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S u m m a r y  

This paper d iscusses the  trends inf luenc ing the f ie ld of  nutr i t ion and how they af-

fect the resource eff iciency  of  production, processing and preparat ion , as wel l  

as nutrit ional behaviour .  A d is t inct ion is  made between very long -term (meta-

trends), long-term (megatrends) , med ium-term (sociocul tura l  and techno trends) 

and short - term trends ( industry, consumer and product trends).  

 

Trends provoke countertrends .  Thus, there are  numerous counter trends re lated 

to the megatrend of  g lobal izat ion, for  which the  ‘need  f ie ld ’  nutr i t ion 1 provides 

numerous examples: in pol i t ics , (agr icul tura l ) protect ion ist ideas are ga in ing in-

creasing support; in law, measures are being maintained or expanded to protect 

the domestic agr icu l tura l  and food industr ies f rom competi t ion; in the economy, 

demand for  ‘regiona l ’  products is  growing; in c iv i l  soc ie ty, there is  greater sym-

pathy for  everything that or ig inates f rom ‘c lose by’ .  A general  countertrend to 

g lobal izat ion is  so-ca l led consumer triotism .  

 

In the search for  re levant trends, s tud ies f rom selected publ ic  organisat ions and 

pr ivate companies were consulted. The former inc lude s the Organisat ion for  Eco-

nomic Cooperat ion and Development OECD and the Wor ld Food System Center 

WSFC at the ETH Zur ich; the lat ter  inc ludes the research and consul t ing  compa-

nies Zukunf ts inst i tut and Frost & Sul l ivan , as wel l  as the g lobal ly act ive food 

company Nest lé Germany. Several  g loba l megatrends are expl ic i t ly  or  impl ic i t ly  

addressed by al l  organizat ions and companies. These inc lude demographic 

change, gender, urbanisation, natural resources and environment, infra-

structures, new technologies (especially digit isation, connectivity), new 

players, and health .  At the same t ime, d i f ferences are also not iceab le: whi le 

the pub l ic ly f inanced OECD and WSFC organisat ions, whi ch are geared towards 

identi fy ing research needs, tend to use problem-oriented  and often abstract 

language, the pr ivate companies Frost & Sul l ivan, the Zukunf ts inst i tut and Nest lé 

Germany focus more on economic developments ,  consumers and companies and 

the ir  needs , and use solution-oriented  language which, not least , makes market 

opportuni t ies v is ib le .  

  

                                                   
1 In german: Bedürfn i s fe ld Ernährung (Mogal le  2000).  
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Thirteen megatrends appear to be part icu lar ly re levant for  the nutr i t iona l 

needs and research questions in the NOVANIMAL project: Connectiv ity & Dig it iza-

t ion, Gender Shif t ,  Global izat ion, Globa l Scarc i ty of  Natural  Resources, Heal th,  

Indiv idual izat ion, Knowledge Culture , Mobi l i ty, Neo-Eco logy & Smart New Green, 

New Work, Secur ity , Si lver Society & Mi l lennia ls and Urbanizat ion . In addit ion to 

the megatrends, more specific  medium and short -term  trends are ident i f ied ,  

which inf luence per capi ta consumpt ion of  an imal -based food products  or  the 

consumption of  natura l  resources for  the production, processing and preparat ion 

of  animal foodstuf fs . A d ist inct ion was made between resource, socio-cul tura l ,  

techno and consumer trends and counter -trends.  

 

The conc lud ing synops is  d iscusses  relevant drivers and obstacles  re lated to 

increased resource ef f ic iency and lower per c api ta consumpt ion of  an imal -based 

food products . The cons iderat ions lead to the summar iz ing thes is that the trends 

that are going in the direction of a ‘resource- l ight’  diet have a stronger 

long-term effect .  The thesis does not mean that eat ing cul tures  which are re-

source- l ight wi l l  develop on the ir  own and wi l l  prevai l  w ithout res is tance. Exis t-

ing conf l ic ts wi l l  become accentuated and new areas of  conf l ic t wi l l  open up. A l l  

af fected areas and part ies  in the f ie ld of  nutr i t ional needs - in technology, busi -

ness, pol i t ics , educat ion and c iv i l  soc ie ty - are cal led upon.  
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Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im vor l iegenden Bei trag wird d iskut iert ,  welche Trends auf  das Bedürfnisfe ld Er-

nährung e inwirken, und wie s ie d ie Ressourceneffizienz  von Produkt ion, Verar-

beitung und Zuberei tung sowie das Ernährungsverhalten der Menschen beein-

f lussen. Dabe i wird unterschieden zwischen sehr  langfr is t igen (Metatrends), lang-

fr ist igen (Megatrends), mit te l f r is t igen ( soz iokul ture l le und Technotrends) und 

kurzfr ist igen Trends (Branchen -, Konsum-, Produkttrends) .  

 

Trends provozieren Gegentrends .  So g ibt es zum Megatrend Global is ierung Ge-

gentrends, wofür das Bedürfnisfe ld Ernährung zahlre iche Beisp ie le l iefert: In der 

Pol i t ik  gewinnen (agrar)protektion is t ische Ideen zunehmenden Rückhal t ,  im Recht 

werden Massnahmen be ibehal ten oder ausgebaut, d ie d ie in länd ische Land-und 

Ernährungswirtschaf t vor Konkurrenz schützen, in der Wirtschaft wächst d ie 

Nachfrage nach «reg ionalen» Produkten, in der Ziv i lgesel lschaft wachsen die 

Sympathien für  al les, was «aus der Nähe» s tammt. Ein genere l ler  Gegentrend zur 

Global is ierung is t der sogenannte Konsumpatriotismus .   

 

Auf  der Suche nach relevanten Trends wurden Stud ien von ausgewähl ten öf fentl i -

chen Organisat ionen und pr ivaten Unternehmen konsul t ier t .  Zu ersteren gehören 

die Organisat ion für  wir tschaft l iche Zusammenarbeit und Entwick lung  OECD und 

das Wor ld Food System Center WSFC der ETH Zür ich; zu le tzteren d ie For-

schungs- und Beratungsunternehmen Zukunf ts inst i tut und Frost & Sul l ivan  sowie 

das g lobal tät ige Nahrungsmitte lunternehmen Nestlé Deutschland . Mehrere g lo-

bale Megatrends werden von al len berücksicht igen Organisat ionen und Unterneh-

men expl iz i t  oder impl iz i t  themat is iert .  Dazu zählen der demographische Wan-

del,  Gender, Urbanisierung, natürl iche Ressourcen und Umwelt, Infra-

strukturen, neue Technologien  (v.a. Digital isierung, Konnektivität),  neue 

Player und Gesundheit .  Gle ichze i t ig fa l len auch Untersch iede auf : Während die 

öf fentl ich f inanz ierten und auf  d ie Erkennung von Forschungsbedarf  ausger ichte-

ten Organisat ionen OECD und WSFC eher e ine problemorientierte  und oftmals 

auch abstrakte Sprache pf legen, or ientieren s ich d ie pr ivaten Unternehmen Frost 

& Sul l ivan, das Zukunf ts inst i tut und Nestlé Deutschland s tärker an wir tschaft l i -

chen Entwick lungen, an KonsumentInnen und Unternehmen und deren Bedürfnis-

sen und verwenden eher  e ine lösungsorientierte  Sprache, d ie n icht zuletzt 

Marktchancen s ichtbar macht.  
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Für das Bedürfnisfe ld Ernährung bzw. d ie Forschungsfragen im Projekt NOVANI-

MAL ersche inen dreizehn Megatrends  für  besonders re levant: Gender Shif t ,  Ge-

sundhei t,  g lobale Verknappung natür l icher Ressourcen, G lobal is ierung, Indiv idua-

l is ierung, Konnekt iv i tät & Dig ita l is ierung, Mobi l i tät,  Neo -Ökologie & Smart New 

Green, New Work, Sicherhei t,  S i lver Society & Mi l lennia ls, Urbanis ierung und 

Wissenskultur. Zusätzl ich zu den Megatrends  werden spezifischere mittel - und 

kurzfr ist ige Trends  ident i f i z ier t ,  d ie den Pro Kopf -Konsum an t ier ischen Nah-

rungsmitte ln oder den Verbrauch natür l icher Ressourcen für Produkt ion,  Verar-

beitung und Zuberei tung von t ier ischen Nahrungsmitte ln bee inf lussen. Unter-

schieden werden Ressourcen-, Sozio -, Techno- und Konsum-Trends und Gegen-

trends.  

 

Die abschl iessende Synopse d iskut iert  relevante Treiber und Hemmnisse  e iner 

erhöhten Ressourcenef f iz ienz sowie e ines niedr igeren Pro Kopf -Konsums t ier i -

scher Nahrungsmitte l .  S ie mündet in d ie zusammenfassende These, dass d ie 

Trends, die in Richtung einer ressourcenleichteren Ernährung gehen, lang-

frist ig stärker  wirken. Die  These bedeutet n icht, dass ressourcenle ichte  Esskul-

turen von al le ine ents tehen  und s ich ohne Widerstand durchsetzen werden . Be-

stehende Konf l ik te werden s ich akzentuieren und neue Konf l ik tfe lder werden s ich 

öf fnen. A l le betrof fenen Bereiche und Akteure  des Bedürfnisfe lds Ernährung –  in 

Technik , Wir tschaft ,  Po l i t ik , Bi ldung und Z iv i lgesel lschaf t  –  s ind gefordert.  
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1  E I N L E I T U N G  

Die menschl iche Ernährung beansprucht d ie natür l ichen Ressourcen der  Erde 

(z .B. Boden, Wasser , Energieträger) und verursacht zahlre iche Umweltbelastun-

gen (z .B. Gewässerverschmutzung, Treibhausgasemiss ionen). «Ressourcen-

schwer» is t insbesondere d ie Produkt ion von t ierischen Nahrungsmitteln ,  de-

ren Herste l lung im Al lgemeinen mehr natür l iche Resso urcen benöt igt bzw. mehr 

Umweltbe lastungen verursacht als pf lanzl iche Produkte, d ie d irekt gegessen wer-

den.  

 

Das Forschungsprojekt «NOVANIMAL Innovat ionen in der Ernährung» 2,  das im 

Rahmen des Nat iona len Forschungsprogramms NFP 69 «Gesunde Ernährung und 

nachhal t ige Lebensmitte lprodukt ion» 3 durchgeführt wird, fokussier t deshalb auf  

t ier ische Nahrungsmitte l ,  konkret auf  F le isch und Mi lchprodukte. NOVANIMAL 

sucht nach Innovationen ,  um unerwünschte Folgen von Produkt ion und Konsum 

tier ischer Nahrungsmitte l  zu verr ingern. Zusammen mit Prax ispar tnern werden 

Strateg ien und Empfehlungen für e ine gesunde und nachhalt ige Schweizer Esskul-

tur und für mehr Kreat iv ität und Vie l fa l t  auf  dem Tel ler  erarbeitet .  

 

Das Forschungsprojekt NOVANIMAL or ient ier t s ich am Bedürfn isfe l dansatz . 4 Wel-

che Innovat ionen im Bedürfnisfe ld Ernährung bzw. im Umfeld und ent lang der 

Versorgungsketten für  ( t ier ische) Nahrungsmitte l  tragen zu e iner ressourcen-

le ichteren, umweltschonenderen und potentie l l  gesünderen Ernährung bei?

                                                   
2 Vgl .  www.n ovan i ma l . ch .  

3 NFP 69 Gesunde Ernährung und nachhal t ige Lebensmi t telprodukt ion 

(h t t p : / /www .sn f . ch /de / f okusF or s chun g/na t i ona l e - f o r s chun gs p r og ramme/n f p69 - gesun de -e r naeh run g -

nachha l t i ge - l ebensm i t t e l p rodu k t i on /Se i t en /de f au l t . a spx ;  abgerufen am 02.12.2017).  

4 Der Bedürfn i s fe ldansatz i s t  e in handlungsor ient ierter  inter -  und transdisz ipl inärer  

Forschungszugang,  der  im Rahmen des Schwerpunktprogramms Umwel t  SPP U 1992 b is  

2002 entwickel t  wurde (Minsch et  a l .  1996; Mogal le  2000; Häber l i  et  a l .  2002).  Be im 

Bedürfn i s fe ldansatz stehen konzept ione l l  menschl i che Bedürfn i sse wie  Ernährung,  

Wohnen und Mobi l i tät  im Zentrum. «Ein Bedürfn i s fe ld i s t  e in System von Handlungen  

und den dami t  verbundenen wi r tschaft l ichen und gese l l schaft l i chen Strukturen,  wel -

che auf  d ie  Befr iedigung von Grundbedürfn i ssen abz ie len» (Gertrude Hi rsch Hadorn et  

a l . ,  2002).  Das Projekt  NOVANIMAL i s t  im «Bedürfn i s fe ld Ernährung» s i tuiert  (Minsch 

& Moga l le  1998,  2000; Mogal le  2000).   

http://www.novanimal.ch/
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/nationale-forschungsprogramme/nfp69-gesunde-ernaehrung-nachhaltige-lebensmittelproduktion/Seiten/default.aspx
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/nationale-forschungsprogramme/nfp69-gesunde-ernaehrung-nachhaltige-lebensmittelproduktion/Seiten/default.aspx
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Zwei strategische Stossr ichtungen werden verfo lgt: e inerse its Innovat ionen, d ie 

auf  das Ernährungsverhal ten e inwirken und den Pro Kopf-Konsum  an F le isch 

und Mi lchprodukten verr ingern bzw. zu einer vermehrt pf lanzenbas ierten Ernäh-

rung einladen; andererseits Innovat ionen, d ie da rauf  abz ie len, d ie Ressour-

ceneffizienz  der Ernährung zu erhöhen bzw. den Verbrauch natür l icher Ressour-

cen für Produkt ion, Verarbeitung und Zuberei tung von F le isch und Mi lchprodukten 

zu senken.  

  

Im vor l iegenden Bei trag wird d iskut iert ,  welche Trends  auf  das Bedürfnisfe ld Er-

nährung e inwirken, und wie s ie d ie Ressourcenef f iz ienz von Produkt ion, Verarbei-

tung und Zuberei tung sowie das Ernährungsverhal ten der Menschen beeinf lussen. 

Einle i tend wird der Begr i f f  Trend er läuter t (Kap i te l  2) . Es fo lg t e ine Aus legeord-

nung globaler Megatrends  im Al lgemeinen (Kapite l  3) und für das Bedürfnisfe ld 

Ernährung mit Fokus Schweiz im Besonderen (Kapite l  4) . In Kap ite l  5 werden 

spezi f ischere Ressourcen-, soziokulturelle  -,  Techno- und Konsumtrends  

identi f iz iert ,  d ie aus Sicht von NOVANIMAL relevant erscheinen. Darauf  aufbau-

end werden Hypothesen formul ier t,  in welche Richtung  d ie identi f iz ierten 

Trends wirken. Konkret:  s ind s ie tendenz ie l l  Tre iber oder Hemmnisse in R ichtung 

verbesserter  Ressourcenef f iz ienz und Redukt ion des Pro Kopf -Konsums an t ier i -

schen Nahrungsmitte ln (Kapi te l  6)? Zum Schluss  wird d iskut iert ,  inwiefern zent-

rale Trends, d ie mit unterschied l ichen Geschwindigkeiten  wirken, längerfr ist ig 

zu einer ressourcenle ichteren Ernährung be itragen könnten (Kap i te l  7) .   
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2 T R E N D :  B E G R I F F E  U N D  B E D E U T U N G E N  

Als Erstes er fo lg t e ine Begr i f fsk lärung und e ine Übers icht über d ie Arten von 

Trends (Abschnit t 2.1). Anschl iessend wird d ie Bedeutung der Trend - als Zu-

kunftsforschung er läutert (Abschni t t 2.2). Trends provozieren oft Gegentrends, 

d ies is t Thema von Abschnit t 2.3.  

2 . 1  B E G R I F F S K L Ä R U N G E N  

Der Begr i f f  Trend  wurde im 20. Jh. aus dem Engl ischen ent lehnt 5 und hat zwe i 

Bedeutungen: 1. a l lgemeine Entwick lungstendenz, -r ichtung, 2 . St i l ,  Praxis, Mode 

etc. ,  d ie von anderen nachgeahmt werden. 6 Im deutschen Sprachgebrauch wird 

darunter d ie «Grundr ichtung einer (stat is t isch erfassbaren) Entwick lung», oder 

auch spezi f ischer e ine «wirtschaft l iche Entwick lungstendenz» verstanden. 7 In den 

Wirtschaf tswissenschaften is t e in Trend im engeren Sinn die «Komponente einer 

Zeitre ihe, von der angenommen wird, dass s ie längerfr ist ig und nachhal t ig wirk t. 

Der Trend ist e ine –  häuf ig als l inear unters te l l te –  Funktion der Zei t ,  d ie d ie 

Grundr ichtung des Ver laufes e iner Ze itre ihe ausdrückt und meis t auch a ls deter-

min is t ischer Trend  beze ichnet wird.» 8  

 

Es kann zwischen sehr langfr is t igen, langfr ist igen, mit te l - und kurzfr is t igen 

Trends unterschieden werden (vgl .  Abbi ldung 1). Als Metatrend  bezeichnen wir , 

insp ir ier t durch das Zukunfts inst i tut , 9 sehr langfr ist ige gesel lschaft l iche  Entwick-

lungen. So wie d ie b io logische Evo lut ion von einer Zunahme der Komplexität be-

gle i tet wurde 10,  gehen wir  davon aus, dass d ie kumulat ive kulturel le Evolut ion 11 

mit e iner wachsenden Komplexi tät der menschl ichen Gese l lschaf ten verbunden 

ist .  Beisp ie le für  so verstandene gesel lschaf t l iche  Metatrends s ind Indiv idual is ie-

rung, Spez ia l is ierung und Inst i tut iona l is ierung  (vgl.  Abschni tt 3 .1).

                                                   
5 DUDEN Das Herkunftswörterbuch.  

6 Oxford Advanced Learner ’s  D ict ionary of  current  Engl i sh.  

7 DUDEN Das Fremdwörterbuch.  

8 Gabler  Wi r tschafts lexikon (http://wi r tschafts lexikon.gabler .de/Def in i-

t ion/trend.html;  abgerufen am 28.10.2017).  

9 Vgl .  Horx  Zukunfts inst i tut  GmbH (2010).  

10 E in Wissenschaft ler ,  der  f rüh die  Zunahme der Komplexi tät  in  der  Evolut ion er-

forscht  hat ,  i s t  P ierre  Tei lhard de Chardin (1961/ 1949).   

11 Der Begr i f f  «kumulat ive ku l ture l le  Evolut ion» wurde von van Schaik & Miche l  

(2016) übernommen.  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/trend.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/trend.html
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Ab b i l d u n g  1 :  Tr e n ds  n a c h  ze i t l i c h er  R e i c h w ei t e  

Qu e l l e :  E i g e ne  D a rs t e l l u n g ;  G r a f i k :  L o r e n z  R ie g e r .  

Megatrends  s ind langfr ist ig und grossräumig bzw. g loba l wirksame Entwick lun-

gen innerhalb des Mensch-Gese l lschaft -Umwelt-Systems (Z iv i l isat ion), etwa in 

Technik , Wir tschaft ,  Po l i t ik , Wertvorste l lunge n und Kultur, d ie auf  a l l  d iese Be-

reiche und die natür l iche Umwelt zurückwirken. Der Oxford Dict ionary of  Engl ish 

def iniert Megatrend als «eine re levante Veränderung in der Entwick lung einer Ge-

sel lschaf t oder irgendeines anderen besonderen Themen - oder Handlungsfel-

des». 12 Inhal t l ich konkreter def inier t das Forschungs - und Beratungsunternehmen 

Frost & Sul l ivan den Begr i f f  Megatrend: «Mega Trends are transformat ive, g lobal 

forces that def ine the future wor ld wi th the ir  far  reaching impacts on businesses, 

soc iet ies , economies, cu ltures, and personal l ives.» 13 Für d ie OECD 14 s ind Me-

gatrends soz ia le, w ir tschaft l iche, pol i t ische, technische oder umweltbezogene 

Veränderungen, d ie s ich in der Gesel lschaft ausbreiten. Haben s ie e inmal Fuss 

gefasst, bee inf lussen s ie über  längere Ze it v ie le, wenn nicht d ie meisten mensch-

l ichen Tätigke iten, Prozesse und Wahrnehmungen. Be ispie le für  Megatrends s ind 

das g lobale Bevölkerungswachstum und der demographische Wandel , d ie  Global i-

s ierung und die Urbanis ierung, d ie Entwick lung der Bi o- und Gentechno logie, d ie 

Dig ital is ierung von Wirtschaft und Gese l lschaf t,  d ie durch menschl iche Nutzung 

provozierte Verknappung natür l icher Ressourcen und der K l imawandel .   

 

Soziokulturelle und Technotrends  haben demgegenüber tendenz ie l l  e ine mit-

te l f r i st ige Reichwei te,  während Konsum-, Zeitgeist- und Produkttrends  auf  

kurze Fr ist  wirken. 15

                                                   
12  «An important  sh i f t  in  the progress of  a  soc iety or  of  any other  part i cu lar  f i e ld or  

act iv i ty;  any major  movement.» (https://en.oxforddict ionar ies.com/def ini t ion/me-

gatrend;  abgerufen am 12.12.2017).  

13 Das Unternehmen Frost  & Sul l i van i s t  g loba l  tät ig ( ht tps://ww2.frost .com/) .  D ie  De-

f in i t ion entstammt e iner  Präsentat ion im Jahr 2014 ( http://www.invest inbsr .com/ ipa-

forum/wp-content/uploads/Ia in -Jawad-IPA-Forum-2014-Presentat ion.pdf :  abgerufen 

am 12.12.2017).  

14 OECD (2016).  

15 Zukunfts inst i tut  GmbH ( h t t p : / /www .h orx . c om/zukun f t s f o r s chung /Doc s /02 - M-03 -T ren d -De f i n i t i o -

nen .pd f ;  abgerufen am 28.11.2017).  

https://en.oxforddictionaries.com/definition/megatrend
https://en.oxforddictionaries.com/definition/megatrend
https://ww2.frost.com/)
http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
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Zusätz l ich zur ze i t l ichen Reichwei te g ib t es wei tere Kr iter ien, um Trends zu sys-

tematis ieren. E in Beisp ie l  is t d ie Unterscheidung von Branchen- und 

Mikrotrends . 16  

 

Branchentrends  s ind Entwick lungen, d ie besonders in e inem best immten Wir t-

schaftszweig dominant s ind.  Beisp ie l  für  e inen Branchentrend im Bedürfnisfe ld 

Ernährung ist  der Ausbau des Angebots von «regionalen» Produkten im Detai l -

hande l .   

 

Mikrotrends  werden def in ie rt a ls «St i le im Bereich des Designs und Selbst -De-

s igns, der Konsum- und Gewohnhe i tsphänomene». 17 Beispie l  für  e inen Mikrotrend 

im Bedürfn isfe ld Ernährung is t e ine vegane Ernährung.  

 

Die wirtschaft l iche Bedeutung von Mikrotrends ist dabei nicht zu untersch ätzen. 

So geht d ie Trendforscher in Kar in Fr ick davon aus, dass s ich « im Zuge der fort-

schrei tenden Indiv idua l is ierung, Spez ia l is ierung und F lex ib i l is ierung (. . . ) gesel l-

schaft l iche Strömungen immer stärker in N ischen (verte i len)» und dass «in Kon-

summärkten ( . . . ) Mikrotrends für  Nischen wichtiger (werden) a ls Megatrends für  

d ie Massen». 18 

 

Das Beispie l  der veganen Ernährung veranschaul icht d ies . Zwar  ernähr t s ich nur 

e ine sehr k le ine Minderheit der Bevölkerung vegan, vegane Produkte werden aber 

auch von KonsumentInnen nachgefragt, d ie s ich nicht konsequent vegan ernäh-

ren. So ents teht e in Nischenmarkt  für  vegane Nahrungsmitte l .  Gerade in zuneh-

mend gesätt igten Märkten, wie wir  s ie im Bedür fnisfe ld Ernährung antre f fen, ge-

winnen Nischenmärkte an Bedeutung. In der Schweiz l iefern d ie marktdominie-

renden Deta i lhänd ler  Migros und Coop zah lre iche Beispie le für  e ine auch auf  

Mikrotrends und Nischenmärkte  ausger ichtete  Unternehmensstrateg ie .  

                                                   
16 Zukunfts inst i tut  GmbH ( h t t p : / /www .h orx . c om/zukun f t s f o r s chung /Doc s /02 - M-03 -T ren d -De f i n i t i o -

nen .pd f ;  abgerufen am 28.11.2017).  

17 Zukunfts inst i tut  GmbH ( h t t p : / /www .h orx . c om/zukun f t s f o r s chung /Doc s /02 - M-03 -T ren d -De f i n i t i o -

nen .pd f ;  abgerufen am 28.11.2017).  

18 Kar in Fr i ck,  Le i ter in  Research am Gott l ieb Duttwei ler  Inst i tut  GDI,  analys iert  a l s  

Ökonomin Trends und Gegentrends in  Wi r tschaft ,  Gesel l schaft  und Konsum. Die  Zi tate  

wurden der  GDI Homepage entnommen (h t t p : / /www.gd i . ch /d e /Th i nk -Tank /S t ud i en /Me-

ga t rend s -P l aene - f ue r - e i ne -unp l anba re - We l t;  abgerufen am 15.10.17).  

http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
http://www.horx.com/zukunftsforschung/Docs/02-M-03-Trend-Definitionen.pdf
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/Megatrends-Plaene-fuer-eine-unplanbare-Welt
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/Megatrends-Plaene-fuer-eine-unplanbare-Welt
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2 . 2  T R E N D F O R S C H U N G  A L S  Z U K U N F T S F O R S C H U N G  

Wir leben in e iner komplexen Welt ,  d ie von Vo lat i l i tät ,  Unsicherhe it ,  Mehrdeu-

t igke it (VUCA Parad igma) 19 und Fragi l i tät 20 geprägt ist .  Jeder Versuch, in d ie Zu-

kunft zu schauen, führt uns e ine systematische Unsicherhe i t und unser Nichtwis-

sen vor Augen. Wird aber e in Zei thor izont über 10 bis 20 Jahre betr achtet, so 

lassen s ich immerhin s tarke Trends erkennen, 21 d ie s ich langsam entfal ten und 

uns den Mögl ichke itenraum erhe l len. Erkannte Trends machen auf  mög l iche künf -

t ige Entwick lungen aufmerksam. Sie können wicht ige Anhal tspunkte l iefern für  

Entsche idungen in der Pol i t ik , der Wirtschaf t oder der Forschung.  

 

Deut l icher wird das Bi ld , wenn versch iedene Trends aus untersch iedl ichen Gebie-

ten in ihrem Zusammenwirken berücksicht ig werden. 22 Damit wird e ine Basis für  

mögl iche Narrat ive und Geschichten geschaf fen,  d i e den Hor izont erwei tern, wo-

hin d ie Welt in Zukunf t steuern könnte. So lassen s ich al lenfal ls  auch Chancen 

und Gefahren erkennen,  d ie s ich auf  d ie lange Fr ist ergäben.  

 

Als Begründer der modernen Zukunftsforschung gi l t  der Wissenschaft ler ,  Pol i t iker 

und Unternehmer John Naisb it t . 23 Naisbi tt hat den Begr i f f  Megatrend geprägt und 

den Megatrend «Global is ierung» bekannt gemacht. Im deutschsprachigen Raum 

bekannt is t das von Matth ias Horx 1998 gegründete Zukunfts inst i tut mit Si tz in 

Frankfurt am Main, München und  Wien. 24 In der Schweiz betreib t beisp ie lsweise 

das Gott l ieb Duttwei ler  Inst i tut GDI in Rüschl ikon Zukunf tsforschung. 25  

 

                                                   
19 Das Akronym VUCA steht  für  Volat i l i ty,  Uncertainty,  Complexi ty,  Ambigui ty .  Zum 

VUCA Paradigma vgl .  Schwerpunktheft  «Komplexi tät  ku l t i v ieren» der  Zei tschr i f t  Orga-

n isat ionsEntwickl ung –  Ze i tschri f t  für  Unternehmensentwicklung und Change Manage-

ment ( h t t ps : / /ww w. z oe -on l i ne .o rg / ze i t s ch r i f t / f ruehe re - aus gaben / i nha l t suebe r i ch t - au sgabe -415 / ) .  

20 Ta leb,  N.  (2013).  Ant i f ragi l i tät .  Anlei tung für  e ine Wel t ,  d ie  wi r  n i cht  verstehen.  

Knaus. 

21 OECD (2016).  

22 So macht  bspw. erst  d ie  Zusammenschau der  versch iedenen Trends und Umbrüche 

im gese l l schaft l i chen Wertesystem und der  Kul tur  (Aufk lärung),  in  Technik,  Wi r tschaft  

und Pol i t i k d ie  gesel l schaft l i chen Dynamiken erkennbar,  d ie  dann le tzt l i ch zur  Ersten 

Industr ie l len Revolut ion geführt  haben.  Paradigmat i sch h ierzu:  Karl  Polanyi  (1978).  

The Great  Transformat ion.  Pol i t i sche und ökonomische Ursprünge vo n Gese l lschaften 

und Wi rtschaftssystemen. suhrkamp taschenbuch wissenschaft ,  Frankfurt  (Or ig ina l-

ausgabe (1944):  The Great  Transformat ion) .  Vgl .  ausserdem: Robert  A l len (2015).  

D ie  Industr ie l l e  Revolut ion.  In:  Robert  C.  A l len:  Geschichte der  Wel twi r tschaft .  

Rec lam. Stuttgart ,  S.  35-51.  

23 John Naisbi t t  (1982).  Megatrends:  Ten New Di rect ions Transforming Our L ives.  War-

ner Books,  Inc. ,  1982.   

24 Im deutschsprachigen Raum bekannt i s t  das von Matth ias Horx 1998 gegründete Zu-

kunfts inst i tut  mi t  S i tz  in  Frankfurt  am Main,  München und Wien.  Heute g i l t  es  gemäss 

e igener Aussage «als  e iner  der  e inf lussre ichsten Think Tanks der  europäischen Trend -  

und Zukunfts forschung»  (https://www.zukunfts inst i tut .de/ ;  abgerufen am 

11.12.2017).  

25 GDI:  (ht tp://www.gdi .ch/de/th ink -tank) . 

https://www.zoe-online.org/zeitschrift/fruehere-ausgaben/inhaltsuebericht-ausgabe-415/
https://www.zukunftsinstitut.de/
http://www.gdi.ch/de/think-tank
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Von Trends zu unterscheiden s ind sogenannt disruptive Ereignisse .  S ie s ind un-

erwartet und n icht vorhersehbar, jedoch mit g le ichzei t ig au sgeprägten Folgen. 

Disrupt ive Ereignisse können in den unterschied l ichsten Formen vorkommen: be i-

spie lswe ise a ls Pandemien, kr ieger ische Konf l ikte, Naturkatastrophen, p lötz l iche 

Migrat ionswel len oder g lobale F inanzkr isen. Bekannte d isrupt ive Ereignisse kön-

nen zwar in Form von Ris ikoszenar ien berücksicht igt werden, s ie machen aber d ie 

Grenzen der Zukunftsforschung, insbesondere e iner auf  Prognosen ausger ichteten 

Zukunf tsforschung deutl ich. 26  

 

Besser berücksicht igen lassen s ich laut OECD sogenannt disruptive Innovatio-

nen27,  d ie im Rahmen von vorausschauenden Trendstud ien aus bestehenden tech-

nologischen Trends abgele i te t werden. 28 Dennoch s ind es gerade auch die  rasan-

ten technischen Entwick lungen beispie lsweise im Zuge des Megatrends «Digi ta l i -

s ierung», d ie d ie Grenzen der Trend- und Zukunf tsforschung verdeut l ichen. In 

der Koevolut ion von Technik, Wirtschaf t,  Po l i t ik ,  Recht und Ziv i lgese l lschaft kann 

s ich d ie Wel t auf  heute kaum vorstel lbare Weise ändern. Der Techno logiepion ier  

Sebast ian Thrun 29 etwa n immt an, dass w ir  ganz am Anfang dieser Entwick lung 

stehen.  

2 . 3   G E G E N T R E N D  U N D  H Y B R I D  

Trends provozieren Gegentrends .  So g ibt es zum Megatrend Global is ierung zahl-

re iche Gegentrends. Auch hier  l iefer t das Bedürfnisfe ld Ernährung v ie l fä l t iges An-

schauungsmater ial  in a l len Sphären: In der Pol i t ik  gewinnen (agrar)protektion is-

t ische Ideen zunehmenden Rückhal t,  im Recht werden Massnahmen be ibehalten 

oder ausgebaut, d ie d ie in ländische Land -und Ernährungswirtschaf t vor Konkur-

renz schützen, in der Wirtschaf t wächst d ie Nachfrage nach  «regionalen» Produk-

ten, in der Ziv i lgesel lschaft wachsen die Sympathien für  a l les, was «aus der 

Nähe» s tammt.  

                                                   
26 E ine vert ie f te  Auseinandersetzung mi t  unerwarteten Ere ignissen mit  schwerwiegen-

den Folgen untern immt der  F inanzmathematiker  und R is iko -  und Zufa l l s forscher Nas-

s im Nicholas Taleb (2007; 2015 deutschsprachige Ausgabe) in  se inem Bestse l ler  «Der 

schwarze Schwan. D ie  Macht  höchst  unwahrsche inl icher  Ere ignisse.» München: Alb-

recht  Knaus Verlag ( in  der  Ver lagsgruppe Random House).  Se in Interesse g i l t  v.a.  der  

Frage,  w ie  wi r  mi t  Uns icherhe i t  umgehen sol l ten,  wenn es uns darum geht, mögl i chst  

«ke inen Schaden durch Dinge zu er le iden,  d ie  man n icht  versteht .  [ . . . ]  Wenn man 

ke ine Vorhersagen machen kann,  i s t  es  besser  von zufä l l i gen Ere ign issen zu prof i t i e-

ren und den Zufa l l  a l s  Tre ibstof f  für  Verbesserungen zu nutzen.» (Taleb 2015: 16).  

27 Zu di srupt iven Technologien vgl .  Kapi te l  5.3.  

28 OECD (2016).  

29 «Ninety-nine percent  of  interest ing th ings have not  been invented yet» (Sebast ian 

Thrun im Interview (Thrun 2016: 24).   
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Ein generel ler  Gegentrend zur Globa l is ierung ist  der sogenannte Konsumpatr io t is -

mus, d .h. dass KonsumentInnen im eigenen Land hergestel l te  Produkte bevorzu-

gen. 30 Zum Konsumpatr io t ismus wiederum g ibt es den Gegentrend «Einkaufstou-

r ismus»; durch das E inkaufen im grenznahen Ausland gehen dem Schweizer De-

ta i lhandel geschätzte Mi l l iardenumsätze ver loren. 31 

 

Auch der Megatrend «Digita l is ierung» produzier t s eine Gegentrends, z.B. e in 

neues Interesse an handwerkl ichem Schaf fen und Selbermachen. Die Real i tät er-

schöpft s ich jedoch n icht in dual is t ischen Trends und Gegentrends, s ie i st kom-

plexer und v ie l fä lt iger, es wird vermischt und kombin iert .  E in Be ispie l  i st  das 

«Maker ’s Movement»: Selber produzieren unter Nutzung al ler  technischen Mög-

l ichkei ten. 32 Oder in den Worten der Trendforscher in Kar in Fr ick: «Im Spannungs-

fe ld von Trend und Gegentrend werden Konstel lat ionen wie Opposi t ion, Kompen-

sat ion und Hybrid  wicht ig. Die Zukunf t gehört dem Vermischten, der Kreuzung. 

Also Phänomenen, Produkten, Dingen, d ie g le ichsam zwei See len in ihrer Brust 

vereinen und s ich n icht nach herkömml ichen Kategor ien einordnen lassen. Wäh-

rend Megatrend und Gegentrend gewissermassen zeit lo se und universel le  Kräfte 

darstel len, verkörpert der Hybr id das Neue und Nächste, das im Wechse lspie l  der 

v ie len Wirkmechanismen entsteht.» 33 

  

                                                   
30 Def in i t ion vgl .  z .B.  Ge lbr i ch und Mül ler  (2011,  S.  792).  Konsumpatr iot i smus i s t  

ke ine schweizer i sche Besonderhe i t ,  sondern global  verbre i tet .  Gerade bei  Nahrungs-

mi t te ln i s t  in  v ie len Ländern e ine Präferenz für  in ländische Produkte zu beobachten.  

31 Gemäss e iner  Studie  des Markt forschungs inst i tutes GfK im Auftrag der  Interessen-

gemeinschaft  Detai lhandel  Schweiz (Coop,  Denner, Manor,  Migros)  gaben di e  Schwei -

zer  Haushal te  im Jahr 2015 mehr a l s  10 Mrd.  Fr .  im Aus land aus (GFK 2016).   

32 Zum Maker ’s  Movement vgl .  z .B.:  h t t p : / /make rsm ov emen t . c o /  (abgerufen am 

29.10.2017).  

33 Kar in Fr i ck (h t t p : / /www.gd i . ch /de /Th i nk -Tank /S tud i en /Mega t r end s -P l aene - f ue r - e i ne -unp l anba r e -

We l t;  abgerufen am 29.10.17).  

http://makersmovement.co/
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/Megatrends-Plaene-fuer-eine-unplanbare-Welt
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/Megatrends-Plaene-fuer-eine-unplanbare-Welt
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3 G L O B A L E  M E T A -  U N D  M E G A T R E N D S  

Ziel  des Kapi te ls is t d ie Identi f ikat ion g lobaler  Meta - und Megatrends, d ie (auch) 

für  das Bedürfnisfe ld Ernährung relevant s ind. Nach e iner versuchsweisen Einord-

nung potentie l l  re levanter Meta - und Megatrends (Abschni tt 3.1) wird von den 

zahlre ichen Stud ien zu g lobalen Megatrends zuerst d iejenige der OECD vorge-

stel l t  (Abschnit t 3.2). Ergänzend werden g lobale Megatrends aus den Perspekti-

ven einer schweizer ischen öf fent l ichen Forschungsinst i tut ion sowie ausgewähl ter  

pr ivater Unternehmen mit internat iona ler  Or ient ierung sk izz iert (Abschnit t 3.3).  

3.1 Ü B E R B L I C K  U N D  V E R S U C H S W E I S E  E I N O R D N U N G  V O N  

M E T A -  U N D  M E G A T R E N D S   

In e iner ersten Annäherung wurden fünf  Metatrends  und v ier  übergeordnete Me-

gatrends identi f iz iert ,  d ie auch das Bedürfnisfe ld Ernährung betref fen ( Abbi ldung 

2). Es s ind d ies d ie Metatrends  Indiv idual is ierung, Spez ia l is ierung, F lex ib i l is ie-

rung, Inst i tut iona l is ierung und Säkular isat ion sowie  d ie Megatrends  Global is ie-

rung, Konnekt iv i tät, Demokratis ierung und Personal is ierung .  

 

Ab b i l d u n g  2 :  M et a -  un d  M e g a t r e n d s  m i t  R e l e va n z  f ür  Na hr u n g sm i t t e l pr o d u k t i o n  u n d E r n ä hr u n g  

Qu e l l e :  E i g e ne  S ys tem a t i k  u n d  D ar s t e l l un g ;  G ra f i k :  Lo r e n z  R i eg e r .  

Hinzu kommen el f  für  das Bedürfnisfe ld Ernährung spezi f ischere Megatrends. Vier  

davon betref fen den Bereich Produktion und Verarbeitung : Techno log ie, Res-

sourcenverknappung, po l i t i sche Regul ierung und Emiss ionen.  Wei tere s ieben Me-

gatrends betref fen den Bereich Konsum und Ernährung : Bi ldung und Wissens-

kul tur, Work-L i fe-Balance, demographischer Wandel, Gesundhei t,  Urbanis ierung, 

Verhäl tn is der Geschlechter (Gender) und Vie l fa lt  der Wohn- und Lebensformen.  
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Den Begr i f f  Metatrend  verwenden wir  in d ieser  Studie für  mächtige Grund-

ströme, d ie d ie kumulat ive kulturel le Evolut ion 34 der menschl ichen Gese l lschaften 

und ihre natür l ichen Umwelten sei t Jahrhunderten bzw. Jahr tau senden prägen 

und in epochale Umbrüche münden können. Beispie le dafür s ind der Übergang 

vom Jagd-Nomadentum zur sesshaften Lebensweise (Neo l i thische Revolut ion) und 

der aktuel l  d iskut ierte Übergang zu einer fundamental neuen Epoche in der Erd-

geschichte, dem Anthropozän. 35 Metatrends durchdr ingen und prägen a l le Sphären 

der heut igen gese l lschaf t l ichen Entwick lung, Technik und Wirtschaf t ebenso wie 

Pol i t ik, Recht und Ziv i lgesel l schaf t und die natür l iche Umwelt .  

 

Zu den Metatrends zählen wir  d ie fortschre itend e Indiv idua l is ierung, d ie Spezia l i -

s ierung und die F lex ib i l i s ierung, d ie Inst i tut iona l is ierung und die Säkular isat ion 

der Gesel lschaft (vgl .  äusseren gelben Rahmen in Abbi ldung 2). Mi t der Indivi-

dualisierung  gewinnt jeder Mensch an  Bedeutung, a ls e inz igart iges Wesen, das 

Anspruch auf  Entfa l tung und Integr i tät hat . Das Indiv iduum wird zur Referenz für  

d ie Gesta l tung gesel lschaft l icher Entwick lung. Indiv idual is ierung meint d ie fort-

schrei tende Auswei tung von Freihei tsräumen für  jeden e inze lnen Menschen in al -

len Sphären des gesel lschaft l ichen Lebens. Spezialisierung  ermögl icht , s ich auf  

e ine Aufgabe zu konzentr ieren. Dadurch lässt s ich nicht nur d ie Produkt iv ität 

ste igern, sondern s ie macht herausragende Le is tungen erst mög l ich, se i  es i n 

Kultur, Wissenschaft ,  Technik oder Wirtschaft .  Bei der Flexibil isierung  geht es 

um die Fähigkei t von Indiv iduen, Gemeinschaften, Organisat ionen, Kulturen, s ich 

an eine stet ig wande lnde Umwelt anzupassen.  

 

Mi t Institutionalisierung  ist gemeint, dass d ie  gesel lschaft l ichen Verhäl tn isse 

anstatt durch Macht, G lauben und Wil lkür zunehmend durch kol lekt iv vereinbar te 

Regeln geordnet werden. Unter Säkularisation  verstehen wir  nicht e infach die 

Trennung von Kirche und Staat und die schwindende welt l iche Macht von  rel ig iö-

sen Inst i tut ionen und Autor i täten, sondern, dass konfess ione l le Prakt iken und 

Symbole in a l len Lebensbereichen schwächer werden. Die Anzahl sogenannt kon-

fess ions loser oder -f re ier  Menschen, d ie s ich keinem best immten re l ig iösen Be-

kenntn is verpf l ichtet fühlen, wächst stet ig . 36 

                                                   
34 Der Begr i f f  «kumulat ive ku l ture l le  Evolut ion» wurde vom Anthropologen Care l  Van 

Schaik und dem Histor iker  Ka i  Miche l  (2016) übernommen, den Autoren von «Das Ta-

gebuch der  Menschhei t .  Was die  Bibe l  über unsere Evolut ion verrät».  

35 Mart in  Rasper (2015).  Narben für  d ie  Ewigke i t .  Natur  10/2015, S.  20 -25.  

36 In der  Schweiz l i egt  der  Ante i l  konfess ions loser  Personen inzwischen be i  über 20 

Prozent  (2014: 23 Prozent;  Grundgesamthe it  i s t  s tändige Wohnbe völkerung ab 15 

Jahren in Pr ivathaushal ten)  (BFS (2017).  Taschenstat i s t ik der  Schweiz 2017: 8,  Ta-

be l le  Re l ig ionszugehörigke i t) .  
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Der Säkular isat ions -Trend wird mögl icherweise darum weniger wahrgenommen, 

wei l  pub l ikumswirksame Gegentrends –  a l lem voran terror is t ische is lamist ische 

Bewegungen, beisp ie lsweise aber auch evange l ikale Bewegungen in der «chr is t l i -

chen Welt» –  d ie Schlagzei len und die öf fentl iche Meinung prägen. Konfess ione l le 

Bekenntn isse werden durch neue «Bekenntn isse» ersetzt, n icht zu letzt auch im 

Bereich Ernährung und Gesundhei t:  Essen als e ine neue Rel ig ion bzw. a ls e ine 

Ersatzrel ig ion. 37 

 

Global is ierung und Konnektiv i tät (Vernetzungsfähigkei t) 38,  Demokratis ierung 

( ink l .  Menschenrechte) sowie Personal is ierung sehen wir  a ls übergeordnete Me-

gatrends  mit weltwe i ter  Reichwei te (vgl .  inneren dunke lgrauen Rahmen in Abb i l -

dung 2). Demokratis ierung bedeutet, dass wel tweit betrachtet immer mehr Men-

schen –  n icht zuletzt immer mehr Frauen –  ermächtig t werden, s ich am öf fentl i-

chen Leben zu bete i l igen und die Pol i t ik  in ihrem Land mitzubestimmen und dass 

auch immer mehr Menschen vor  Unrecht und staat l icher Wi l lkür geschützt s ind. 

Personal is ierung is t e in jüngerer Trend, der vor dem Hintergrund des Wertes je-

des einze lnen Menschen (das Indiv iduum zähl t) und der fortschrei tenden techni-

schen Mögl ichke iten an Wirkkraft gewinnt. Be ispie le s ind d ie personal is ierte Me-

diz in und Therapie (Schläf l i  2016) und personal is ierte Nahrungsmitte l  (Migros 

2016a).  

 

Eingebettet in d iese Grundströme s ind zahlre iche spezifischere Megatrends ,  

die im Bedürfn isfe ld Ernährung  wirksam s ind (vgl.  inneren Bereich i n Abbi ldung 

2). Es s ind d ies  im Bere ich Konsum und Ernährung die Megatrends B i ldung und 

Wissenskultur , Work-Li fe-Balance, demographischer Wande l , Gesundhe i t,  Urbani-

s ierung, Verhä l tn is der Geschlechter (gender) und Vie l fa l t  der Wohn- und Lebens-

formen, d ie mit veränderten Essgewohnheiten  und einer veränderten Nach-

frage nach Nahrungsmitteln und damit verbundenen Dienstleistungen  e in-

hergehen. Weiter  bedeutsam s ind im Bereich Produktion und Verarbei tung die 

technische Entwick lung ,  d ie neue Handlungsräume  erschl iesst, und Handlungs-

räume einschränkende Entwicklungen ,  wie d ie g lobale Verknappung natür l i -

cher Ressourcen, umweltbelastende Emiss ionen bzw. der Kl imawande l  und, a ls 

Gegentrends, zunehmende pol i t ische Regul ierungen. 

                                                   
37 Vgl .  be i spie lsweise d ie  arte  Sendung «Essen –  d ie neue Rel ig ion?»,  14.  Oktober 

2015 (h t t p : / / i n f o .a r t e . t v /de / e ssen - d i e -neue - re l i g i on ;  abgerufen am 31.10.2017).  

38 Konnekt iv i tät  i .w.S.  bedeutet  «Organisat ion der  Menschhei t  in  Netzwerken» (Horx 

Zukunfts inst i tut  GmbH; h t t ps : / /w ww. zukun f t s i n s t i t u t . d e /do ss i e r /me ga t rend -k onnek t i v i t ae t / ;  ab-

gerufen am 31.10.2017).  Konnekt iv i tät  i .e .S.  «. . .  is t  d ie  Vernetzungsfähigke i t  von 

e lektron ischen Produkten bez iehungsweise d ie  elektron ische Vernetzung von Per so-

nen,  Unternehmen und Staaten.  Um das Ergebnis  der  a l lgemeinen Verkabe lung –  d ie  

vernetzte  Welt  –  zu beze ichnen,  gre i fen e inige ange lsächsi sche Autoren auf das ä l tere  

Wort  Connexi ty zurück.» (h t t p : / /www .on pu l son . de / l e x i k on /konnek t i v i t ae t / ;  abgerufen am 

20.6.2017).  

http://info.arte.tv/de/essen-die-neue-religion
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
http://www.onpulson.de/lexikon/konnektivitaet/
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In Kapi te l  4 wird auf  ausgewähl te übergeordnete und spez i f ische Megatrends im 

Bedürfnisfe ld Ernährung näher e ingegangen werden. Für d ie Auswahl re levanter 

Megatrends wird zunächst der Frage nachgegangen, welche Megatrends in ande-

ren Stud ien identi f iz iert  und diskut iert werden.  

3.2 T R E N D S T U D I E  O E C D  

Die Trendstud ie der Organisat ion für  wirtschaf t l iche Entwick lung und Zusammen-

arbeit OECD (2016) 39 im Auftrag der dänischen Agentur für  Wissenschaft ,  Techno-

logie und Innovat ion fasst d ie g loba len Megatrends der nächsten 10 bis  20 Jahre 

und darüber h inaus zu fünf  Clustern zusammen: Bevölkerungswachstum, Migra-

t ion und demographischer Wandel; Wasser, Energie, Nahrungsmitte l  und Kl ima; 

Geoökonomie und –pol i t ik; Dig ital is ierung und wirtschaft l icher Wande l;  Wohl-

stand, Gesundhe i t und Wissen.  

Bevölkerungswachstum,  M igrat ion und demograph ischer  W andel   

Die Wel tbevölkerung im 21. Jahrhundert wächst ,  insbesondere in Afr ika.  In den 

entwickel ten Ländern, zunehmend aber auch in den Schwel lenländern und in 

manchen Entwick lungsländern, ändert s ich d ie Altersstruktur a ls Folge der länge-

ren Lebenserwar tung und des Rückgangs der Anzahl K inder pro Frau. Über 80 -

Jähr ige werden im Jahr  2050 rund zehn Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. 

Mi t e iner Abnahme des Ante i ls  der erwerb stät igen Bevölkerung s tel l t  s ich in den 

betrof fenen und besonders den reicheren Ländern die Frage, wie der Lebensstan-

dard gehal ten werden kann. Inwieweit d ie internationale Migrat ion aus Ländern 

mit e iner jüngeren Bevölkerung dazu bei tragen könnte, d iese H erausforderung 

vorübergehend zu entschärfen, wird d iskutiert .  Andererseits könnten Techno lo-

gien, d ie d ie kognit iven und phys ischen Kapaz itäten unterstützen, ä lteren Perso-

nen er lauben, länger zu arbeiten, während Automat ion zu einer ger ingeren Ar-

beitsnachfrage führen könnte.  

 

Die g lobale Bevölkerung wird urbaner. In Entwick lungs ländern könnte das Chan-

cen eröf fnen, w ie besserer Zugang zu Basis infrastrukturen, z .B. B i ldung. Zu den 

unerwünschten Folgen zählt d ie «Vers lumung» von Städten mit negat iven Konse-

quenzen für d ie Gesundhei t und die Umwelt . In fortgeschr i ttenen Volkswirtschaf-

ten könnten Transport - und Bas is infrastrukturnetzwerke entstehen, d ie  «smarte» 

Städte hervorbr ingen, d ie mit den Ressourcen ef f iz ienter und nachhal t iger umge-

hen.  

  

                                                   
39 OECD (2016).  An OECD hor i zon scan of  megatrends and technology t rends in  the 

context  of  future research pol i cy.  
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W asser ,  Energie ,  Nahrungsmit te l  und Kl ima  

Eine wachsende Bevölkerung, verbunden mit w irtschaft l ichem Wachstum, ver-

stärkt den Druck auf  d ie  natür l ichen Ressourcen. Wassernot in v ie len Weltgegen-

den und Ernährungsunsicherhe it in armen Regionen bestehen wei ter. Der Ener-

gieverbrauch s te ig t wei ter  an und heizt den Kl imawande l zusätz l ich an.  Das Aus-

mass und die Art des Kl imawande ls beeinf lussen die Wasserverfügbarkei t und d ie 

Ernährungssicherhe it . 40 Massnahmen wie d ie Reduktion des Kohlendiox id -Ausstos-

ses tref fen d ie Wirtschaft und die Gese l lschaft .  Technologischer Wandel  sp ie l t  

e ine zentrale Rol le .  

Geoökonomie und -pol i t ik  

Das geoökonomische Gravitat ionszentrum verschiebt s ich wei ter  nach Osten und 

Süden und neue Player gewinnen E inf luss. Dazu gehören Staaten  (z .B. Indien, 

China) und nichts taat l iche Akteure wie N ichtreg ierungsorganisat ionen, mul t inat i-

onale Unternehmen oder aufstrebende Grossstädte («Megac it ies»). Global is ierung 

ist e in Tre iber und ermögl icht d iese Kräf teverschiebungen. Sie wirkt ent lang von 

Güterf lüssen, Dienst le i s tungen, Invest i t ionen (Geldf lüsse), Menschen und Ideen. 

Global is ierung wird durch die wachsende Verbrei tung dig i ta ler  Techno logien be-

f lügel t .  A ls Gegenströmungen zur Globa l is ierung nennt d ie Stud ie geopol i t ische 

Instabi l i täten, kr ieger ische Ause inanderset zungen oder den Aufbau neuer Han-

delsbarr ieren.  

Digi ta l is i erung und wir tschaf t l icher  W andel  

Die Dig i ta l is ierung erfasst immer mehr Unternehmen. Produktdes ign, Verarbei-

tung und L ieferprozesse werden integr iert und e f f iz ienter . Anlagekosten und Kos-

ten für  Rechenle is tungen nehmen ab, während fre i  zugängl iche Entwick lungsprak-

t iken («open source») neue Generationen von Entwick lern hervorbr ingen. Die 

Mögl ichke iten, in neuen Märkten erfo lgreich zu sein, nehmen für bestehende Un-

ternehmen ebenso wie für  Neue insteige r , neue Organisat ionsformen und Einzel-

personen zu. Ger ingere Kosten für  Computer le is tung und künstl iche Inte l l igenz 

beschleunigen den Strukturwandel . Die OECD geht davon aus, dass d ie Hälf te der 

Arbeitss te l len in den nächsten 20 Jahren betrof fen sein könnt e. Die D ig i ta l is ie-

rung verändert nicht nur d ie Art, wie wir  arbe iten, sondern s ie gestal te t Vol ks-

wirtschaften grund legend um.  

Wohlstand,  Gesundhei t  und W issen  

Der g lobale Mi t te ls tand und seine Kaufkraft werden grösser. Das Wohls tandsge-

fäl le zwischen den Ländern nimmt weiter  zu, besonders innerha lb der sogenann-

ten Entwick lungsländer.  Auch in entwicke lten Ländern ste igt das Wohlstandsge-

fäl le , ebenso die Zahl jener, d ie e inem erhöhten Armutsr is iko ausgesetzt s ind.  

                                                   
40 Ernährungss i cherhei t  w i rd von der  OECD pr imär aus Produkt ionsperspe kt ive be-

trachtet .  Nicht  im Fokus s ind Phänomene wie  Korrupt ion in  armen Regionen und sub-

vent ion ierte  Landwi rtschaft  in  den sogenannt industr ia l i s ier ten Ländern,  d ie  d ie  Er-

nährungss i cherhei t  wesent l i ch bee inf lussen.   
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Die Strukturen von Fami l ien und Haushal ten in OECD-Ländern ändern s ich. Die 

Anzahl Einpersonenhaushalte und Haushalte von Paaren ohne Kinder nehmen zu. 

Zugang zu Bi ldung und das Er lernen versch iedener Fert igkei ten gehören zu den 

wichtigsten Schlüsse ln, um die Lebenschancen zu verbessern. Frauen s in d zuneh-

mend auf  a l len B i ldungsstufen vertreten. Dies hat spürbare Auswirkungen für den 

Arbeitsmarkt und das Famil ienleben. Die Internationa l is ierung der univers itären 

Ausbi ldung schrei te t voran. Ausbi ldung auf  a l len Stufen wird zunehmend dig ital i -

s iert .  E ine grosse Herausforderung ist laut Studie der g lobale «Gesundheitsgra-

ben»: Infekt ionskrankhe iten tref fen Entwick lungsländer überproport iona l und ihre 

Behandlung wird zusätz l ich durch Bakter ienres is tenzen erschwert. Ebenfal ls  er-

wartet w ird, dass n icht -übertragbare und neurologische Erkrankungen (z.B. Dia-

betes, Krebs, Demenz) mit dem demographischen Wandel und der Verbreitung 

westl icher Essgewohnhe iten überproport ional zunehmen.  

 

Die Stud ie im Auftrag der OECD macht keine normat iven Aussagen, wie d iese Me-

gatrends durch die Forschung aufgenommen werden sol l ten. Sie w i l l  der Leser in 

und dem Leser mit te ls Fragen Denkanstösse geben («food for  thought»): Wie w ir-

ken s ich be ispie lswe ise veränderte Famil ien - und Haushaltss trukturen mit mehr 

al le inerz iehenden El tern, mehr E inpersonenhaushalten, mehr Patchworkfami l ien, 

mehr al le in lebenden ä lteren Personen und mehr  Famil ien mit Migrat ionshinter-

grund auf  d ie Ernährung, d ie Gesundhe i t und das Wohnen aus? Wie wird  s ich auf  

d ie Ernährung auswirken, dass immer mehr Frauen e ine  höhere Ausbi ldung ab-

schl iessen, auf  dem Arbeitsmarkt s ind und die Wirtscha f t und die Pol i t ik  mitge-

sta lten?  

3 . 3  M E G A T R E N D S  A U S  W E I T E R E N  P E R S P E K T I V E N  

Trendanalysen s ind wei t  verbreitet , in der öf fentl ichen Forschung ebenso wie in 

der Pr ivatwirtschaf t.  Im vor l i egenden Pap ier  wurden berücksicht igt: e ine schwei-

zer ische öf fentl iche Forschungsinst i tut ion (Wor ld Food System Center ETH) und 

drei  pr ivate Unternehmen in den Bereichen Zukunftsforschung und Beratung 

(Frost & Sul l ivan, Zukunfts inst i tut) sowie Ernährung (Ne st lé Deutschland). Die 

Megatrends werden knapp sk izz ier t bzw. aufgel istet , dabei interess ieren Gemein-

samkei ten und Untersch iede.   

3.3 .1  World  Food System Center  

In e iner Studie im Auftrag des Bundesamtes für  Landwirtschaft unterscheidet das 

Wor ld Food System Center (WSFC) zwischen g lobalen Schlüsse ltrends (key 

trends) und Systembedingungen (system boundary condit ions), d ie a ls Restr ikt io-

nen wirken. 41  

                                                   
41 Vgl .  Last  et  a l .  (2015).  Fores ight  Study:  Research for  a Susta inable  Swiss Food 

System. ETH Zur i ch.   



Globale  Meta -  und Megat rends  

 

N O V A N I M A L  

I n n o v a t i o n s  f o r  a  f u t u r e - o r i e n t e d  c o n s u m p t i o n  a n d  a n i m a l  p r o d u c t i o n  

 23   23   23  

Die Stud ie fokussier t auf  Trends und Restr ikt ionen mit Relevanz für  d ie Ernäh-

rungssysteme. Z ie l  d ieser Studie war es , den Forschungsbedarf  für  e in nachhalt i-

ges Schweizer Ernährungssystem zu ermit te ln.  

Das WSFC ident i f iz ier t zehn globa le Key Trends in drei  Bere ichen. In der fo lgen-

den Lis te s ind d ie jen igen Themen und Trends, d ie auch in der OECD Trendstudie 

vorkommen, hervorgehoben: 

 

  Demographische Veränderungen : Bevölkerungswachstum; Migration; 

Alterung; Urbanisierung  

  Globale Nachfrage nach Nahrungsmitte ln : Wirtschaftswachstum; Ver-

änderung des Pro Kopf Verbrauchs; Veränderung der Ernährungsge-

wohnheiten (dietary changes)  

  Globales Angebot von Nahrungsmitte ln : Landwir tschaft l iche Produktion; 

Verarbeitung, Distr ibution und Hande l; Nahrungsmitte labfä l le und –ver-

luste  

Bei den Systembed ingungen wird untersch ieden zwischen  

 

  Umweltrestr ik t ionen: Kl imawandel; Nährstof fe; Wasser; Land/Boden; 

Pf lanzen- und T iergesundhei t; B iodivers i tät und Ökosystemleistungen  

  Sozia len Restr ikt ionen: gemeint s ind z .B. demographische Veränderun-

gen  und veränderte Ernährungsgewohnhe iten  

  Pol i t ischen Restr ikt ionen: Internationa le Handelspol i t iken; Umwelt - und 

Kl imapo l i t iken; Agrar tre ibstof fe und –pol i t iken; Governance; Sozia l - und 

Entwick lungspol i t iken; Wissen, Technologie und Innovation  (Grüne 

Wirtschaf t)  

  Wirtschaf t l ichen Restr ik t ionen : Globa le Märkte; Hande l; Preise; Dünger-

nachfrage und –preise; Marktkonzentrat ionen; Investit ionen  

A ls hauptsächl iches Ergebnis identi f iz iert d ie WSFC -Stud ie v ier  Forschungsfelder: 

1. Ef f iz iente Nutzung natür l icher Ressourcen (Land, Boden, Wasser , Nährstof fe, 

Biodivers i tät); 2. Entwick lung kohärenter pol i t ischer Rahmenbeding ungen (Agrar-

pol i t ik  und wei tere Pol i t iken); 3. Nachhalt ige Ernährung; 4. Bereichs - und sekto-

ren-übergre i fende Fragestel lungen ent lang und zwischen den Nahrungsmitte l -Ver-

sorgungsketten.   

 

Die Perspekt iven von OECD und WSFC weisen Ähnl ichke iten auf . Be ide S tud ien 

haben den zukünft igen Forschungsbedarf  im Auge, beide Organisat ionen s ind öf-

fent l ich f inanzier t.  Während das WSFC auf  d ie Ernährung fokuss iert ,  geht der Ho-

r izont der OECD al lerd ings über d ie Ernährung h inaus .  
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3.3.2 Frost  & Sul l ivan  

Das internat iona le pr ivate Forschungs - und Beratungsunternehmen Frost  & Sul-

l ivan ident i f i z ier t in seiner Trendstudie 2025 42 zwölf  g lobale Megatrends.In der 

fo lgenden L is te s ind d iejenigen Themen und Trends, d ie auch in der OECD Trend - 

oder der WSFC Studie vorkommen, hervorgehob en: 

 

  Bricks and Cl icks  

  Connectivity  and Convergence 

  Economy: Beyond BRIC: The Next Game Changers  

  Future Infrastructure  Development  

  Future of  Energy  

  Future of  Mobil ity  

  Health ,  Wel lness and Wel l  Be ing  

  Innovating  to Zero 

  New Business Mode ls: Value for  Many  

  Smart is  the New Green  

  Social  Trends 43: Gen Y, Middle Bulge, Sheconomy, Geosocial isat ion  

  Urbanization  –  C ity as a Customer  

Im Untersch ied zu OECD und WSFC fäl l t  auf , dass s ich d ie Trends stärker an der 

wirtschaft l ichen Sphäre or ient ieren. Die KonsumentInnen u nd die Chancen für 

Unternehmen stehen im Vordergrund.  

  

                                                   
42 Grundlage i s t  d ie  Studie  von Sarwant S ingh (2012).  New Mega Trends:  Impl i cat ions 

for  our  Future L ives.  Pa lgrave Macmi l lan.  Es werden die  Or ig ina lbeze ichnungen in 

engl i scher Sprache verwendet.  D ie  Megatrends s ind in  a lphabet i sche Reihenfo lge auf-

geführt .  

43  Bedeutung der  Abkürzungen:  

  Gen Y beze ichnet  d ie  sogenannte Generat ion Mi l l en ium, d ie  zwischen 1981 und 

1997 geboren wurde.   

  Middle  bu lge:  Global  verbre i tete  Gewichtszunahme im mi t t leren Al ter  («middle  

age fat ten ing») (vgl .  bei spie l sweise h t t p : / /www.ex p re ss . co .uk / l i f e -

s t y l e / d i e t s /469875/How - t o - f i g h t -m i dd l e - age - f l ab;  abgerufen am 20.6.2017).  

  Sheconomy i s t  e ine Wortneuschöpfung im Engl i schen und steht  für  d ie  wach-

sende Bedeutung von Frauen in Wi r tschaft  und Gese l l schaft .   

  Auch Geosoc ia l i sat ion i s t  e ine engl ische Wortneuschöpfung und beze ichnet  die  

g lobale  Vernetzung von verortbaren Menschen und Diensten i n immer neuen 

und schne l l  wachsenden Netzwerken und Gemeinschaften (Singh 2012: 81).   

http://www.express.co.uk/life-style/diets/469875/How-to-fight-middle-age-flab
http://www.express.co.uk/life-style/diets/469875/How-to-fight-middle-age-flab
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3.3.3 Zukunf ts ins t i tu t  

Das deutsche pr ivate «Zukunf ts inst i tut» betrachtet Megatrends aus einer europä-

ischen und damit auch schweizer ischen Perspekt ive. Def inier t werden zwölf  Me-

gatrends und Dutzende weitere  Trends. 44  

In der fo lgenden Lis te s ind ebenfal ls  d ie jen igen Themen und Trends hervorgeho-

ben, d ie be i der OECD, dem WSFC oder Frost & Sul l ivan vorkommen:  

 

 Gender  Shif t   

  Gesundheit   

  Globalisierung  

  Individualisierung  

  Konnektivität  

  Mobil ität  

  Neo-Ökologie   

  New Work   

  Sicherhei t  

  Silver Society  

  Urbanisierung  

  Wissenskultur   

Neu is t das Thema «S icherhe it». Es w iederspiegelt mögl icherweise, dass in Eu-

ropa Sicherhe it in a l len Sphären e inen hohen Stel lenwert hat. Dies zeig t s ich 

nicht zu letzt in der s icherhei tsor ient ierten Gesetzgebung, d ie wirtschaf t l iches 

Hande ln s tärker e inschränkt a ls beispie lsweise d ie Gesetzgebung in den USA mit 

ihrer R is ikokul tur (Be isp ie l  aus dem Bereich Ernährung is t der Umgang mit B io-

technolog ie) . Die Megatrends werden wie bei Frost & Su l l ivan häuf iger in e iner 

auf  Chancen ausger ichteten Sprache beschr ieben.  

 

  

                                                   
44 Vgl .  Zukunfts inst i tut  (2015).  D ie  Megatrend Dokumentat ion.  Die  12 Mega -  und zahl -

re i che wei tere  Trends s ind in  e iner  Megatrend Map  zusammengeste l l t  ( h t t ps : / /www. zu -

kun f t s i n s t i t u t . de /a r t i k e l / d i e -mega t rend -m ap/;  abgerufen am 29.11.2017).  Es werden die  Ori -

g ina lbezeichnungen,  te i l s in  engl i scher Sprache,  verwendet.  D ie  Megatrends s ind in  

a lphabet i sche Reihenfo lge aufgeführt .  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-megatrend-map/
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-megatrend-map/
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3.3.4 Nest lé  Deutschland  

Nest lé is t e ines der grössten internat iona len Unternehmen im Ernährungssektor. 

Das Zukunf tsforum Nest lé Deutschland hat 2014 eine repräsentat ive Umfrage zur 

zukünft igen Ernährung in Deutschland im Jahr 2030 durchgeführt. 45 In d ieser Stu-

die geht es weniger um globale Megatrends a ls um nat iona le Sozio - und Konsum-

trends. Grund lage is t e ine Befragung von 1 '029 deutschsprachigen Erwachsenen, 

d ie repräsentat iv is t in Bezug auf  Geschlecht, A lter , Region, Haushal tsgrösse, Fa-

mil ienstand und Bi ldung. Die Studie identi f iz iert  zehn grösste Trends und Verän-

derungen. In der Lis te (Reihenfo lge gemäss Studie) s ind wiederum Begr i f fe her-

vorgehoben, d ie in den vorher besprochenen Stud ien vorkommen:  

 

 Die Zukunft darf  kommen: 80 Prozent s ind der Zukunf t gegenüber aufge-

schlossen.  

  Algen und Insekten als Protein l ieferanten? Ja, aber l ieber zu Burger ver-

arbeitet .  

  In den Haushalten  werden die Küchen k le iner , gemeinsames Essen ble ibt 

bel iebt.  

  Die wahrsche inl ichste Zukunf t schont d ie Ressourcen  e iner wertor ientier-

ten Gese l lschaf t.   

  Die Menschen haben Angst vor e iner Leis tungsgesel lschaf t und davor zu 

vereinsamen.  

  Essen wird e ine Frage der Weltanschauung und des Sozialprest iges .  

  Die Zukunft wird  vermehrt von gut gebi ldeten Frauen  mitgestal te t.  

  2030 ist das Essen personalisiert  und individuell  –  neue Technologien  

machen es mögl ich.  

  Einkaufen tut man online  oder in Food-Communit ies , im Laden lässt man 

s ich insp ir ieren und beraten.  

  Der Leistungsdruck fördert d ie Selbstopt imierung.  

 

Im Untersch ied zu den Stud ien von OECD, WSFC, Zukunf ts inst i tut und Frost & 

Sul l ivan fokussier t d ie Nestlé Stud ie nahe l iegenderweise stärker auf  d ie  Ernäh-

rung. Vermit te lt  wird e ine Wel t der Chancen im Bereich Ernährung. Die  Zukunf t 

der Ernährung wird posi t iv  dargeste l l t  bzw. d ie Erwartungen der Befragten er-

scheinen zukunftsoptimist isch. Es tauchen neue Themen und Begr i f fe auf , bei-

spie lswe ise «wertor ientierte Gesel lschaft», «Weltanschauung», «Inspirat ion» und 

«Selbstoptimierung». Gle ichzei t ig kommen Wörter vor, d ie auch auf  e ine zu-

kunftsskeptische E inste l lung hinweisen, beisp ie lsweise «Angst», «Le is tungsge-

sel lschaf t», «vereinsamen», «Sozialprest ige» und «Le istungsdruck».  

                                                   
45 Nest lé  Deutschland (2016).  Nest lé  Zukunftsstudie «Wie i s(s) t  Deutsch land 2030?» 

(h t t p : / /www .nes t l e .d e /unse re - engagemen t s /ne s t l e - s t ud i e -2016;  abgerufen am 17 .6.2017).  

http://www.nestle.de/unsere-engagements/nestle-studie-2016
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3.4 Z W I S C H E N F A Z I T  

Einige g lobale Megatrends werden von al le n berücksicht igen Organisat ionen und 

Unternehmen –  OECD, Wor ld Food System Center, Zukunfts inst i tut , Frost & Sul-

l ivan und Nest lé Deutschland –  expl iz i t  oder impl iz i t  aufgegr i f fen. Dazu zählen 

der demographische Wandel , Gender, Urbanis ierung, natür l iche Res sourcen und 

Umwelt , Infrastrukturen, neue Technolog ien (v.a. Dig ital is ierung, Konnektiv i tät), 

neue P layer und Gesundhei t.  G le ichzei t ig fa l len auch deut l iche Untersch iede auf :  

 

-  Die öf fentl ich f inanzier ten und auf  d ie Erkennung von Forschungsbedarf  

ausger ich teten Organisat ionen OECD und WSFC pf legen eher e ine prob-

lemorientierte  und oftmals auch abstrakte Sprache. Sie ident i f i z ieren 

v ie le Schwier igke iten und Herausforderungen für Gesel lschaf t,  Wirtschaf t 

und Po l i t ik  und diagnost iz ieren einen hohen Forschungsbe darf .  Beisp ie le 

für  entsprechende Themen und Begr i f fe s ind: Al terung, bedrohter Lebens-

standard, Armutsr is iko, wachsendes Wohlstandgefäl le, geopol i t ische In-

stab i l i täten, Kr iege, Krankhe iten, Kl imawande l, Ressourcenknapphei t,  

Wassernot, Ernährungsunsicherhe i t ,  Nahrungsmitte labfä l le und –ver luste.  

 

-  Frost & Sul l ivan, das Zukunfts inst i tut und Nest lé Deutschland or ient ieren 

s ich inha lt l ich s tärker an wirtschaf t l ichen Entwick lungen, an KonsumentIn-

nen und Unternehmen und deren Bedüfn isse. S ie verwenden eher e ine lö-

sungsorientierte  und optimis t ische Sprache, d ie nicht zuletzt Marktchan-

cen s ichtbar macht. Be ispie le für  Themen und Begr i f fe s ind: S i lver Soci -

ety, Gender Shif t ,  Geosocia l isat ion, Wissenskul tur , New Work, New Bus i-

ness Models: Va lue for  Many, Share Economy,  Smart is  the New Green,  

Neo-Ökologie , Innovat ing to Zero, Future of  Energy / Mobi l i ty / Infra-

structure, Konnekt iv i tät , Gesundhe it ,  Wel lness and Wel l  Be ing, Werte.  
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4 M E G A T R E N D S  I M  B E D Ü R F N I S F E L D  

E R N Ä H R U N G  M I T  F O K U S  S C H W E I Z  

Ausgehend von den Trendanalysen und eigenen Über legungen wurden für d ie pro-

jekt interne Diskussion dreizehn Megatrends  ausgewähl t ,  d ie für  das Bedürfnis-

fe ld Ernährung bzw. d ie Forschungsfragen im Projekt NOVANIMAL besonders re le-

vant erscheinen (Tabel le 1). Die Reihenfo lge der Megatrends ist alphabetisch und 

stel l t  keine Pr ior is ierung dar. Wir  gehen davon aus, dass d iese Megatrends mite i -

nander verknüpf t und in ihrer Bedeutung vergle ichbar s ind.  

 

T a be l le  1 :  Ü b er s ic h t  ü ber  r e le va n t e  M e ga t r e n d s  u n d  i hr e  W i r k u n g sr ic h t u n g  b z g l .  P r o  K o p f - K o n -

s um  u n d  R e s s o ur c e n e f f i z i e n z  

Megatrend  Zie lvar iablen  

Pro Kopf-Konsum 

tie r i sche  Nah-

rungsmitte l   

(Hypothese)  

Ressourcenef f i z ienz   

Produktion,  Verarbei-

tung und Zubere i tun g  

(Hypothese)  

Gender  sh i f t      (?)  

Gesundhe i t      (? )  

G loba le  Knapphe i t  na tür l .  Ressou rcen      

G loba l i s ie rung  ?    

Ind iv idua l i s ie rung  ?  ?  

Konnekt iv i tä t  &  D ig i t a l i s ie rung  ?  ?  

Mob i l i t ä t  ?  ?  

Neo-Öko log ie  &  Smart  New Green      

New Work  ?  ?  

S icherhe i t    (?)    (?)  

S i l ve r  Soc ie t y  &  M i l l enn ia l s      (?)  

Urban is ie rung      

W issensku l tur      (? )  

Qu e l l e :  E i g e ne  D a rs t e l l u n g  u n d  W i rk un gs a bs ch ä t zu n g .   

E r l ä u t e r un g :  R es so u rc e n e f f i z i e n z  w i r d  d e f i n i e r t  a l s  d a s  V e r h ä l t n i s  v o n  Na h r un g sm i t t e l o u t p u t  zu  R es -

so u rc e n i n p u t .  L es e b e i s p i e l   :  d i e  R e ss o u rc e ne f f i z i e n z  ve r b es s e r t  s i ch ,  « we n n  d e r  N a h r u n gsm i t -

t e l o u tp u t  b e i  g l e i c h b l e i b e nd e m  R es so u r ce n i n p u t  zu n im m t »  o de r  « d e r  N ah r u ng sm i t t e l o u t p u t  t r o t z  s i n -

k en d em  Re ss o u rc e n i n pu t  g l e i ch b l e i b t » .   
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Die Zie lvar iab len in NOVANIMAL s ind der P ro Kopf-Konsum t ier ischer  Nahrungs-

mit te l  (kg F le isch pro Kopf) und die Ressourcenef f iz ienz in Produktion, Verarbei-

tung und Zuberei tung (kg Nahrungsmitte l  pro z.B. e ine Hektare Land). Die Be-

deutung der Megatrends für  das Bedürfnisfe ld Ernährung und die hypo thetischen 

Wirkungen der Megatrends auf  d ie Zie lvar iablen werden nachfo lgend sk izz iert .  

S ie ste l len d ie Einschätzung der AutorInnen  dar.  

Gender  Shi f t   

Unter Gender Shif t  verstehen wir  Versch iebungen in der gesel lschaft l ichen Ste l-

lung (Pos i t ionen, Aufgaben,  E inf luss in öf fent l ichen und pr ivaten Sphären) von 

Frauen und Männern. Ein Ergebnis des Gender Shif ts is t,  dass der Antei l  an 

Frauen in Pos it ionen mit  Entsche idungskompetenz wächst. Auf  der Bas is der An-

nahme, dass Frauen tendenzie l l  stärker für  Umwelt , Er nährung und Gesundhe it 

sowie al lgemein eth ische Aspekte sensib i l is iert s ind, könnte d ies entsprechende 

Entsche idungen bee inf lussen. Und zwar in R ichtung einer Senkung des Pro Kopf -

Konsums t ier ischer Nahrungsmitte l .  Einen empir ischen Be leg für  e in unterschi ed-

l iches Ernährungsverhal ten von Frauen und Männern beim Konsum von F le isch 

l iefer t d ie erste nat ionale Ernährungserhebung menuCH ( Abbi ldung 3).  

 

 

Ab b i l d u n g  3 :  F l e i sc h k o n s um  i n  der  S c h we iz  n a ch  A l t e r  u n d  G e s ch l e c ht  i n  k g / J a hr  ( 2 0 14 / 15 )  

Qu e l l e  Da t e n :  m e n uC H 2 0 14 / 2 0 15  (B LV  2 0 1 7 ) ;  e i g e n e  Um r e ch n u ng  au f  J a h r e sk o ns um .  
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Frauen konsumieren im Durchschni t t 30 kg F le isch pro Jahr , Männer 51 kg. Die 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen in al len Al te rsgruppen, wer-

den jedoch mit zunehmendem Al ter  k le iner. Besonders gross s ind d ie Unter-

schiede in der jüngsten Altersgruppe (18 bis 34 Jahre): Während junge Frauen im 

Durchschni t t 30 kg F le isch pro Jahr konsumieren, essen junge Männer mit 64 kg 

mehr als doppel t so v ie l .  Auch be im Antei l  an Vegetar ier innen ( ink l .  Veganer ) be-

stehen s ignif ikante Unterschiede: 6,5 Prozent der Frauen und 2,5 Prozent der 

Männer ernähren s ich vegetar isch oder vegan.  

 

Ein «Gender Shif t» könnte in Pol i t ik  und Gesel lschaft g le ichze i t i g zu einer grös-

seren Skepsis gegenüber gewissen techno logischen Entwick lungen bei tragen (z.B. 

Bio- und Gentechnolog ie). Ebenso könnte es zur Folge haben, dass T ierschutzas-

pekte stärker gewichtet werden, was in R ichtung einer verminderten Ressour-

cenef f iz ienz wirken könnte (z .B. Verbrauch Boden, Tre ibhausgasemiss ionen).  

Gesundhei t  

Eine «gesunde» Ernährung ist den meis ten Menschen wichtig , und dieses Bedürf-

nis w ird von den Akteuren in den Nahrungsmitte l -Versorgungsketten auf  v ie l fä l -

t ige Weise aufgenommen. E ine  gesunde Ernährung zu fördern, wird in manchen 

Ländern als s taat l i che Aufgabe verstanden. In v ie len Ländern wird d ie Bevölke-

rung dazu angehalten, aus gesundhei t l ichen Gründen massvo l l  F le isch zu konsu-

mieren. So auch in der Schweiz .  

 

Andererseits könnte e ine vermehrte Gewichtung von gesundhe it l ichen Aspekten 

zu einer verminder ten Ressourcenef f iz ienz führen, z .B. durch eine verschärf te 

Regul ierung von Pf lanzenschutz- und T ierarzneimit te ln.  

Globale Verknappung natür l icher  Ressourcen  

Zentra le natür l iche Ressour cen wie Wasser, Boden, ackerbaul ich nutzbare F lä-

chen, Biod ivers ität , foss i le Energieträger oder Phosphor, e in essenzie l le r  Nähr-

stof f  und Dünger , werden knapp. Die Knapphe it ist of t nicht in den Preisen s icht-

bar, u.a. we i l  natür l iche Ressourcen staat l i ch ve rbi l l ig t werden 46 und gle ichze it ig 

negat ive externe Ef fekte von Produktion und Konsum nicht in d ie Preise  interna l i-

s iert s ind. Dies führ t zu v ie l fä lt igen und komplexen Preisverzerrungen auch im 

Bereich Ernährung. T ier ische Nahrungsmitte l  s ind deshalb re lat i v zu pf lanz l ichen 

eher zu «b i l l ig». Mi t der zunehmenden Verknappung is t zu erwarten, dass d ie na-

tür l ichen Ressourcen und in der Folge auch d ie produzierten Nahrungsmitte l  teu-

rer werden. Aus ökonomischer Perspektive werden damit stärkere Anreize ge-

setzt, den Ressourcene insatz zu optimieren bzw. zu senken. Ste igen in der Folge 

auch d ie Pre ise für  t ier ische Nahrungsmitte l ,  so wirkt d ie g loba le Ressourcenver-

knappung in Richtung Senkung des Pro Kopf -Konsums.  

  

                                                   
46 Minsch (2001),  Minsch (2012).  
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Global is ierung  

Wirtschaf t,  Po l i t ik  und Gesel lschaf t s ind zunehmend internat ional verf lochten. Die 

Schweiz is t als k le ine und an Ressourcen arme Volkswirtschaf t besonders auf  den 

Austausch mit anderen Ländern angewiesen. Gemessen am Indikator «Öffnungs-

grad» hat s ich d ie internationale wirtschaf t l iche Verf lec htung der Schweiz se it 

1980 mehr als verdoppelt . 47 Die Schweiz ist damit  im internat ionalen Vergle ich 

eine «sehr of fene» Volkswirtschaft . 48 Auch die Versorgungsketten für  Nahrungs-

mit te l  s ind trotz Agrarschutz zunehmend global .  Die Nahrungsmitte lprodukt ion is t 

durch eine fortschre itende Arbeitste i lung, Spez ial is ierung und Unternehmenskon-

zentrat ion geprägt. Diese Entwick lung provoziert starke, ebenfa l ls  g loba le Gegen-

trends. Dazu gehör t beispie lswe ise d ie w irtschaft l iche Nachfrage nach nat iona len 

und regionalen Produkten sowie der bereits erwähnte Konsumpatr iot ismus. Auf  

pol i t ischer Ebene wird der Ruf  nach der Bevorzugung und dem Schutz der inländ i-

schen Wirtschaf t lauter.  Die v ie l fä lt igen komplexen Wirkungen der Global is ierung 

verunmögl ichen es, e ine eindeut ige W irkungsr ichtung auf  den Pro Kopf -Konsum 

zu erkennen. Die Globa l is ierung is t mit zunehmender Arbeits te i lung und Spezia l i -

s ierung verbunden, was tendenz ie l l  d ie Ressourcenef f iz ienz erhöht. G le ichze it ig 

kann die Globa l is ierung zu mehr w irtschaft l ichem Wohls tan d und e inem Rückgang 

der Armut beitragen und damit zu e iner ste igenden Nachfrage nach t ier ischen 

Nahrungsmitte ln.  

Indiv idual is ierung  

Im Bereich Ernährung werden keine Kompromisse gemacht. Jede/r  iss t dann das, 

was ihr / ihm aus welchen Gründen auch immer (Genuss, Gesundhe i t,  e th ische 

Über legungen etc .) gut und r icht ig ersche int. D ie KonsumentInnen in den wohlha-

benden Ländern erwar ten eine zu ihren Präferenzen passende Angebotsv ie l fa l t.  

Die Vie l fa l t  des Angebots wird gross b le iben bzw. zunehmen. Dazu gehören der 

Ausbau von Dienst le is tungen rund um die Er nährung, von Onl ine E inkauf  mit 

Haus l ieferung über d ie weitere Zunahme der Vie l fa l t  an Ausser -Haus-Verpf le-

gungsmögl ichkei ten b is zur personal is ierten Nahrungsmitte lproduktion. A pr ior i  

lassen s ich keine eindeut igen Wirkungsr ichtungen bzg l .  der Zie lvar iab len erken-

nen.  

  

                                                   
47 Der Indikator  «Öffnungsgrad» wi rd berechnet,  indem die  Summe a l ler  Importe  und 

Exporte  durch das zwei fache Brutto in landprodukt  d iv id iert  werden (Credi t  Suisse 

2016: 17).  Im Jahr 1980 betrug der  Öffnungsgrad 25 Pr ozent,  2012 waren es 50 Pro-

zent .   

48 Credi t  Suisse 2016: 17.  
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Konnekt iv i tä t  & Digi ta l is i erung  

Mit dem Begr i f f  Konnekt iv i tät wird d ie «Organisat ion der Menschhei t in Netzwer-

ken» beschr ieben. 49 Moderne Kommunikat ionsmögl ichkei ten beschleunigen die 

Verbreitung von Informationen und Daten auch im Bereich Ernährung und Ge-

sundhei t in sozialen Netzwerken und über d iese hinaus. Konnektiv ität is t eng mit  

dem Megatrend Dig i ta l is ierung  verknüpft .   

 

Die im 20. Jahrhunder t e insetzende Computer is ierung wird auch a ls dr i t te  Indust-

r ie l le Revolut ion («Digi tale Revolut ion»; Industr ie 3.0) beze ichnet. Das Informa-

tionsze ital ter  hat angefangen und die «d ig i ta le Transformation» 50 von Wirtschaf t 

und Gese l lschaf t is t in vol lem Gange (Industr ie 4.0). Die technische Entwick lung 

erhöht d ie Datensammlungs- und Datenverarbei tungskapazi täten und führt zu e i-

ner wachsenden Fül le von neuen Produkten und Diensten, verbunden mit neuen 

Business- und Kooperat ionsmodel len. Die Dig i ta l is ierung gi l t  a ls zentra le  tre i-

bende Kraft für  Innovationen. 51 Die v ie len mögl ichen Entwick lungen bzw. das un-

s ichere und Nicht-Wissen er lauben es n icht , e ine eindeut ige Wirkungsr ichtung 

bzgl.  Pro-Kopf-Konsum und Ressourcenef f iz ienz zu postu l ieren.  

Mobi l i tät  

Die Mobi l i tät n immt global stet ig zu. Vor dem Hintergrund s teigen der Kaufkraft 

und oft subvent ion ierten Preisen ste igen Anzahl  und Vie l fa l t  an Angeboten. Die 

hohe Mobi l i tät fördert n icht zuletzt d ie Entwick lung und Verbrei tung global is ier ter  

Menüangebote und Ernährungsgewohnhei ten (von Pizza b is Sushi) . Auch hier  

lässt s ich aufgrund der v ie len mögl ichen Entwick lungen keine eindeutige Wir-

kungsr ichtung bzg l.  der Zie lvar iab len erkenne n.  

Neo-Ökologie & Smart  New Green  

Ökologische Aspekte werden in Technologieentwick lung und Produktdes ign zuneh-

mend selbstverständl ich. Dies d rückt s ich auch in der Ernährung aus, beispie ls-

weise im wachsenden Angebot an Nahrungsmitte ln , d ie a ls umwelt- und k l ima-

schonend angepr iesen werden . Wir  gehen davon aus, dass s ich d ie entsprechen-

den Entwick lungen günstig auf  d ie Zie lvar iablen auswirken.  

  

                                                   
49 Que l le:  Horx Zukunfts inst i tut  GmbH ( h t t ps : / /w ww. zu kun f t s i n s t i t u t . de /do ss i e r /mega t ren d -

konnek t i v i t ae t / ;  abgerufen  am 31.10.2017).  

50 Que l le:  economiesuisse News.  11.3.2016.  Chancen der  D ig i tal i s ierung nutzen 

(h t t p : / /www .ec on om i e su i s se . c h /de /a r t i k e l / chancen -de r - d i g i t a l i s i e rung -nu t zen;  abgerufen am 

31.10.2017).  

51 Que l le:  d igi ta l .swiss  –  D ig i ta le  Innovat ion in  der  Schweiz ( h t t p : / / sn i p . l y / subs c r i be - e c o -

news l e t t e r /#h t t p : / / d i g i t a l . i c t sw i t ze r l and . ch / ;  abgerufen am 31.10.2017)  

https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-konnektivitaet/
http://www.economiesuisse.ch/de/artikel/chancen-der-digitalisierung-nutzen
http://snip.ly/subscribe-eco-newsletter/#http://digital.ictswitzerland.ch/
http://snip.ly/subscribe-eco-newsletter/#http://digital.ictswitzerland.ch/
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New W ork 

Die Arbeitswe lt ist besonders durch eine Indiv idua l is ierung, Spez ia l i s ierung und 

F lex ib i l is ierung der Arbeiten und Arbeitsverhäl tn isse geprägt. Tät igke iten und 

ganze Berufe verschwinden, neue ents tehen; Jahresarbei tsze itmodel le und Home 

Off ice werden zur Normal i tät; d ie Erwerbsquote ste ig t,  Te i lze iterwerbsarbeit wird 

von der Ausnahme zum Normalfa l l ;  versch iedene unse lbständ ige und se lbständ ige 

Tät igkei ten werden kombin iert; Zusammenarbei t er fo lgt immer häuf iger  g lobal .  

Dies beeinf lusst auch d ie Ernährungsgewohnhei ten.  Zahl  und Qual i tät von Zwi-

schenverpf legungen und  Hauptmahlzei ten verändern s ich und Mahlze iten werden 

vermehrt auswärts  e ingenommen. Die Wirkung auf  d ie Zie lvar iab len ist  unklar .  

Sicherhei t  

Das al lgemeine Bedürfn is nach S icherhei t führ t  zu einer verstärkten Nachfrage 

nach Informationen über Herkunft und Inhal tsstof fe von Nahrungsmitte ln (Trans-

parenz und Rückverfo lgbarkeit in der Lieferkette). Da t ier ische Nahrungsmitte l  

tendenz ie l l  mit grösseren, z .B. bakter io logischen Ris iken, verbunden  s ind als 

pf lanzl iche, könnte das Bedürfnis nach mehr Sicherhe it mit e iner verminderten 

Nachfrage nach t ier ischen Nahrungsmitte ln e inhergehen. G le ichzei t ig führt das 

erhöhte S icherhei tsbedürfnis zu e iner erhöhten Regul ierung und zu verstärkten 

Kontro l len von Produkt ions-, Verarbeitungs - und Zubereitungsprozessen, was der 

Ressourcenef f iz ienz wiederum entgegenwirkt .  

Si lver  Socie t y & M i l lennials  

Die Veränderung der Alterspyramide, d ie wachsende Anzahl äl terer Menschen, 

verändern die Ernährungsmuster . Mit zunehmendem Alter  essen d ie Menschen 

tendenz ie l l  weniger und gesundhe i t l iche Über legungen gewinnen an Bedeutun g. 

In der Schweiz etwa g ibt d ie erste nationa le Ernährungserhebung Hinweise dafür, 

dass bei Männern der F le ischkonsum mit zunehmendem Al ter  deut l ich zu rückgeht 

(Abbi ldung 3). V.a. in den wohlhabenderen Ländern s ind d ie äl teren Menschen 

aktiv und kaufkräft ig und ste l len (auch) für  d ie Ernährungs - und Landwirtschaf t 

neue Kundensegmente dar («Golden Agers»).  

 

Eine wicht ige Gruppe von KonsumentInnen, d ie d ie aktuel len Trends prägen, s ind 

d ie sogenannten Millennials ,  d ie zwischen 1980 und 1999 geboren wurden. Die 

Mi l lennials ge lten a ls erste Generat ion der Dig i tal  Nat ives, d ie mit Computer und 

Internet aufgewachsen s ind. Sie gel ten aber auch als interess ierter  an Gesund-

hei t und Nachhal t igke it ,  gerade im Bereich Ernährung. 52 Beispie lsweise essen in 

den USA die Mi l lennials häuf iger kein oder wenig F le isch .  

                                                   
52 A lvarez et  a l .  (2016).  
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Die aus gesundhe i t l ichen oder anderen Gründen di f ferenzier ten Ernährungsbe-

dürfnisse w irken tendenzie l l  in R ichtung einer ger ingeren Ressourcenef f iz ienz, da 

d i f ferenzierte Produkt- und Produktionsl in ien gefahren werden müssen,  was d ie 

Ausnutzung von Economies of  Scale erschwert. Dieser Nachte i l  wird im Zuge der 

Urbanis ierung aber wieder  re lat iv ier t.   

Urbanisierung  

Im urbanen Umfe ld is t das Angebot im Bere ich Ernährung äusserst v ie l fä lt ig. Es 

g ibt N ischenmärkte und -angebote für  Mikrotrends, wie z .B. e ine vegane oder 

e ine g luten- oder laktosefre ie Ernährung. Die Menschen verpf legen s ich h äuf iger 

auswärts. Die höhere Bevölkerungsdichte is t tendenzie l l  mi t e iner grösseren Res-

sourcenef f iz ienz verbunden, da Economies of  Scale e infacher zu rea l is ieren s ind. 

Die Wirkung auf  d ie Z ie lvar iablen ist p r inz ip ie l l  im gewünschten Sinn.  

Wissenskul tur  

«Wissen» über Ernährung und Gesundhe it wächst und erreicht d ie brei te  Bevölke-

rung. Jede/r  kann s ich e infach und zu ger ingen Kosten über bel iebige Themen in-

formieren. Ausgewählte Aspekte, z .B. Nahrungsmitte lunverträg l ichkei ten (G luten, 

Laktose, . . . ),  können rasch zu neuem «Volkswissen» werden. Mi t mehr Bi ldung 

und Wissen verändern s ich d ie Ernährungsgewohnhe iten tendenzie l l  in R ichtung 

eines ger ingeren Pro Kopf -Konsums an t ier ischen Nahrungsmitte ln. Gle ichze it ig 

könnte d ie Skepsis gegenüber ressourcenef f iz iente n industr ie l len Produktions -, 

Verarbeitungs- und Zubereitungsprozessen zunehmen.   
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5 N O V A N I M A L  T R E N D  P A N O R A M A   

Zusätz l ich zu den Megatrends werden im Folgenden weitere auch mitte l - und 

kurzfr ist ige Trends identi f iz iert  (Abb i ldung 1), d ie den Pro Kopf -Konsum an t ier i -

schen Nahrungsmitte ln oder den Verbrauch natür l icher Ressourcen für Produkt ion 

und Verarbei tung beeinf lussen. Wir  untersche iden zwischen Trends und Gegen-

trends  bei  den natür l ichen Ressourcen (Abschnit t 5.1), beim gese l lscha ft l ichen 

Wande l (Abschnit t 5.2),  bei  der technischen Entwick lung (Abschni tt 5.3) und 

beim Konsum (Abschni tt  5.4).    

5 . 1  R E S S O U R C E N T R E N D S   

Für das Bedürfnisfe ld Ernährung zentral  ist ,  wie  Technik, Wirtschaf t,  Po l i t ik , 

Recht und Ziv i lgese l lschaft auf  d ie zunehm ende Verknappung natür l icher Res-

sourcen reagieren, bzw. inwiefern Gegentrends in Form von Innovationen in al len 

Sphären (smart farming, c leantech etc.) angestossen werden  (Tabel le 2). G le ich-

zei t ig nehmen pol i t ische Regul ierungen und Förderungen zu.  

 

T a be l le  2 :  Tr e n ds  u n d G e g e n t r e nd s  i m  Ber e ic h  n a t ür l i c h er  R es s o ur c e n  

 

Trend  Bemerkungen  Gegentrends  

(Beisp ie le)  

Wasser  

(Quant.)  

Globa le  Ve r-

knappung   

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

CH:  Rückgang Pro  Kop f -  und  

aggreg ie r te r  Verbrauch  

Ressou rcene f f i z ienz    

Kommerz ia l i s ie rung    

Na t iona le  Regu l ie rungen        

Wasser  

(Qual .)  

Qua l i tä ts -

veränderung  

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

CH:  Verbesserung  be i  N,  P ;  

neue  Heraus forderungen  

M ikroverun re in igungen  

C leantech    

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Na t iona le  Förderungen     

Acker-

baul i ch  

nutzbare  

Böden 

(Quant.)  

Verknappung 

landw.  nut z -

bare r  F lä -

chen  

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

Z .B . :  Boden re serven  in  La-

te inamer ika ,  Osteu ropa ,  A f -

r ika  

CH:  s te t ige r  Rückgang  land-

w i r t scha f t l i ch  nu t zbarer  F lä-

chen  

Produkt iv i t ä t    

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Vers taa t l i chung  Boden    

Landkäufe  Pr ivate    

Ver t i ca l  Farming    

Acker-

baul i ch  

nutzbare  

Degradat ion  

dur ch  Bo-

deneros ion  /  

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

Pre c i s ion  Farming   

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Na t iona le  Förderungen    
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Trend  Bemerkungen  Gegentrends  

(Beisp ie le)  

Böden 

(Qual .)  

Fremdsto f f -

anre i che rung  

CH:  sch le i chende  Anre i che -

rung  landw i r t scha f t l i ch  nut z -

bare r  F lä chen  mi t  S chwerme-

ta l len  

Luf t-

schad-

stof fe  

Zunahme 

Emiss ionen  

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

CH:  s te t ige  Verbesserung 

Lu f tqua l i tä t ;  Ausnahme:  N -  

Emiss ionen  Landwir ts cha f t   

C leantech    

Na t iona le  Regu l ie rungen    

In te rna t iona le  Konvent io -

nen   

Treib-

hausgase  

Zunahme 

Emiss ionen  

Sehr  g rosse  geograph ische  

Un ter sch iede  

CH:  le i ch te r  Rückgang  (ohne  

F lugverkehr ,  der  s te t ig  

wächst )  

C leantech    

Subst i t .  f o ss i l e  Ene rg ie t r ä -

ger    

P re c i s ion  farming   

Na t iona le  Regu l ie rungen    

In te rna t iona le  Konvent io -

nen   

Biodiver -  

s i tä t  

Rückgang  

genet i s che ,  

Ar ten -  und  

Ökosys-

temv ie l fa l t  

G loba le s  Phänomen ,  je  nach  

Reg ion  mi t  unte rsch ied l i cher  

Re levanz   

CH:  ke in  g loba le r  B iod iver s i -

tä t  Hot spo t ,  Rückgang  v .a .  

nat iona l  re levant   

Pre c i s ion  Farming   

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Na t iona le  Förderungen    

In te rna t iona le  Konvent io -

nen   

Fossi le  

Energie-

träger  

Kont inu ie r l i -

cher  Abbau  

G loba l  w ich t igs te  Energ ieque l -

len ,  j e  nach  Reg ion  mit  unter -

sch ied l i cher  Re levanz  

CH:  ke ine  St romprodukt ion  

mi t  foss i len  Energ ie t rägern ;  

ke ine  Schwer indus t r ie  

C leantech    

Subst i t .  f o ss i l e  Ene rg ie t r ä -

ger    

Phosphor  Kont inu ie r l i -

cher  Abbau  

begren zte r  

Reserven  

G loba le s  Phänomen ,  je  nach  

Reg ion  mi t  unte rsch ied l i cher  

Re levanz   

CH:  Agra rumwe l tpo l i t i k  s t r ebt  

Senkung P -Über schüsse  an  so -

w ie  Rückgew innung  aus  K lä r -

sch lamm 

Pre c i s ion  farming   

C leantech    

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Na t iona le  Förderungen    

Qu e l l e :  E i g e ne  D a rs t e l l u n g  u n d  W i rk un gs a b s ch ä t zu n g ;  D a t e n  CH :  B FS  ( 2 01 7 ) .   
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5.2 S O Z I O K U L T U R E L L E  T R E N D S   

Die g lobale Gese l lschaft  verändert s ich mit hoher Dynamik. Die Schweiz ist e ines 

der re ichsten Länder der Welt und steht exemplar isch für  d ie wirtschaf t l ich e nt-

wickel ten Länder . Die d ie soziokul turel len Trends  werden aus Perspekt ive der 

Schweiz betrachtet, beg innend mit dem genere l len sozialen Wandel ( ink l .  Wert-

vorstel lungen), über B i ldung und Kommunikat ion, Ernährung und Gesundhei t b is 

zur Internat ional is ierung von Wirtschaft und Handel sowie Pol i t ik  und Recht im 

Bedürfnisfe ld Ernährung. Es besteht ke iner le i  Anspruch auf  Vol lständ igkeit ,  v ie l-

mehr so l len ausgewähl te Trends beispie lhaft und komprimiert aufgegr i f fen wer-

den.  

 

T a be l le  3 :  T r e n ds  u n d G e g e n t r e nd s  b e im  g es e l l s c h af t l i c h e n  W a n d e l  a u s  P er s p e kt i ve  S c hw e iz  

Soz iokul-

ture l le  

Trends  

Trends  (eher  Makro)  

(ausgewähl te  Be isp ie le)  

Gegentrends (eher  Mikro)  

(ausgewähl te  Be isp ie le)  

Soz ia le r  

Wandel   

A lte rnde  Bevö lke rung    

K le inhausha l te     

Ind iv idue l le r  Woh ls tand    

«Konsum- /  Wegwer fgese l l scha f t»  

  

G loba le  Mob i l i t ä t      

Urbane  Lebensst i l e    

Le i s tungse rwar tung    

E rwerbsquote    

S taa t l i che  Tät igke i ten    

S t reben  nach  «Jugend l i chke i t»    

neue  ko l le kt ive  Wohn formen   

sha re  economy («Ube r i s ie rung» 53)    

Kre i s lau fökonomie  («crad le  t o  c ra -

d le» 54)  

san f te r  Tour i smus ,  Langsamverkeh r    

S tadt f lu ch t ,  «zurück  in  d ie  Na tur»    

Work -L i f e -Ba lance    

Te i l ze i te rwerbstät igke i t    

Z iv i lge se l l s chaf t l i che  Bewegungen    

Wertvor-

ste l lun-

gen 

Gese l l s cha f t l i che  To le ranz    

Kon fess ions lo s igke i t  /  - f re ihe i t    

ICH  zue rs t    

Mehr  mat .  Woh ls t and  i s t  besser    

Recht spopu l i s t i s che  Bewegungen   

Neue  Sp i r i t ua l i tä t  /  Med i t a t ion    

E th ik  ( z .B .  Fa i re r  Hande l )    

Z ie l  i s t  e in  «gute s» Leben    

Bi ldung  

& Kom-

munika-

t ion  

Forma l i s ie rung B i ldung    

Ter t ia r i s ie rung  B i ldung    

L i fe -Long  Lea rn ing    

Exper tenw issen    

Demokrat i s ie rung  des  Wissens    

In forme l le s  Se lber le rnen    

Learn ing  by  do ing  & mak ing    

B i ldungsmüd igke i t    

Jede /r  i s t  Exper t In    

Man ipu la t ion  Wissen    

Ernäh-

rung  & 

Übergew ich t    Schönhe it  &  F i tne ss    

Spez ie l l e  D iä ten    

                                                   
53 Exemplar i sch für  d ie  steigende Bedeutung der  «share economy» /  «P lat t formökono-

mie» is t  das Unternehmen Uber («uber i s ierung»),  das über e ine App Fahrdienste  ver-

mi t te l t  (Stegemann 2016).   

54 Konzept  und Begr i f f  «cradle  to cradle» wurden vom deutschen Chemiker Michae l  

Braungart ,  Gründer der  Envi ronmenta l  Protect ion Encouragement Agency (EPEA) ge-

prägt .   
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Soz iokul-

ture l le  

Trends  

Trends  (eher  Makro)  

(ausgewähl te  Be isp ie le)  

Gegentrends (eher  Mikro)  

(ausgewähl te  Be isp ie le)  

Gesund-

hei t  

Ad ipos i ta s  &  NCD 55   

Fast  Food    

«McDona ld i s ie rung»    

Conven ience  Produkte    

Ausser -Haus-Verpf legung    

G loba l i s ie r te  E ssgewohnhe i ten    

Konsum «M igros  Budget»  e tc .    

Konsum t ie r i sche  Nahrungsmi t te l    

Konzent ra t ion  Deta i lhande l    

E inkau fen  im Supermarkt    

E f f i z iente  Produkt i on  (Ge f l üge l )    

E f f i z iente  Züchtungen   

Ab fä l l e  a l s  Wer ts to f fe    

Nur  «beste s»  F le i s ch stück    

Genuss zuer st    

«Na tür l i che»  Produkte    

S low Food 56   

«Neue»  Ind iv idua lgast ronomie    

«Au then t i sche»  Produkte    

Gourmet  Küche  zuhause    

Na t iona le  Ge r i ch te    

Konsum B ioprodukte  e t c .    

F le x i tar i s che  Ernährung    

«The  new food  revo lu t ion»    

«So l idar i s che  Landw .  So law i» 57   

Vegane  Ernährung    

«a l te»  T ie r ra ssen  und  Landsor ten    

Food  waste  verme iden    

« f r om nose  to  ta i l» 58   

E th ik  (Fa ir ness ,  T ie rwoh l )    

Nahrungsmit te lunver t r äg l i chke i ten    

Interna-

t ional i -

s ie rung 

Wir t-

schaf t  & 

Handel   

Globa le  Nm-Ver sorgungske t ten  

NVK   

A rbe i t s te i lung  &  Spez ia l i s i e rung    

Commod i t ie s    

Innova t ionen    

Wet tbewerb   

Konsumpatr io t i smus    

Agra r rohsto f fe  fü r  v ie l e  Zwecke      

Reg iona l i s ie rung Nm-Ver so rgungsket -

ten    

Per sona l i s ie r te  Produkte    

Rückver fo lgbarke i t    

Na t iona le  Regu l ie rungen    

Na t .  Förderungen  in länd .  W i r t scha f t    

E inkau fstour i smus   

«Te l le r  s t a t t  Tank» 59
  

Pol i t ik  & 

Recht  

Nat iona le  Regu l ie rungen    

(Agra r)Protekt ion i smus    

Nachha l t ige  Entw ick lung    

Deregu l ie rung    

mu l t i - /b i l a te ra le  Hande lsabkommen    

Na t iona le  Par t iku lar in te re ssen    

Qu e l l e :  E i g e ne  D a rs t e l l u n g  u n d  W i rk un gs a bs ch ä t zu n g  

                                                   
55 NCD: Noncommunicable  D iseases . 

56 S low Food steht  für  genussvol les,  bewusstes und regionales Essen  und stel l t  e ine 

Gegenbewegung zu Fast  Food dar .  

57 «Sol idar i sche Landwi rtschaft  bas iert  auf  der  d i rekten Zusammenarbei t  von Landwi r-

t Innen und KonsumentInnen.» ( h t t ps : / /www .s o l aw i . ch / ) .  

58 «Vom Kopf  b i s  zum Fuss» werden al le  Te i le  des Tiers  verwertet .   

59 Nahrungsmi t te l  so l l en nicht  a l s  T re ibstof fe  verwendet  werden.   

https://www.solawi.ch/
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5 . 3  T E C H N O T R E N D S   

In e iner Zei t rasanter und disruptiver 60 techno logischer Entwick lungen, d ie ganze 

Branchen «auf  den Kopf  ste l len» 61,  s ind Trends, verstanden a ls längerfr is t ig wir -

kende konkrete Entwick lungsr ichtungen, spekulat iver Natur .  

 

Von zentraler  Bedeutung ist d ie erwar tete digitale Transformation  von Wirt-

schaft und Gesellschaft .  Die St ichworte, d ie im Zusammenhang mit dem Me-

gatrend Dig ital is ierung fal len, s ind: Maschinen lernen (Machine Learn ing 62), 

Künst l iche Intel l igenz (Art i f ic ia l  Inte l l igence), Industr ie 4.0, Internet der Dinge 

(Internet of  Th ings), smart devices , b ig data, 3 D Druck (Addit ive Manufac-

tur ing), Welt 4 .0 63.  

 

Die d ig i ta le Transformat ion von Wirtschaft und Gesel lschaft betr i f f t  auch die 

Land- und Ernährungswirtschaf t.  D ie Rede ist von Präz is ions - und High-Tech-

Landwirtschaf t (Prec is ion Farming, Smart Farming), Vert ikale Landwirtschaft 

(Vert ica l  Farming), Dig i tale Landwirtschaft 4.0 , Drohnen und Robotern. 64 

 

Der Deutsche Bauernverband diagnost iz iert in seinem Posi t ionspap ier  «Landwirt-

schaft 4.0 –  Chancen und Handlungsbedarf» (2016) 65 e ine «rasante d ig ita le tech-

nologische Entwick lung» und s ieht d ie Digital isierung landwirtschaftl icher 

Produktionsprozesse  a ls  «chancenträcht igen Megatrend mit grossem Anwen-

dungspotent ia l  für  e ine ressourcen- und k l imaschonende Landbewirtschaftung 

und T ierwohl fördernde Hal tungsverfahren».  

                                                   
60 Im Gabler  Wi r tschafts lexikon werden di srupt ive Technologien wie  fo lgt  def inier t:  

«Disrupt ive Technologien unterbrechen die  Er fo lgsser ie  etabl ier ter  Technol ogien und 

Verfahren und verdrängen oder ersetzen diese in  mehr oder weniger  kurzer Ze i t .»  

(h t t p : / /w i r t s ch a f t s l e x i k on .gab l e r .de /De f i n i t i on /d i s rup t i v e - t e chno l og i en .h tm l #de f i n i t i on ;  abgerufen 

am 20.11.2017).   

Gemäss e iner  we i teren Def in i t ion verändern di srupt ive oder revolut ionäre Innovat io-

nen im Unterschied zu inkremente l len oder evolut ionären Innovat ionen das Nutzungs-

verhal ten oder d ie  Spie l rege ln am Markt  (h t t ps : / /w ww.he i se . de /dev e l ope r / a r t i k e l /Wa s - i s t -

e i ne -d i s rup t i v e - Innova t i on -13 82621 .h tm l ;  abgerufen am 31.10.2017).   

61 Que l le:  economiesuisse News.  11.3.2016.  Chancen der  D ig i tal i s ierung nutzen 

(h t t p : / /www .ec on om i e su i s se . c h /de /a r t i k e l / chancen -de r - d i g i t a l i s i e rung -nu t zen ;  abgerufen am 

31.10.2017).  

62 Märki  (2016) im ETH GLOBE oder das Interview mi t  Emmanuel  Mogenet,  Le i ter  For-

schungszentrum Google  in  Zür i ch (Migros 2016b).  

63 Vgl .  be i spie lsweise das Herbstprogramm «Leben in der  Wel t  4.0» 2017, des Tref f-

punkts Sc ience Ci ty der  ETH Zür i ch ( www.e th z . ch / t r e f f punk t ) .    

64 Rüegg (2016).  

65 Der deutsche Bauernverband stützt  s i ch dabe i  auf  das b i tkom Pos i t ionspapier  «Digi-

ta l i s ierung in der  Landwi rtschaft» vom 8.  Apr i l  2016.  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/disruptive-technologien.html#definition
https://www.heise.de/developer/artikel/Was-ist-eine-disruptive-Innovation-1382621.html
https://www.heise.de/developer/artikel/Was-ist-eine-disruptive-Innovation-1382621.html
http://www.economiesuisse.ch/de/artikel/chancen-der-digitalisierung-nutzen
http://www.ethz.ch/treffpunkt)


NOVANIMAL Trend Panorama  

 

N O V A N I M A L  

I n n o v a t i o n s  f o r  a  f u t u r e - o r i e n t e d  c o n s u m p t i o n  a n d  a n i m a l  p r o d u c t i o n  

 40  

Um das Potent ia l  der Dig ita l is ierung ef fekt iv nutzen zu können, müssten  laut 

Deutschem Bauernverband jedoch die nötigen Voraussetzungen geschaf fen wer-

den: schne l les Internet in G igabi t -Geschwind igkeit ,  Zugang zu öf fentl ichen Geo - 

und Wetterdaten (open data), kostenfreie hochgenaue Sate l l i tend ienste,  gesetzl i -

che Regelung der Drohnentechnik im Interesse der Landwir tschaft ,  d ig i ta le Ver-

fügbarkeit von Betr iebsmitte ldaten (Pf lanzenschutz -, T ierarzne i- , Futter-, Dünge-

mitte l) ,  le is tungsfähige elektronische Schni t ts te l len und Kommunikat ionsinfra-

strukturen sowie Datens icherhei t und Datenhohe it .   

 

Für Wal ter  Huber, Chef  Migros Industr ie , is t Industrie 4.0  keine Revolut ion, 

sondern eine Evolut ion. Er  führt drei  Industr ie 4.0 Projekte der Migros a ls Bei-

spie le an: 66  

 

1.  Rückverfolgbarkeit  –  Die Wel t im Chip: Migros arbeitet an der lückenlo-

sen Rückverfo lgbarkeit al ler  Waren. Via QR -Code sol len d ie Informat ionen 

auf  dem Handy abgerufen werden können.  

2.  Personalisierte Produkte  –  Schoko-Self ies: Via Internet können Kunden 

beispie lsweise heute schon Schokoladeverpackungen mit persönl ichen Su-

jets herste l len. Eine zukünft ige Mög l ichkei t könnte sein, dass d ie Konsu-

mentInnen zuhause mit e inem 3 -D-Nahrungsmitte ldrucker d ie gewünschte 

Schokolade formen.  

3.  Digitale Fabrik  –  iPad-Kontro l le:  Chocolat Frey und Jowa arbe iten daran, 

sämt l iche Daten von Qual i tätskontro l len und Störungsmeldungen nur noch 

dig i ta l  zu spe ichern. Regale vol ler  Ordner werden der Vergangenhe i t an-

gehören.  

 

Wei tere Technotrends betref fen beisp ie lswe ise d ie Verbesserung de r Ressourcen- 

und Energieef f i z ienz (Cleantech), d ie Bio- und Gentechnologie  (z.B. CRISPR- 

CAS9)67 und die Nanotechnologie 68.  Weitere naturwissenschaft l ich -technische For-

schungstrends mit wachsendem Anwendungspotent ia l  s ind beisp ie lswe ise d ie Ma-

ter ia l - und Werkstof f forschung und d ie Quantenphysik/ -mechanik 69.  

                                                   
66 Migros (2016a).  

67 D ie  Abkürzung CRISPR-CAS9 steht  für  e ine molekularbio logische Methode («Gen-

schere»),  mi t  der  s i ch DNA gez ie l t  schne iden und verändern lässt  ( h t t p : / /www. t r an s -

gen . de / l e x i k on /1845 . c r i sp r - ca s .h tm l ;  abgerufen am 10.12.2017).  

68 Vgl .  be i spie lsweise InfoNano,  d ie  zentra le  Informat ionsdrehscheibe des Bundes 

(h t t p : / /www .bag .adm i n . ch /n a no t e chn o l og i e / ;  abgerufen am 10.11.2016).  

69 Vgl .  Würsten (2016).  

http://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html
http://www.transgen.de/lexikon/1845.crispr-cas.html
http://www.bag.admin.ch/nanotechnologie/
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Bisher mehr  e ine V is ion als e in Trend is t d ie Transformat ion unserer von foss i len 

Energieträgern abhängigen Wir tschaft und Gesel lschaft zu e iner wissensbasier ten 

Bioökonomie  auf  der Grundlage erneuerbarer  Ressourcen und biotechnologischer 

Verfahren. 70  

 

Die OECD (2016) l is tet in ihrer Trendstudie 71 40 Schlüsse ltechno logien auf , d ie 

d ie Zukunft massgebl ich beeinf lussen werden. D iese werden in v ier  Technologie-

bereiche aufgete i l t : Biotechnologien  (z.B. personal is ierte Mediz in, B iochips und 

Biosensoren, synthet ische Bio log ie) , fortschrit t l iche Material ien  (z.B. Nanoma-

ter ia l ien, addi t ive Herstel lungsverfahren), Energie und Umwelt  (z.B. fort-

schr i tt l iche Energiespe ichertechno logien, Mikro - und Nanosatel l i ten, Drohnen) 

und Digital isierung  (z.B. Massendaten («b ig data»), Internet der Dinge («inter-

net of  th ings»), künst l iche Inte l l igenz).  

5 . 4  K O N S U M T R E N D S   

Konsum-, Zei tgeist - und Produkttrends s ind eher kurzlebiger Natur . Sie werden 

geprägt durch versch iedenste, auch gegenl äuf ige Mikrotrends. Solche Mikro -Kon-

sumtrends können al lerd ings auch zu Makrotrends werden. Ein Beisp ie l  dafür s ind 

Bioprodukte: B is in d ie 1990er Jahre hande lte es s ich um einen ausgeprägten Ni-

schenmarkt, in den le tzten Jahren haben B ioprodukte den Sprung  von der Öko-

Nische in den Massenmarkt 72 geschaf f t .  

 

Gemäss dem Reta i l  Report 2016 des Zukunfts inst i tuts he iss t er fo lgreich im Han-

del tät ig sein: «Onl ine mit of f l ine, d ig ital  mi t ana log und v ir tue l l  mi t lokal zu 

kombinieren. Menschen ble iben näml ich physisc h –  trotz Clouds und B ig  Data. 

(. . . ) Echtes Leben verschwindet n icht , es f indet neue Wege s ich auszudrücken. 

Menschen l ieben Menschen, deswegen s ind gute Locat ions immer vol l .» Der Retai l  

Report fokussiert auf  fünf  Konsumtrends:  

 Budget Reta i l: Discount als  L i festy le  

  Open Commerce: Hyperpersonal is ierung durch Big Data  

  AuthentiC ity: Der Store als Spiege lb i ld der Stadt  

  Local Commerce: K l icks für  d ie Region  

  Streetmarkets: Renaissance der Straßenmärkte und Markthal len  

                                                   
70 Vgl .  für  Deutsch land die  «Nat ionale  Forschungsstrategie  BioÖkonomie 2030» und 

die  «Nat ionale  Pol i t i kstrategie  Bioökonomie» des Bundesmin ister iums für  Ernährung 

und Landwi rtschaft  BMEL (2014) und di e  nat ionale  Forschungsstrategie ;  se i t  2009 be-

rät  e in Bioökonomierat  d ie  deutsche Bundesregi erung.  

71 OECD (2016).  An OECD hor i zon scan of  megatrends and technology t rends in  the 

context  of  future research pol i cy.  

72 V i l l i ger  et  a l .  (2000).  
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Weitere Schlagworte im Retai l  Report 2016 zu den aktuel len Konsumtrends s ind  

  im Branchenfokus Logis t ik: Letzte -Mei le -Zuste l lung, Green Logis t ics  

  im Branchenfokus Fashion: Socia l  Fa irness , Made to Measure, Fashion 

Tech 

  im Themenschwerpunkt Hande lsmarketing: Point  of  Situation, L i fes ty le -

Services  

Laut Reta i l  Report des Zukunf ts inst i tutes s ind d ie Konsumtrends von den lang-

fr ist igen Entwick lungen Digital isierung, Globalisierung, Individualisierung 

und Nachhalt igkeit  getragen, d ie den Handel aktue l l  prägen.  

 

Die g lobale Kommunikat ions Market ing Agentur  Edelman t i te l t : «Globale  Lebens-

mit te l-Trends 2016: Ernährung im Wechse lspie l  von Individualismus und Nach-

halt igkeit».73 S ie identi f i z iert 16 Nahrungsmitte l t rends, d ie s ie zu dre i  Hauptthe-

sen zusammenfasst:  

 

  verantwortungsvol ler  Genuss –  K l imawandel und «ug ly f rui ts»  

  ind iv iduel le Ernährung –  immer und überal l  verfügbar  

  die junge Generation ste l l t  höchste Ansprüche  

 

Für d ie Bundesverein igung der deutschen Ernährungs industr ie (BVE) s ind Ge-

sundheit,  Convenience und Nachhalt igkeit  bedeutende Trends im Nahrungs-

mit te lmarkt . 74 Im Rahmen einer Untersuchung der BVE zusammen mit dem Markt-

forschungs inst i tut GfK wurden 30'000 deutsche Haushal te zu ihrem Ess -  und 

Kochverha l ten befragt. Ein zentra les Ergebnis der Studie mit dem T i te l  «Consu-

mer’s Choice 2015: Die Auf lösung der Ernährungsr iten –  Fo lgen für das Ess- und 

Kochverha l ten», ist ,  dass als Folge veränderter Lebensst i le d ie Ausser-Haus-

Verpflegung  zunimmt und besonders Frühstück und Mit tagessen zunehmend aus-

serhalb der e igenen v ier  Wände eingenommen werden.  

 

Aus Sicht des European Food Trends Report des Trendforschungsinst i tut GDI ist 

biologisch, regional und frisch  im Trend. 75 Zusammen mit den dig ita len Mög-

l ichkei ten is t gemäss den Autoren die K luf t zwischen «Sc ience» auf  Seite der An-

bieterInnen und «Romance» auf  Sei te der KonsumentInnen k le iner geworden. Die 

Überwindung dieser K luf t sei  e ine wichtige Herausforderung für d ie AnbieterIn-

nen.  

  

                                                   
73 P lenk (2016).  
74 Que l l e :  BVE  (  h t t p : / /www .bve -on l i n e .de / t hemen/ve r b r auche r / kon sumen ten t rend s ;  abge ru f en  am  

31 .10 .2016 ) .  

75 Hauser et  a l .  (2015).  European Food Trends Report  ( h t t p : / /www .gd i . ch /d e /Th i nk -

Tank /S tud i en /Eu r opean -F ood - T rend s -Re po r t / 674 ;  abgerufen am 10.11.2016).  

http://www.bve-online.de/themen/verbraucher/konsumententrends
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/European-Food-Trends-Report/674
http://www.gdi.ch/de/Think-Tank/Studien/European-Food-Trends-Report/674
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6  S Y N O P S E  D E R  T R E I B E R  U N D  H E M M N I S S E   

Welche Trends, Strukturen und Verhal tensweisen im Bedürfn isfe ld Ernährung s ind 

re levante Treiber  für  e ine ressourcenle ichtere, umweltschonendere und potent i-

e l l  gesündere Ernährung mit weniger t ier ischen Nahrungsmitte ln? Welche Trends, 

Strukturen und Verha ltensweisen wirken a ls Hemmnisse? Und wie wirken s ich 

d ie verschiedenen Trends und Gegentrends t endenz ie l l  auf  Ressourcenverbrauch 

und Umweltbe lastung bei der Produktion, der Verarbeitung und der Zubereitung 

von t ier ischen Nahrungsmitte ln (Abschni tt 6 .1) sowie auf  den Pro Kopf -Konsum 

tier ischer Nahrungsmitte l  (Abschnit t 6.2) aus?  

 

Der Megatrend, dass natür l iche Ressourcen zunehmend knapper werden,  fördert 

das grundsätz l iche Interesse v ie ler  Akteure an e iner ef f iz ienten Produkt ion und 

Verarbeitung sowie e inem massvol len Pro Kopf -Konsum t ier ischer Nahrungsmitte l .  

Die nachstehenden st ichwortart igen Über legungen zur Bedeutung ausgewähl ter  

Trends und Gegentrends für  d ie Ressourcenef f iz ienz und den Pro Kopf -Konsum 

haben Hypothesencharakter und sol len d ie Komplexi tät mögl icher Zusammen-

hänge i l lustr ieren.  

6.1 R E S S O U R C E N E F F I Z I E N Z  D E R  P R O D U K T I O N ,  

V E R A R B E I T U N G  U N D  Z U B E R E I T U N G  T I E R I S C H E R  

N A H R U N G S M I T T E L  

Treiber  e iner  erhöhten Ressourcenef f iz ienz  

Folgende Trends / Gegentrends haben das Potent ia l  in R ichtung einer Erhöhung 

der Ressourcenef f iz ienz der Produktion, Verarbei tung und Zuberei tung t ier ischer 

Nahrungsmitte l  zu w irken: Die Megatrends Neo-Ökologie, Globa l is ierung, g loba le 

Ressourcenverknappung und Dig i ta l is ierung; d ie  soziokul turel len Trends  «McDo-

nald is ierung», Zunahme des Konsums von Convenience Produkten und der Aus-

ser-Haus-Verpf legung; d ie Zunahme der industr ie l len T ierha l tung, besonders der 

hochef f iz ienten Gef lügelproduktion (nat iona l und global) .  

 

Wei tere Trends in R ichtung erhöhte Ressourcenef f iz ienz s ind d ie Zunahme der Ar-

beits te i lung und Spezial is ierung im Zuge der fortschre itenden Internat iona l is ie-

rung der Versorgungsketten und die Konzentrat ionsprozesse in der Nahrungsmit-

te lverarbe itung und im Detai lhande l .  Technotrends, d ie in d ieselbe Richtung wir-

ken, s ind d ie Dig ital is ierung landwirtschaft l icher  Produktionsprozesse und die Be-

schleunigung gez ie l ter  Züch tungen durch biotechnolog ische Verfahren.  

 

Die genannten Trends s ind aufgrund von Grössen - und Spezial is ierungsef fekten 

und Produktiv itätss te igerungen mit e iner Erhöhung der Ressourcenef f iz ienz ver-
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bunden. Die Dig ital is ierung landwirtschaft l icher  Produktion sprozesse führt zu ei -

ner Präz is ions - und High-Tech-Landwirtschaf t,  in  welcher der Ressourceninput 

pro Nahrungsmitte loutput t iefer  l iegt . Der Trend, s ich zunehmend ausser Haus zu 

verpf legen, wirkt ebenfa l ls  in R ichtung höhere Ressourcenef f iz ienz; pro Mahlze i t 

braucht es weniger Ressourcen a ls beim Kochen zuhause. Der Trend, Abfäl le als 

Wertstof fe und Rohstof fe e inzusetzen, erhöht ebenfal ls  d ie Ressourcenef f iz ienz. 

Auch vereinze lte Mikrotrends, z .B. «from nose to tai l» oder e ine vegetar ische 

bzw. vegane Ernährung,  in der pf lanzl iche Nahrungsmitte l  d irekt , ohne Umweg 

über das Tier , konsumiert werden, wirken in R ichtung e iner verbesserten Res-

sourcenef f iz ienz.  

Hemmnisse für  e ine erhöhte Ressourceneff iz ienz  

Folgende Trends respekt ive Gegentrends wirken eher in R ic htung einer unverän-

derten bzw. e iner verminderten Ressourcenef f iz ienz: Die Megatrends Sicherhe it ,  

Gender Shif t,  Wissenskultur und Indiv idual is ierung und Konnektiv ität könnten ge-

wisse techno logische Entwick lungen bremsen (z .B. Bio - und Gentechno logie) , 

e ine V ie l fa l t  von (N ischen)Märkten hervorbr ingen, d ie d ie Logis t ik kompl iz ier ter  

machen und so insgesamt Grössenef fekte vermindern. Soziokul ture l le Trends , d ie 

tendenz ie l l  d ie Ressourcenef f iz ienz senken, s ind d ie Regional is ierung der Versor-

gungsketten, d ie wachsende Bioprodukt ion und eine Nutzt ierhal tung nach etho lo-

gischen Kr i ter ien.  

 

Im Bereich der Pol i t ik  s ind es fortschrei tende Regul ierungen der Produkt ion und 

der gesamten Nahrungsmitte l -Versorgungskette  sowie agrarprotektionis t ische 

Massnahmen, d ie tendenz ie l l  e ine Verbesserung der Ressourcenef f iz ienz bremsen. 

Wei ter  g ibt es e ine Vie l fa l t  von Sozio -Mikrotrends bzw. Konsumtrends, d ie ten-

denzie l l  mi t e iner verminderten Ressourcenef f iz ienz e inhergehen. Beisp ie le dafür 

s ind Slow Food, personal is ierte Produkte, Fair  Trade und wieder entdeckte Nutz-

t ierrassen und Landsorten; oder KonsumentInnen -ProduzentInnen-Ini t iat iven, in 

denen die Nahrungsmitte l  d irekt vom Landwir tschaftsbetr ieb bezogen werden un-

ter Ausschal tung des Deta i lhandels .  
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6 . 2  P R O  K O P F - K O N S U M  T I E R I S C H E R  N A H R U N G S M I T T E L  

Treiber  e ines n iedr igeren  Pro Kopf -Konsums  

Folgende Trends bez iehungsweise  Gegentrends wirken in R ichtung eines  ste igen-

den Interesses, dass der Pro Kopf -Konsum t ier ischer Nahrungsmitte l  n icht we iter  

ste ig t bzw. sogar s inken könnte: Die Mega trends Gesundhe i t,  S icherhei t,  Neo -

Ökologie, Gender Shif t ,  New Work, Wissenskultur, Urbanis ierung, g lobale Res-

sourcenverknappung und Säkular isat i on («Essen als Re l ig ion»); d ie soz iokul turel -

len Trends wachsender indiv idue l ler  Wohls tand (Kaufkraf t) ,  urbane L ebensst i le, 

F itness, Schönhe i t und Jugendl ichkei t,  Ethik (Ökologie, Fa irness , T ierschutz) und 

Nachhalt ige Entwick lung; d ie Zunahme von Übergewicht, Adipos itas und nicht 

übertragbaren te i lwe ise ernährungsbedingten Krankhe i ten (Noncommunicable 

d iseases NCDs 76); d ie s te igende Nachfrage nach agrar ischen Rohstof fen für  an-

dere Verwendungszwecke als d ie menschl iche und t ier ische Ernährung 77.   

 

Mikrotrends, d ie in R ichtung eines ger ingeren Pro Kopf -Konsums weisen, s ind das 

verbesserte Angebot vegetar ischer Ger ichte, d ie vegane Ernährung und weitere 

eth isch motiv ierte Bewegungen, z .B. Tierschutz oder «feed no food».  

Hemmnisse für  e inen niedr igeren Pro Kopf -Konsum 

Folgende Trends respekt ive Gegentrends wirken in d ie umgekehr te Richtung einer 

Aufrechterha ltung bzw. sogar  e iner Zunahme des Pro Kopf -Konsums: d ie  re lat ive 

Verbi l l igung t ier ischer Produkte als Folge ressourcenef f iz ienter Züchtungen von 

Nutzt ieren und Futtermitte ln, das wachsende Angebot an ressourcenef f iz ient pro-

duzier ten t ier ischen Produkten (Gef lügel ,  F ische , Mi lch), g loba l is ier te Versor-

gungsketten und global is ierte Ernährungsgewohnhe iten. Der g loba le Trend zu Ge-

f lügelf le isch wird auch dadurch gefördert, dass Gef lüge l mit den Essensvorschr i f -

ten der meis ten Rel ig ionen kompat ibel  ist und zudem den Ruf hat, fe tt arm und 

gesund zu sein.  

 

In der Schweiz mit e iner  Esskul tur , in der t ier ische Produkte e inen hohen Stel -

lenwert haben, sowohl in den Ernährungsgewohnhe iten a ls auch in der Land - und 

Ernährungswirtschaf t und in der Agrarpol i t ik, kommen wei tere spez i f ische Tr ends 

hinzu, d ie insgesamt in R ichtung einer Aufrechterhal tung des Pro Kopf -Konsums 

wirken.  

                                                   
76 Vgl .  z .B.  Faktenblat t  «Noncommunicable  d i seseases» der  Wor ld Heal th Organisat ion 

WHO, June 2017 ( h t t p : / /w ww.wh o . i n t /med i a cen t re / f a c t s hee t s / f s355 / en / ;  abgerufen am 

17.6.2017).  

77 Agrarrohstof fe  werden zunehmend a l ternat iv,  d.h.  für  andere Zwecke a l s  d ie  Ernäh-

rung von Mensch und T ier  e ingesetzt .  Im bere i ts  grossen St i l  werden s ie  a l s  Energie-

träger (Tre ibstof fe  z.B.  aus  Soja-  oder Rapsöl )  verwendet,  d ie  Entwicklung von Werk-

stof fen auf  Bas i s  «nachwachsender» agrar i scher Rohstof fe  i s t  e in wachsender F&E Be-

re i ch mi t  wi r tschaft l i chem Potent ia l ;  e in Beispie l  s ind kompost ierbare Verpackungs-

mater ial ien.   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
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In Zeiten der Global is ierung und der internat ionalen Diskuss ion e iner Nachhalt i-

gen Entwick lung 78 bekommen a ls Gegentrend auch die Part iku lar interessen der 

Branchen und Verbände ent lang der Versorgungsketten für  t ier ische Produkte 

Auftr ieb . 79 Der wachsende Konsumpatr iot ismus und der Trend zu einer Regional i -

s ierung von Versorgungsketten erhöhen die Nachfrage nach und das Angebot von 

regiona len und loka len Produkten; in d er Schweiz s ind d ies pr imär t ier ische Pro-

dukte. 80 Auch der Gegentrend zum Konsumpatr iot ismus, der E inkaufstour ismus, 

wirkt in R ichtung einer Aufrechterha ltung des Pro Kopf -Konsums. Be im Nahrungs-

mit te le inkauf  jense its der Grenze steht der Kauf  von F le isch ga nz oben. 81 Nicht 

zu letzt wirk t das wachsende Bioangebot, in Verb indung mit der Nachfrage nach 

nationalen, regiona len und lokalen Produkten, in  R ichtung e iner Aufrechterhal-

tung eines hohen Pro Kopf -Konsums. Denn auch die Schweizer Bio landwirtschaf t 

ist auf  t ier ische Produkte spezia l i s ier t.   

  

                                                   
78 Aktue l l  i s t  es  u.a.  d ie  UN Agenda 2030 für  e ine Nachhal t ige Entwicklung mi t  ihren 

17 Entwicklungszie len (Susta inable  Deve lopment Goals  SDG),  von denen mehrere den 

Bere i ch Landwi rtschaft  und Ernährung betre f fen.  

79 E in aktue l les  Beispie l  i s t der  Beschluss des Nat ional rates am 6. 6.2017 mi t  115 ge-

gen 60 St immen (13 Enthal tungen),  e ine par lamentar i sche In i t iat ive,  d ie  d ie  Abschaf-

fung der  Bundessubvent ionen für  F le i schwerbung fordert ,  abzulehnen ( h t t ps : / /www.pa r -

l amen t . ch /de / ra t sbe t r i eb /amt l i che s -bu l l e t i n / amt l i che s -bu l l e t i n - d i e - ve rhand l ungen?Sub je c -

t Id=40 302#v otum6 ;  abgerufen am 19.6.2017).  Dem Beschluss des Nat ional rates g ingen 

die  Empfehlungen der  nat ional rät l i chen Kommission für  Wi r tschaft  und Abgaben 

(WAK-NR) voraus:  Die  WAK st immte am 25.10.2016 mi t  16 gegen 7 St immen dafür ,  

dass d ie  Bundessubvent ionen für  d ie  F le i schwerbung be ibehal ten werden sol len 

(h t t ps : / /ww w.pa r l amen t . ch / de / ra t sbe t r i eb / su che - cu r i a - v i s t a /gesch ae f t ?A f f a i r I d=201 50493 ;  abgeru-

fen am 19.6.2017).  

80 D ie  Schweizer  Land-  und Ernährungswi r tschaft  i s t mehrhe i t l i ch auf  d ie  Produkt ion 

von t ier i schen Produkten spez ia l i s ier t  und hat  be i  Mi l chprodukten und F le i sch ent-

sprechend hohe Marktante i le .  Wer Schweizer  Produkte sucht ,  w i rd auf  e ine hohe Vie l-

fa l t  an Mi l ch-  und F le i schprodukten stossen,  be i  pf lanz l i chen Nahrungsmi t teln i s t  der  

Ante i l  aus  Schweizer  Produkt ion v ie l  ger inger.  

81 D ie  Prei suntersch iede bei  Nahrungsmi t teln s ind ein zentra ler  Grund für  den E inkauf-

stour i smus (Coop 2009).  Be i  F le i sch s ind d ie  Pre i sunterschiede zwischen der  Schweiz 

und dem angrenzenden Aus land wegen dem Agrarschutz sehr hoch (Coop 2009, BAK 

2010).  Laut  amt l i cher  Stat i s t ik  waren die  Prei se  für  F le i sch in  der  Schweiz im Jahr 

2014 mehr a l s  doppe l t  so  hoch a l s  in  der  EU insgesamt  (BFS 2016) .  Wobei  es Unter-

sch iede zwischen den Ländern gibt:  D ie  F le i schpre ise  in  der  Schwei z waren im Ver-

gle i ch z.B.  zu Deutschland 1,9 Mal ,  im Vergle i ch zu Österrei ch 1,7 Mal  und im Ver-

gle i ch zu Norwegen 1,4 Mal  so hoch.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40302#votum6
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40302#votum6
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40302#votum6
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150493
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7 W E I T E R F Ü H R E N D E  Ü B E R L E G U N G E N  

Die für  das Bedürfnisfe ld Ernährung relevanten Trends wirken mit unterschied l i -

chen Geschwindigke iten.  Die Folgen s ind unter anderem deshalb n icht in  g le ichem 

Ausmass s ichtbar . Sehr schne l l  ver ändert s ich d ie Technik und immer schne l ler  

auch d ie (g loba le) Wirtschaft ,  während s ich etwa das  Bi ldungsniveau langsamer 

erhöht und die Zunahme auch weniger wahrgenommen wird. Werden die unter-

schied l i chen Geschwind igkeiten berücksicht igt , so kann dies das  B i ld , welche 

Trends d ie Zukunf t stärker prägen werden, verändern.  

 

Zusammenfassende These:  

Die Trends, d ie in R ichtung ressourcenle ichtere  Esskul turen mit e inem in der 

Schweiz niedr igeren und global moderaten Konsum t ier ischer Nahrungsmitte l  wir-

ken, s ind langfr is t ig s tärker als d ie Trends, d ie in d ie Gegenr ichtung wirken.  

 

Diese These wird auf  der Basis von acht ausgewählten Megatrends er läutert ,  d ie 

s ich in ihrer Geschwind igkeit untersche iden, aber in d iese lbe Richtung zeigen:  

 

  Hohes Tempo:  Global is ierung, Konnekt iv i tät , technische Entwick lung  

  Mitt leres Tempo: Demokratis ierung, Urbanis ierung  

  Langsames Tempo: Bi ldung und Wissenskul tur , Gesundhei t,  Gender und 

demographischer Wande l.  

 

Die These bedeutet n icht, dass ressourcenle ichte Esskul turen von a l le i ne ents te-

hen und s ich ohne Widerstand durchsetzen werden . Bestehende Konf l ik te werden 

s ich akzentu ieren und neue Konf l ik tfe lder werden s ich öf fnen. A l le betrof fenen 

Bereiche und Akteure des Bedürfnisfe lds Ernährung –  in Technik, Wirtschaft,  Po l i-

t ik , Bi ldung und Z iv i lgesel lschaf t –  s ind gefordert.  
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I: Die Grenzen der Eff izienz(r)evolution manifestieren sich in verschärften 

Zielkonfl ikten.  

Die Ressourcenef f iz ienz,  getr ieben von der machtvol len wir tschaft l ichen und 

technischen Entwicklung ,  wächst auch in der Ernährungswirtschaf t vergle ichs-

weise rasch. Doch die Grenzen der Ef f i z ienz(r)evolut ion manifest ieren s ich ver-

mehrt in Form von Trade-of fs. Denn d ie Ef f iz ienzfortschr i t te haben ihre Schatten-

seiten und s ind mit Kosten verbunden, d ie weniger sc hnel l ,  aber zunehmend 

s ichtbar werden, w ie d ie  fo lgenden zwei Beisp ie le i l lus tr ieren:  

 

  Global ef f i z iente Nahrungsmitte l -Versorgungsketten s tossen an loka le und 

regiona le Grenzen der ökologischen Tragbarkei t .  Wobei d iese Grenzen 

nicht «naturgegeben» s ind und keinen absoluten Charakter haben, son-

dern gesel lschaf t l ich def in iert werden. H ier  besteht e in Trade -of f  zwi-

schen versch iedenen Umweltz ie len, z .B. zwischen dem Ziel ,  den Land - 

und Energieverbrauch der Produktion zu min imieren, und dem Zie l ,  e inen 

konkreten Standort umweltver trägl ich zu nutzen.  

 

  Die Ressourcenef f iz ienz der Produktion t ier ischer Nahrungsmitte l  lässt 

s ich we iter  s te igern. So verwerten beispie lswe ise Hybr idzuchten in der 

Gef lüge lha l tung Futter  ink l .  Abfäl le hochef f iz ient. Auf  wenig Raum und in  

weitgehend geschlossenen Systemen werden mit ger inger Umweltbe las-

tung F le isch und E ier  produzier t.  Diese aus ökologischer Sicht posi t iv  zu 

bewertende Produkt ion wir f t jedoch grundlegende eth ische Fragen auf, 

d ie in e iner Gesel lschaft  mit zunehmendem Wohls tand und B i ldung lang-

sam, aber s tet ig an Gewicht gewinnen:  Wie wol len wir  mit sogenannten 

Nutzt ieren umgehen? Betrachten wir  das e inze lne (Nutz)T ier  als e in ind i-

v iduel les Lebewesen, zu dem der Mensch eine Beziehung aufbauen kann, 

wie etwa zu einem Hund, oder verstehen wir  es als ef f iz ienten  ökologisch 

zu opt imierenden Produktionsapparat? Hier  besteht e in Konf l ikt zwischen 

zwei versch iedenen ethischen Z ie len: Eth ische Über legungen ver langen 

auf  der e inen Sei te d ie ef f iz iente Nutzung natür l icher Ressourcen un d auf  

der anderen Sei te e inen würdigen Umgang mit den Tieren.  
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II: Die Schattenseiten einer erhöhten Ressourceneffizienz werden in der 

global vernetzten Welt schneller erkannt und thematisiert.  

Gesel lschaft l iche Werte verändern s ich grundsätzl ich langsamer  a ls Pol i t ik, Wirt-

schaft und erst recht a ls  d ie Technik . Neu änder t aber auch die Geschwindigkei t ,  

mit der s ich d ie Werte wandeln. In unserer zunehmend global vernetzten  Welt 

erzeugen Themen, d ie d ie Menschen und ihre Werte berühren, sehr schnel l  ge-

sel lschaf t l iche Resonanz. Innert kürzester Ze it können sehr v ie le Menschen er-

reicht und mobi l is iert werden. Die neue (z iv i l )gesel l schaf t l iche Dynamik kann die 

wirtschaft l iche und pol i t ische Dynamik über tref fen. Sie ste l l t  e ine neue Form von 

Demokratisierung  dar. Aus der Ziv i lgese l lschaft hervorgehende Ini t iat iven Ein-

zelner oder k le iner Gruppen können in e iner vernetzten Wel t n icht nur schne l l  

bedeutsame Veränderungen bewirken, s ie können auch den Wertewande l  be-

schleunigen. Der Wertewandel bere ite t den Boden für ne ue Lösungen zur Ent-

schärfung von Zie lkonf l ikten. Die zunehmende Thematis ierung der Massent ierhal-

tung in den le tzten Jahren, zunächst v.a. in den industr ia l is ierten Ländern, l ie-

fert Anschauungsmater ial  dazu. Die Senkung des F le ischkonsums als Weg zur 

Entschärfung des Zie lkonf l iktes zwischen umweltverträg l icher und ar tgerechter 

Produkt ion is t d iskursfähig geworden.  

III: Die Stadt schafft  kreative Mil ieus für Innovationen und Vielfalt .  

Die Urbanis ierung is t e in g lobaler  Megatrend von herausragender Bedeutung.  E in 

immer grösserer Antei l  der Weltbevölkerung lebt in Städten. In der «Stadt» leben 

und wir tschaften sehr v ie le Menschen mit unterschied l ichstem Hintergrund zu-

sammen. Unterschied l iche Lebensentwürfe, Vis ionen und Werte müssen s ich n icht  

bekämpfen, s ie können neben- und mite inander  leben und zusammenf l iessen. 82 

Die Stadt schaf f t e in kreat ives Mi l ieu für  Innovat ionen und V ie l fa l t.  Auch im Be-

reich der Ernährung lässt s ich belegen, dass in der Stadt d ie V ie l fa l t  sehr v ie l  

grösser ist als ausserha lb.  Und mehr noch: in der Stadt wird Neues entwickel t 

und ausprobiert ,  gerade im Bereich der vegetar ischen und pf lanzen -basierten Er-

nährung lässt s ich das belegen. Was s ich bewährt, brei tet s ich aus, und es kön-

nen neue Gewohnhe iten und Rout inen ents tehen.  Gle ichze it ig is t d ie Ressour-

cenef f iz ienz durch d ie verdichtete Nutzung und die intensive Aus lastung der Inf-

rastrukturen in der Stadt grösser. Die Urbanisierung  schaf f t Voraussetzungen 

für d ie Entwick lung einer ressourcenle ichten Ernährung.  

 

  

                                                   
82 Vgl .  Hoskote,  R. ,  Trojanow, I.  (2007).  Kampfabsage.  Kul turen bekämpfen si ch n i cht  

–  s ie  f l iessen zusammen. München: Bless in g.  
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IV: Langsame Trends als WegbereiterInnen ressourcenleichter Esskultu-

ren. 

Die g lobalen Megatrends Bildung und Wissenskultur, Gesundheit  und Gender 

Shift  entfa lten s ich langsam bis sehr langsam, jedoch beharr l ich. A l le drei  wei-

sen in d iese lbe Richtung: Das Verständnis grund legender Z usammenhänge zwi-

schen Ernährung, Umwelt und Gesundhe i t wird s ich vert iefen. Der Stel lenwert der 

persönl ichen Gesundhe it  wird weiter  zunehmen, g le ichze it ig aber auch die Emp-

fängl ichke it für  und das Interesse an eth ischen Fragen. Diese Entwick lungen hän-

gen eng damit zusammen, dass s ich d ie Rol len und Aufgaben von Frauen und 

Männern versch ieben. Frauen übernehmen zunehmend im öf fentl ichen Raum Auf-

gaben und Verantwor tung und Männer im pr ivaten Bereich. Der demographische 

Wandel  mit e iner Zunahme des Ante i ls  äl t erer Menschen tut das Seinige, indem 

er d irekt zu einem Rückgang des Pro Kopf -Konsums t ier ischer Nahrungsmitte l  

beiträgt. Zusammenfassend s ind B i ldung und Wissenskultur, Gesundhei t ,  Gender 

Shif t  und demographischer Wande l Wegberei ter Innen für d ie Entwick lung nach-

halt iger Ressourcenkulturen  auf  der Basis von veränderten Rout inen und Gewohn-

hei ten.  

V: Die Polit ik verl iert  an Bedeutung und spielt  eine unklare Rolle.  

In e iner s ich schnel ler  wandelnden Wel t droht d ie Pol i t ik  v ie len gese l lschaft l ichen 

Real i täten hinterher zu hinken. Ihre Legi t imat i on zur Lösung gesel lschaft l icher  

Probleme erodiert .  Davon betrof fen is t auch die Agrarpol i t ik, d ie b is heute von 

al len ernährungsrelevanten Po l i t iken die e inf lussreichste is t .  Technik, Wirtschaf t 

und Ziv i lgese l lschaft  entwerfen jedoch die Zukunft und prägen d ie Entwick lung 

stärker als d ie Pol i t ik . H inzu kommt, dass d ie Po l i t ik  d ie bestehenden Interessen 

schützt und Veränderungen bremst  bzw. in bestehende Rout inen und Geschäfts-

model le kanal is iert .  In der Ernährung bedeutet d ies, dass d ie Agrarpol i t ik  nach 

wie vor d ie Produktion t ier ischer Nahrungsmitte l  stützt sowie  den Konsum von in 

der Schweiz produz ierten t ier ischen Nahrungsmitte ln fördert. Für d ie Zukunft 

ste l l t  s ich d ie Frage, we lche Rol le d ie Schweizer  Pol i t ik  spie len müsste, um einen 

Beitrag zu le is ten für  e ine ressourcenle ichtere Ernährung mit weniger t ier isc hen 

Nahrungsmitte ln.  
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