aus
baudieserProgrammeundihreAusdifferenzierungzuspezifischenSchwerpunktenfürindivi
duelle Karrierewege unabdingbar. So erfordern beispielsweise die Durchführung aufwendiger 
 klinischer Studien, methodisch anspruchsvolle Datenauswertungs und KIProjekte oder stark 
vernetzteProjekteimBereichSeltenerErkrankungenspezifischanpassbareProgrammangebote.
Hier ist eine nachhaltige Finanzierung durch den Bund erforderlich.
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5.6. Gesundheitsfachberufe bedarfsgerecht  
 akademisieren
DieGesundheitsfachberufe,zudenennebendenPflegeberufenauchHebammensowiethera
peutische Berufe wie Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie gehören, sind  von wesentlicher 
BedeutunginunseremVersorgungssystem.InnerhalbundaußerhalbderHochschulmedizin 
sindhochqualifizierte,praxiserfahreneFachkräftegefragt,dieauchwissenschaftlichundinter
professionellarbeiten.UmdieseshoheNiveauzuhaltenundinZukunftnocheffizienterzu
 gestalten, ist die kompetenzorientierte akademische Ausbildung eines jeweils angemessenen 
Anteils dieser Berufsgruppen unabdingbar. Der Auf und Ausbau neuer Studiengänge in der 
Hochschulmedizin, verbunden mit der Einrichtung neuer Professuren und eigener Forschungs
aktivitäten, ist daher unumgänglich. Dies setzt voraus, dass hierfür ausreichende Ausbildungs
kapazitäten durch eine nachhaltige Finanzierung sichergestellt werden können.

So wird man Ärztin/Arzt

© Deutsche Hochschulmedizin

Fachärztin/Facharzt
(z. B. KVNiederlassung oder Oberärztin/Oberarzt)

Zulassung zum Medizinstudium

Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
 
Praktisches Jahr 
11. und 12. Semester (Innere Medizin, Chirurgie, Wahlfach)

Dritter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Staatsexamen)

Regelstudiengang 

Vorklinischer Studienabschnitt 
1.–4.Semester

Erster Abschnitt  
der Ärztlichen Prüfung

Klinischer Studienabschnitt 
5.–10.Semester

Modellstudiengang  

Erster 
Studienabschnitt

Erster Abschnitt der Ärzt-
lichen Prüfung (fakultativ)

Zweiter 
Studienabschnitt

Praktischer Anteil

Praktikum  
Krankenpflege 
3 Monate

Famulatur 
4 Monate 
(1 Monat Haus
ärztin/Hausarzt,  
1 Monat ambulant, 
2 Monate Klinik)

Praktisches Jahr

Blockpraktika

Promotion zur/
zum Dr. med. 
(fakultativ)

Studium Human
medizin nach der Ver
ordnung zur Änderung 
der ÄApprO 2002 vom 
07.06.2023

Weiterbildung nach  
der Musterweiter
bildungsordnung der 
Bundesärztekammer 
vom 15.11.2018 und 
zuletzt am 14.06.2024 
aktualisiert

Approbierte Ärztin / Approbierter Arzt

Weiterbildungsassistentin/-assistent für med. Fachrichtungen  
(z. B.Allgemeinmedizin,Chirurgie,Neurologie) 
Regulär 5 bis 6 Jahre 
 
Clinician Scientist / wiss. und didakt. Weiterbildung 

Studium
Humanmedizin

~ 6,5 Jahre

Weiterbildung
zum Facharzt

~ 5–8 Jahre
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Standorte der Deutschen Hochschulmedizin

  

   

   

   

 

   

Witten/Herdecke/Wuppertal

Kiel

Lübeck
Rostock Greifswald

Hamburg

Oldenburg

Berlin
Hannover

Bielefeld
Münster Magdeburg

GöttingenBochumEssen

Düsseldorf
Köln

Aachen
Bonn Marburg

Gießen

Leipzig
Dresden

Jena

Frankfurt a. M.
Mainz

Würzburg
ErlangenMannheim

Homburg Heidelberg

Tübingen
Ulm

Freiburg
München

Regensburg

Augsburg

Halle (Saale)
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