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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Image der Schweiz im Ausland

Wie der Historiker Christian Schaniel im Juli 2019 in einer auf Dodis veröffentlichten
Studie aufdeckte, waren im Vietnamkrieg zwischen 1965 und 1973 Zahnräder und
Getriebe, welche von der Schweizer Uhrenindustrie hergestellt wurden, als Zünder für
Artilleriegeschosse in die USA exportiert worden. Der Tages-Anzeiger fasste zeitgleich
unter dem Titel «Tod durch Schweizer Präzision» die wichtigsten Erkenntnisse aus
Schaniels Forschung zusammen: Demnach hatte die Schweizer Uhrenindustrie mit
Erlaubnis des Bundes den Amerikanern zugesichert, diese mit den eigentlich für
Uhrwerke vorgesehenen Getrieben zu versorgen, da die amerikanische Industrie den
Bedarf nicht decken konnte. Die Getriebe seien nach dem Export in die USA vor Ort in
Artilleriebomben verbaut worden, damit die nun mit dem Zünder ausgestatteten
Geschosse bereits vor dem Aufprall explodierten und dadurch der Schadensradius
vergrössert werden konnte. Die Einnahmen durch die umstrittenen Exporte seien von
CHF 6 Mio. im Jahr 1965 bis auf CHF 27 Mio. im Jahr 1968 angestiegen, als der Krieg
seinen Höhepunkt erreicht hatte. Schätzungen zufolge starben im Vietnamkrieg bis zu
dreieinhalb Millionen Menschen.
Der Bundesrat habe sich seither darum bemüht, die Beteiligung der Schweiz am Krieg
geheim zu halten, da er einerseits einen Reputationsschaden und andererseits
Exporteinbussen aufgrund einer Wiedereinführung von Uhreneinfuhrzöllen durch die
USA befürchtet habe. Mehrere Versuche von Schweizer Medien, darunter angeblich
dem Schweizer Fernsehen, während dem Krieg und in den darauffolgenden Jahren die
«Zündergeschichte» aufzudecken, seien gescheitert. Dies sei darauf zurückzuführen,
hielt Schaniel fest, dass Medienschaffende anscheinend von «Chefbeamten», welche
auf Anweisung des Bundesrates agiert hätten, an der Veröffentlichung ihrer Berichte
gehindert worden seien. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.07.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Stimmung in der Bevölkerung

2019 veröffentlichte ein Team der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der
Handelshochschule Leipzig zum vierten Mal den Schweizer Gemeinwohlatlas. Die
Studie versuchte zu eruieren, welchen Beitrag Organisationen, Unternehmen oder
Behörden für das Gemeinwohl der Gesellschaft leisten, wofür insgesamt 110
Institutionen von knapp 15'000 beim Marktforschungsinstitut «intervista» registrierten
Schweizerinnen und Schweizern aus den deutschen, französischen und italienischen
Sprachregionen mit den Noten von 1 bis 6 bewertet wurden. Von den Befragten hatten
im Vorfeld 73 Prozent angegeben, besorgt darüber zu sein, dass dem Gemeinwohl in
der Schweiz zu wenig Beachtung zukommt. 
Bei den ausgewählten Organisationen handelte es sich beispielsweise um alle SMI
notierten sowie die 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen und Schadens- und
Krankenversicherungen; auch die grössten Genossenschaften, NGOs und
Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Sportverbände und Medienhäuser
wurden bewertet. Benotet wurden Parameter aus den Hauptkategorien
Aufgabenerfüllung, Zusammenhalt, Lebensqualität und Moral.

Auf den ersten fünf Plätzen fanden sich allesamt Organisationen oder Stiftungen aus
dem Gesundheits- und Sozialwesen: Die Rega belegte mit der Note 5.55 den ersten
Rang, gefolgt von der Spitex (Note 5.50), der Pro Senectute (Note 5.44), der Paraplegiker
Stiftung (Note 5.40) und schliesslich dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) (Note
5.24) auf dem fünften Platz. Unbeliebt waren hingegen Sportverbände wie die Fifa (Note
2.39, Platz 109), die Uefa (Note 2.74, Platz 107) oder das Internationale Olympische
Komitee (IOC) (Note 3.54, Platz 94). Die Sonntagszeitung hielt in einem Bericht über die
Rangliste fest, dass dies auf die Korruptionsskandale oder Hooligan-Probleme
zurückzuführen sei, mit welchem die Verbände zu kämpfen gehabt hätten. 
Von den Unternehmen landeten auffälligerweise Genossenschaften – respektive von
den Studienverfassenden als Genossenschaften gewertete Unternehmen – auf den
vorderen Plätzen: Migros (12. Platz), Volg (17. Platz), Coop (19. Platz) und die Landi (22.
Platz) waren besonders beliebt, ebenso die genossenschaftliche Versicherung Mobiliar
(18. Platz). Beliebtestes nicht-genossenschaftliches Unternehmen war der
Sanitärkonzern Geberit auf dem 28. Rang.

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.09.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Verlierer unter den Konzernen waren der Rohstoffhändler Glencore (108. Platz), die
Blick-Zeitung (105. Platz), das Social Media Unternehmen Facebook (102. Platz) oder die
Bank UBS (96. Platz), das Schlusslicht der Rangliste bildete die Zigarettenmarke
Marlboro mit der Note 2.26. Dass kommerzielle Unternehmen schlecht Abschnitten sei
laut der Sonntagszeitung keine Überraschung: Untersuchungen hatten gezeigt, dass
bereits das Etikett «gewinnorientiert» genüge, damit die Aktivität eines Konzerns als
«schädlich» oder «weniger wertschöpfend» eingeschätzt werde. 2

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Die Gesamtbeschäftigung nahm 1980 um zwei Prozent zu. Im Widerspruch zum
langfristigen Trend fiel dabei die Zunahme im zweiten Sektor stärker aus als im
Dienstleistungssektor. Entsprechend der grossen Nachfrage nach Bauleistungen war die
grösste Beschäftigungssteigerung im Baugewerbe zu verzeichnen (+6.7%). Auch die
Banken wiesen mit +4.5 Prozent eine deutlich überdurchschnittliche Personalzunahme
aus. Rückläufig war die Beschäftigung hingegen bei der Herstellung von Bekleidung,
Getränken und Uhren (zwischen -0.4 und -0.8%). Auf diese drei Branchen entfielen
denn auch fast die Hälfte der im industriellen Bereich registrierten
Betriebseinstellungen. Deren Gesamtzahl ging auf 152 zurück und erreichte damit den
niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1980
HANS HIRTER

Die industrielle Produktion (ohne Energieerzeugung) wurde um fünf Prozent
gesteigert. Die grössten Zuwachsraten erzielten die Maschinen- und Apparateindustrie
und das graphische Gewerbe mit je neun Prozent. Dass die Uhrenindustrie ihren
mengenmässigen Ausstoss um vier Prozent ausweiten konnte und auch der Wert ihrer
Exporte anstieg, deutet an, dass sie nach einem radikalen Schrumpfungsprozess im
Begriffe ist, die Herausforderung der neuen Technologie (Elektronik) zu meistern. Nur
noch ein geringes Produktionswachstum erzielte der Spitzenreiter des vorigen Jahres,
die Chemie. Hier wirkten sich, anders als etwa in der Maschinenindustrie, die
rezessiven Erscheinungen im Ausland schnell auf den Geschäftsgang aus. Dass sich die
weltweite Konjunkturabkühlung aber in naher Zukunft auch in den übrigen
exportorientierten Branchen bemerkbar machen wird, lässt sich am gebremsten
Wachstum der Auftragseingänge ablesen. Im Tourismus bestätigte sich die bereits in
der zweiten Hälfte des Jahres 1979 eingeleitete aufsteigende Tendenz. Die im
internationalen Vergleich tiefe Inflationsrate und die Verbilligung des Schweizer
Frankens liessen die Ferienreisenden nicht unbeeindruckt. Die Zahl der
Übernachtungen nahm um 12.1 Prozent zu (bei den Ausländern lag der Zuwachs gar bei
19.7%); damit wurde das beste Ergebnis nach der Rezession von 1975 erzielt. Die starke
Produktionszunahme im Baugewerbe führte zu Warnungen vor einer
Konjunkturüberhitzung in diesem Bereich, welche zu einer erneuten
Überkapazitätskrise führen könnte. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1980
HANS HIRTER

Die Gesamtbeschäftigung nahm im Jahresdurchschnitt um 0.9 Prozent zu, wobei das
Wachstum im Dienstleistungsbereich mit 1.4 Prozent grösser ausfiel als im zweiten
Sektor. Den relativ bedeutendsten Beschäftigungszuwachs meldeten die Banken mit
+5.7 Prozent. In der Industrie erzielte die Uhrenbranche mit +2.0 Prozent ein
überdurchschnittliches Resultat; eine Betrachtung der Quartalsziffern zeigt allerdings,
dass sich dieser überraschende Beschäftigungsaufschwung nur über die ersten neun
Monate erstreckte und dann wieder zum Erliegen kam. In der Textil-, Bekleidungs- und
Nahrungsmittelindustrie war die Beschäftigung erneut rückläufig. Die Zahl der
Betriebseinstellungen im industriellen Bereich blieb mit 152 auf dem relativ niedrigen
Niveau des Vorjahres; gut die Hälfte davon entfiel auf die Branchen Uhren, Textil und
Bekleidung. 5

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER
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Die industrielle Produktion wuchs nur noch um ein Prozent (1980: 5%). Die stärkste
Expansion fand im Graphischen Gewerbe (+8%) und in der Chemie (+4%) statt. In der
Maschinen- und Apparateindustrie konnte der Ausstoss um zwei Prozent gesteigert
werden. Demgegenüber sank die mengenmässige Produktion in der Bekleidungs- und
Textilindustrie um zwei Prozent und in der Uhrenindustrie gar um 11 Prozent. Im letzten
Quartal des Jahres 1981 nahm die Uhrenproduktion gegenüber dem Vorjahreswert sogar
um 26 Prozent ab, was seinen Ausdruck auch darin fand, dass am Jahresende rund ein
Fünftel der in dieser Branche Beschäftigten kurzarbeiteten. Dass die Uhrenindustrie
ihre Exporte trotzdem wertmässig um ca. zehn Prozent steigern konnte, deutet darauf
hin, dass der Umstrukturierungsprozess von der Herstellung von Billigwaren auf
Qualitätserzeugnisse seinen Fortgang nahm. Im Baugewerbe kam es zu einer leichten
realen Schrumpfung der Produktion, und überdies führten die stark steigenden
Baukosten und -zinsen zu einem Auftragsrückgang. Im Tourismus wurde hingegen das
gute Ergebnis des Vorjahres nochmals übertroffen und das beste je erreichte Resultat
erzielt. Der günstige Frankenkurs und die im internationalen Vergleich bescheidene
Inflation trugen nicht unwesentlich dazu bei, dass die Anzahl Hotelübernachtungen von
Ausländern um weitere sechs Prozent anstieg. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER

Die Konjunkturflaute machte sich auch bei der Beschäftigungslage bemerkbar. Wie an
anderer Stelle ausführlich dargestellt wird, nahm die Arbeitslosigkeit vom März an jeden
Monat zu, und auch die Teilarbeitslosigkeit erreichte gegen Jahresende einen seit 1976
nicht mehr gekannten Höchststand. Im internationalen Vergleich blieb allerdings die
Arbeitslosenrate mit maximal 0.8 Prozent (Dezember) gering, und dies obwohl es im
Gegensatz zu 1975/76 zu keiner Rückwanderungswelle ausländischer Arbeiter kam. Die
Gesamtbeschäftigung schrumpfte im Jahresdurchschnitt um 1.4 Prozent (1981: +0.9%);
dabei setzte sich die Verlagerung vom industriellen Bereich in den
Dienstleistungssektor fort. Während die Beschäftigtenzahl des zweiten Sektors um 4.1
Prozent abnahm, wuchs diejenige des dritten um 0.9 Prozent. Am expansivsten waren
einmal mehr die Banken (+3.7%) und die Versicherungen (+3.6%). In Industrie und
Gewerbe schlug sich der Beschäftigungsrückgang sehr ungleichmässig nieder.
Besonders stark betroffen waren die Uhrenindustrie mit -12.0 Prozent (1981: +2%) und
das Baugewerbe mit -9.2 Prozent. Relativ heftig wurde der Einbruch auch in den
Branchen Maschinenbau und Textil mit je -4.0 Prozent verspürt. Recht gut hielt sich die
Chemie mit einer Abnahme von 1.9 Prozent. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1982
HANS HIRTER

Bezüglich der industriellen Produktion zeigt sich ein ähnliches Bild. Geradezu
katastrophal wirkte sich die Krise in der Uhrenindustrie mit einem Rückgang um einen
Drittel aus. Der Umstrukturierungsprozess, der eine Umstellung auf hochwertige
Erzeugnisse unter Einbezug von elektronischen Komponenten mit sich bringt, ist hier
immer noch in vollem Gang und wird wohl auch in den kommenden Jahren von einem
Schrumpfungsprozess begleitet sein. In den übrigen Branchen hielt sich der Einbruch
in Grenzen. Er betrug in den Bereichen Holz und Metall je acht Prozent, im Maschinen-
und Apparatebau fünf Prozent, in der Bekleidungsindustrie vier Prozent, in der
Textilbranche drei Prozent und in der Chemie ein Prozent. Die mengenmässige
Produktion von Lebens- und Genussmitteln konnte um ein Prozent gesteigert werden,
diejenige der grafischen Industrie gar um vier Prozent. Die Bauproduktion erreichte das
allerdings hohe Niveau des Vorjahres ebenfalls nicht mehr, der Rückgang um zwei
Prozent wurde aber noch nicht als alarmierend empfunden. Beigetragen zu diesem
doch recht ansprechenden Ergebnis auf dem Bau haben jedoch auch die günstigen
Witterungsverhältnisse im vierten Quartal. Im Tourismus gelang es nicht, das
Rekordergebnis des Vorjahres zu egalisieren. Es war im wesentlichen die Rezession, die
zu einem Rückgang der Gäste aus dem Ausland führte; die Währungsrelationen spielten
für einmal keine ausschlaggebende Rolle. 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1982
HANS HIRTER

Die wirtschaftliche Stagnation, in Verbindung mit Rationalisierungen der Produktion,
bewirkte eine Verschärfung der Beschäftigungslage. 31'300 Arbeitsplätze gingen im
Berichtsjahr verloren. Sowohl die Teil- als auch die Ganzarbeitslosigkeit nahmen zu. Im
Jahresdurchschnitt waren 26'288 Ganzarbeitslose registriert. Dies stellt den höchsten
Wert der Nachkriegszeit dar. Gegenüber 1982 verdoppelte sich die Arbeitslosenquote
auf 0.8 Prozent. Im Vergleich zum Ausland ist diese Quote allerdings weiterhin gering:
im OECD-Raum beträgt sie 8.7 Prozent, was etwa 33 Mio Arbeitslosen entspricht. Die
vom Beschäftigungsrückgang von durchschnittlich 1.3 Prozent am meisten betroffene
Branche der schweizerischen Wirtschaft war die Uhrenindustrie (-16.1%). Zu einem

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1983
REGINA ESCHER

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



empfindlichen Abbau im Ausmass von je rund fünf Prozent kam es auch im
Maschinenbau sowie in der Textil- und in der Bekleidungsindustrie. In der Schweiz kam
es zu 186 Betriebseinstellungen. Das Rekordergebnis des Vorjahres wurde damit um 34
Einheiten unterschritten. Die Betriebseinstellugen konzentrierten sich nach wie vor auf
die Uhren-, die Maschinen- und die Bekleidungsindustrie. Der Personalbestand in der
chemischen Industrie sank – bei einer beträchtlichen Zunahme der Produktion – um 1.9
Prozent. Insgesamt nahm die Beschäftigung im zweiten Sektor um drei Prozent ab.
Diejenige im Dienstleistungssektor hingegen veränderte sich kaum. Das heisst, dass der
dritte Sektor anders als in früheren Jahren praktisch keine im zweiten Sektor
«freigesetzten» Arbeiter aufnahm. Insbesondere weiteten die Banken (+0.4%) und die
Versicherungen (+2.4%) ihren Personalbestand nurmehr wenig aus. 9

Auch die industrielle Produktion entwickelte sich von Branche zu Branche
unterschiedlich. Die markantesten Veränderungen verzeichneten die Chemie mit
einem Wachstum von sechs Prozent sowie der Maschinenbau und die
Bekleidungsindustrie mit einem Rückgang von je vier Prozent. Die Uhrenproduktion
verringerte sich nochmals, und zwar um drei Prozent, nachdem sie im Vorjahr eine
Schrumpfung um einen Drittel hatte hinnehmen müssen. Leichte mengenmässige
Einbussen erlitten die Metallindustrie (-2%) und die Nahrungsmittelindustrie (-1%),
während die Textil- und die Holzbranche ihr Niveau zu halten vermochten und die
grafische Industrie ihren Ausstoss um drei Prozent steigerte. Schwächer als auf die
Industrieproduktion hat sich die Rezession auf die Bauwirtschaft ausgewirkt. Diese
nahm 1983 gar leicht zu. Der Tourismus dagegen blieb etwas unter seinem
Vorjahresergebnis; die Zahl der registrierten Hotelübernachtungen ging um ein Prozent
zurück. Das erzielte Resultat lag aber dennoch etwas über dem Durchschnitt der Jahre
1970-1982. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1983
REGINA ESCHER

Der Rückgang der Zahl der Beschäftigten setzte sich, wenn auch merklich
abgeschwächt, im Berichtsjahr fort. Der konjunkturelle Aufschwung vermochte
demzufolge die durch den Strukturwandel verursachten Beschäftigungsprobleme nicht
vollständig zu kompensieren. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Gesamtzahl der
Beschäftigten um 8'300 oder 0.4 Prozent ab, wobei der Rückgang bei den Männern
ausgeprägter war als bei den Frauen. Wie bereits 1983 stagnierte die Beschäftigung im
Dienstleistungsbereich, so dass die im industriellen Sektor freigesetzten Arbeitskräfte
nicht von ihm aufgenommen werden konnten. Am stärksten vom Personalabbau
betroffen war wiederum die Uhrenindustrie (-7.5%); in der Textilindustrie und im
Maschinenbau konnte demgegenüber der Schrumpfungsprozess abgebremst werden (-
0.9% resp. -1.9% gegenüber je rund -5 % im Vorjahr). Positive Zuwachsraten wiesen
andererseits die Chemie, die Holzindustrie und Teile des Baugewerbes auf. Im
Dienstleistungssektor expandierten vor allem die Banken, die Versicherungen, der
Detailhandel, die PTT sowie der Bereich Unterricht und Forschung. Kennzeichnend für
den Strukturwandel ist zudem, dass vom Beschäftigungsrückgang im 2. Sektor in erster
Linie das Betriebs- und nicht das Büropersonal betroffen wurde. Die Arbeitslosenzahl
stieg im Jahresdurchschnitt auf 35'185 (+25.8%) und übertraf in allen Monaten den
Vorjahresstand. Die Arbeitslosenquote von 1.2 Prozent am Jahresende blieb aber
immer noch deutlich unter den Werten den übrigen Industriestaaten (OECD-
Durchschnitt 8.1%). 11

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Der Index der industriellen Produktion veränderte sich in den meisten Branchen
positiv, einzig in der Bekleidungs- und der Maschinenindustrie war er leicht rückläufig
(-2% resp. -1%). Die Bereiche Textil, Holz, Leder/Kautschuk/Kunststoff, Druck, Chemie
und Uhren wiesen demgegenüber Steigerungsraten zwischen sechs und sieben Prozent
auf; in der Metallindustrie erreichte der mengenmässige Produktionsfortschritt gar
zehn Prozent. Die Bautätigkeit war namentlich dank einer Zunahme der
Renovationsarbeiten im Wohnungsbau ebenfalls etwas grösser als im Vorjahr. Leicht
günstiger präsentierte sich die Lage auch im Fremdenverkehr, wo der Kursverlust des
Frankens gegenüber dem Dollar die Anzahl amerikanischer Gäste in die Höhe schnellen
liess. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER
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Die seit 1982 rückläufige Tendenz der Beschäftigtenzahl konnte 1985 durchbrochen
werden. Die Rationalisierungsanstrengungen liessen freilich den Anstieg der
Gesamtbeschäftigung im Vergleich zu früheren Konjunkturaufschwüngen kraftlos
ausfallen, so dass das Niveau vor der letzten Rezession noch nicht wieder erreicht ist.
Insgesamt nahm die Zahl der Beschäftigten um 18'600 (0.8%) zu, wobei die Frauen
etwas mehr davon profitierten (+1.0% gegenüber +0.6% bei den Männern). Die positive
Entwicklung betraf sowohl den industriellen Bereich (+0.9%) als auch den
Dienstleistungssektor (+0.7%). In der Uhrenindustrie, welche in den beiden
vorangegangenen Jahren noch Einbussen von 16.1 Prozent (1983) resp. 7.6 Prozent hatte
in Kauf nehmen müssen, konnte der Abbauprozess angehalten werden. Zum erstenmal
seit zehn Jahren stieg hier die Beschäftigtenzahl wieder an, und zwar um rund drei
Prozent. Bedeutende Zuwachsraten verzeichneten im weitern die Maschinenindustrie
(1.7%), die Chemie (1.6%) und das Graphische Gewerbe (1.5%). Im Tertiärsektor war der
Anstieg bei den Banken (2.9%) und auf dem Gebiet der Forschung und Lehre (1.5%) am
stärksten. Wenn auch in einigen Branchen (Papier, Bekleidung, Getränke, Textil,
Verkehr) die Beschäftigtenzahlen noch leicht rückläufig waren und im Baugewerbe bloss
das Vorjahresniveau gehalten werden konnte, darf doch festgestellt werden, dass sich
die gute Konjunktur nun auch auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt hat. Bereits klagte in
den Umfragen des BIGA ein grosser Teil der Unternehmen über einen Mangel an
gelernten Arbeitskräften. Die Zahl der vollständig oder teilweise Arbeitslosen reduzierte
sich im Jahresdurchschnitt um 13.8 Prozent auf 30'345. Ihr Anteil an der Gesamtzahl
der Beschäftigten belief sich zu Jahresende auf 1.0 Prozent (1984: 1.3%). 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1985
HANS HIRTER

Der Index der industriellen Produktion veränderte sich in den meisten Branchen
ebenfalls positiv; die Ausnahme bildete die Bekleidungsherstellung (-2%). Am
ausgeprägtesten war das Wachstum in der Uhrenindustrie (15%), überdurchschnittlich
hohe Werte wiesen aber auch das Graphische Gewerbe (10%), der Maschinen- und
Appartebau, der Bereich Leder/Kautschuk/Kunststoff (je 7%) und die Chemie (6%) auf.
In der Bauwirtschaft zeichnete sich insbesondere wegen der rückläufigen
Wohnungsbauproduktion eine gewisse Überkapazität ab. Die Planvorlagen für
industrielle Betriebe erreichten den Höchststand seit 1981, sowohl was die Anzahl
Projekte als auch was das Raumvolumen bei Neubauten anbelangt. Dies deutet darauf
hin, dass die Industrie ihre Wachstumsaussichten für die nahe Zukunft optimistisch
einschätzt. Für die Berechtigung dieser Prognose spricht unter anderem der gestiegene
Auftragsbestand. Der Bereich Tourismus konnte sich gegenüber dem Vorjahr leicht
verbessern. Die Zahl der Übernachtungen in Hotelbetrieben stieg um 0.9 Prozent und
entsprach damit dem Mittelwert der vorangegangenen fünf Jahre. Der Rekordwert aus
dem Jahre 1981 blieb allerdings noch unerreicht. Der Zuwachs beim Binnentourismus
fiel deutlicher aus als bei den Gästen aus dem Ausland. Bei letzteren war einerseits der
erneute Aufschwung bei den Touristen aus dem aussereuropäischen Raum (v.a. aus den
Vereinigten Staaten) und andererseits der Rückgang bei den Besuchern aus der BRD,
Belgien und den Niederlanden auffallend.

Die im Interesse des Fremdenverkehrs liegende Forderung nach Aufhebung der
Maximaleinsätze bei Geldspielen (Aufhebung des sog. Spielbankenverbots) konnte sich
aus vorwiegend sozialpolitischen Gründen im NR nicht durchsetzen. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1985
HANS HIRTER

Die Beschäftigungslage verbesserte sich weiter. Der Zuwachs der beschäftigten
Personen fiel mit 28'200 resp. +1.0 Prozent sogar noch deutlicher aus als im Vorjahr
(18'600 resp. +0.8%). Somit gelang es innert zwei Jahren, den zwischen 1982 und 1984
erfolgten Arbeitsplatzabbau zu rund zwei Dritteln zu kompensieren. Dass der
Beschäftigungsanstieg bei den Frauen erneut stärker ausfiel als bei den Männern (1.4%
resp. 0.8%), kann als Indiz für die Knappheit an Arbeitskräften gewertet werden. Diese
Beurteilung des Arbeitsmarktes wird auch gestützt durch die Tatsache, dass sich die
zusätzlich Beschäftigten per saldo fast ausschliesslich aus ausländischen
Erwerbstätigen rekrutierten. Die verbleibende Arbeitslosigkeit hatte zum
überwiegenden Teil strukturelle Gründe. Die Zahl der vollständig oder teilweise
Arbeitslosen reduzierte sich im Jahresdurchschnitt auf 25'714, was einem Anteil an den
Beschäftigten von 0.8 Prozent entsprach. Entgegen dem langfristigen Trend der
Verlagerung der Arbeitsplätze vom 2. in den 3. Sektor trugen 1986 beide
Wirtschaftssektoren zum Beschäftigungsanstieg bei. Im industriellen Bereich, dessen
Beschäftigtenzahl insgesamt um 1.3 Prozent expandierte, verzeichneten wiederum der
Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau (+3.0%) und die Chemie (+1.7%) die grössten
Zuwachsraten. Überdurchschnittliche Werte registrierten im weitern die

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1986
HANS HIRTER
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Metallindustrie (+1.5%) und die Gruppe Kunststoff/Kautschuk/Leder (+1.4%). In der
Textil- und in der Bekleidungsindustrie (-0.5 resp. -2.1%) und auch im Baugewerbe (-
0.4%) wurde der Arbeitsplatzabbau weiter fortgesetzt. Im Dienstleistungssektor
(insgesamt 1.1% mehr Beschäftigte) wiesen lediglich der Detailhandel und das
Reparaturgewerbe rückläufige Zahlen auf (-0.1 resp. -0.7%). Einmal mehr fand die
grösste Ausweitung des Personalbestands bei den Banken (+6.1%) statt; diese Branche
zählte 1986 rund 40 Prozent mehr Beschäftigte als 1975. 15

Die Rationalisierungs- und Umstrukturierungsmassnahmen führten dazu, dass sich die
Produktion noch stärker entwickelte als die Beschäftigung. Der Index der industriellen
Produktion erhöhte sich um vier Prozent (1985: +5%). Der Modernisierungsprozess
scheint in der Uhrenindustrie, wo trotz stagnierendem Personalbestand die Produktion
um 12 Prozent ausgeweitet wurde, am schnellsten voranzuschreiten. Wichtige
Wachstumsbranchen waren 1986 im weitern der Maschinen- und Apparatebau, die
Papierindustrie (je +8%), das Graphische Gewerbe und die Holzindustrie (je +6%). Eine
deutliche Abschwächung war hingegen bei der Chemie festzustellen (+2% gegenüber
+6.1% im Vorjahr). Dass sich die gesamthaft stagnierenden und in der
Maschinenindustrie gar sinkenden Auftragseingänge nicht negativ auf die projektierten
Investitionen ausgewirkt haben, weist auf das Bestreben der Industrie hin, mit den
neuen technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Die Zahl der Planvorlagen für
industrielle Betriebe erfuhr sowohl in bezug auf die Anzahl angemeldeter Projekte als
auch auf das Raumvolumen nochmals eine Steigerung. Im Baugewerbe präsentierte sich
trotz stagnierendem Wohnungsbau die Lage freundlicher als 1985: Umsätze,
Auftragseingänge und Arbeitsvorrat nahmen wieder zu. Der Fremdenverkehr konnte das
Vorjahresergebnis nicht mehr ganz erreichen. Verantwortlich dafür war der sinkende
Dollarkurs und die Angst amerikanischer Staatsangehöriger vor Terroranschlägen in
Europa. Das massive Ausbleiben von Gästen aus der USA konnte durch den vermehrten
Zuspruch von Touristen aus dem europäischen Ausland und dem Inland nicht
kompensiert werden. Die Zahl der Hotelübernachtungen sank um 1.5 Prozent. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1986
HANS HIRTER

Die Beschäftigung nahm 1987 im Jahresmittel um 1.2 Prozent zu; dies war weitgehend
auf das Wachstum des 3. Sektors, und hier insbesondere des Bereichs Banken und
Versicherungen zurückzuführen. Wiederum stieg die Zahl der beschäftigten Frauen
stärker an als diejenige der Männer (1.8% resp. 0.9%). Die zusätzlich Beschäftigten
rekrutierten sich auch 1987 per Saldo fast ausschliesslich aus ausländischen
Erwerbstätigen. Die Zahl der ganz oder teilweise Arbeitslosen blieb mit 24'674 – dies
entspricht einer Arbeitslosenquote von 0.8 Prozent – nahezu konstant. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Der Index der industriellen Produktion erhöhte sich nur noch geringfügig (1.2%). Einen
massiven Einbruch mussten die Bekleidungs- und die Uhrenindustrie in Kauf nehmen,
aber auch die Maschinenindustrie trat praktisch an Ort. Starke Expansionsraten
verzeichneten demgegenüber die graphische Industrie und die Chemie. Das Bestreben
der Unternehmen, mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten, drückte sich in
der unverändert grossen Investitionsbereitschaft aus. Die Zahl der Planvorlagen für
Neu- resp. Umbauten und für die Einrichtung von industriellen Betrieben nahm um 8.6
Prozent zu. Im Baugewerbe war die Lage unverändert freundlich: trotz leicht
schrumpfendem Wohnungsbau nahmen sowohl die Bautätigkeit als auch der
Auftragseingang und -vorrat weiter zu. Im Tourismus konnte 1987 der leichte Einbruch
des Vorjahres wieder wettgemacht werden. Markant war vor allem die Zunahme der
Hotelgäste aus den USA. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Die Beschäftigung nahm 1988 im Jahresmittel um 1.2 Prozent zu. Neben dem
Dienstleistungssektor trug auch das Baugewerbe spürbar zum Wachstum bei; im
industriellen Bereich stagnierte hingegen die Beschäftigtenzahl. Dass die Zuwachsrate
bei den Frauen mit 2.0 Prozent erneut höher ausfiel als bei den Männern (0.8%), deutet
auf den ausgetrockneten Arbeitsmarkt hin. Per Saldo rekrutierten sich die zusätzlich
Beschäftigten wiederum aus ausländischen Erwerbstätigen. Die Zahl der ganz oder
teilweise Arbeitslosen reduzierte sich im Jahresmittel auf 22'249, womit sich die
Arbeitslosenquote von 0.8 auf 0.7 Prozent verringerte. 19

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1988
HANS HIRTER
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Der Index der industriellen Produktion erhöhte sich massiv um sechs Prozent. Als
einziger Wirtschaftszweig musste die Bekleidungsbranche einen Einbruch in Kauf
nehmen (-8%). Das grösste Wachstum wies die Chemie mit 13 Prozent auf; die
Maschinenindustrie konnte die Stagnation des Vorjahres überwinden und steigerte die
Produktion um acht Prozent. Die Investitionsbereitschaft blieb mit einer Zunahme der
realen Anlageinvestitionen um 5.8 Prozent weiterhin hoch, wenn auch die
Zuwachsraten der beiden vorangegangenen Jahre nicht ganz erreicht werden konnten.
Die Bautätigkeit nahm weiterhin zu und beim Auftragsbestand ergab sich gar eine
zweistellige Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr (16%). 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1988
HANS HIRTER

Die Beschäftigung nahm im Jahresmittel um 1.2 Prozent zu. Im Gegensatz zum Vorjahr
vermochte nun auch der industrielle Bereich wieder zuzulegen (+1.1%).
Überdurchschnittlich stark fiel der Zuwachs mit 1.8 Prozent erneut bei den Banken und
Versicherungen aus; das relativ bedeutendste Beschäftigungswachstum verzeichnete
allerdings die Uhrenindustrie mit 4.8 Prozent. Die Zuwachsrate war bei den weiblichen
Beschäftigten mit 1.9 Prozent rund doppelt so hoch wie bei den Männern. Per Saldo
rekrutierten sich die zusätzlichen Arbeitskräfte wiederum aus ausländischen Personen,
wobei vor allem bei den Grenzgängern eine markante Zunahme eintrat. Der Mangel an
Arbeitskräften akzentuierte sich freilich weiter und bezog sich vermehrt auch auf an-
und ungelerntes Personal. Die Zahl der ganz oder teilweise Arbeitslosen verringerte sich
auf 17'452 im Jahresdurchschnitt, was einer Arbeitslosenquote von 0.6 Prozent
entsprach. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1989
HANS HIRTER

Die bereits im Vorjahr hohe Kapazitätsauslastung führte dazu, dass der Index der
industriellen Produktion nur geringfügig zunahm. Auch unter Ausschluss der stark
rückläufigen Produktion der Kraftwerke ergab sich lediglich eine Steigerung um 1.7
Prozent (1988: 6%). Die grösste Expansionsrate erreichte mit acht Prozent wiederum
die Chemie; die Maschinenindustrie konnte demgegenüber ihr grosses Wachstum des
Vorjahres nicht wiederholen (-1%). In der Bekleidungs- und in der Textilindustrie bildete
sich die mengenmässige Produktion weiter zurück (-4% resp. -2%). Die Investitionen
nahmen zwar weiterhin zu, erreichten aber mit einer realen Steigerungsrate von 3.6
Prozent bei den Ausrüstungsinvestitionen nicht mehr die hohen Werte der vergangenen
Jahre. Die Bauwirtschaft stiess ebenfalls an Kapazitätsgrenzen: die Bautätigkeit wuchs
etwas weniger stark als der Auftragsbestand, der um 12.4 Prozent zunahm. 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1989
HANS HIRTER

Der Index der industriellen Produktion nahm mit 2% etwa gleich stark zu wie im
Vorjahr. Die 1989 stagnierende Maschinenindustrie konnte ihre Produktion um 8%
steigern. Auf der Verliererseite stand erneut die Textilindustrie. Die Investitionen
wuchsen nur noch um 2,6%, obwohl die Wachstumsrate bei den
Ausrüstungsinvestitionen leicht anstieg. Die Verflachungstendenz in der Bauwirtschaft
liess sich nicht allein am geringen Wachstum der Bauinvestitionen ablesen, sondern
auch an der Stagnation bei Auftragsbestand und -eingang. 23

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1990
HANS HIRTER

Das Wachstum der industriellen Produktion schwächte sich auf 1 % ab. Eine deutliche
Zunahme um 7% verzeichnete die Maschinenindustrie, welche bereits im Vorjahr die
höchste Zuwachsrate erzielt hatte. Starke Einbrüche erlitten hingegen die baunahen
Industrien Holz bzw. Steine und Erden mit -5% bzw. -12%. Die Investitionen bildeten
sich um 2,8% zurück, wobei der Rückgang bei den Bauinvestitionen (—3,6%) spürbar
deutlicher ausfiel als bei den Ausrüstungsinvestitionen (—1,6%). Die Rezession im
Baugewerbe drückte sich auch in einer Schrumpfung des Auftragsbestands um 9%
aus. 24

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1991
HANS HIRTER

Die industrielle Produktion bildete sich 1992 um 1% zurück. Relativ am stärksten davon
betroffen war die Bekleidungsindustrie (—12%), aber auch die Maschinenindustrie,
welche in den Vorjahren kräftig expandiert hatte, musste eine Einbusse von 4% in Kauf
nehmen. Weiterhin positive Zuwachsraten verzeichnete die Chemie (+4%);
Spitzenreiterin war jedoch die Uhrenindustrie mit einer Produktionssteigerung um 16%.
Der markante Investitionsrückgang (—6,7%) war im Gegensatz zum Vorjahr diesmal bei
den Ausrüstungsinvestitionen (—9,3%) ausgeprägter als bei den Bauten (—5;1%). Auch
am Fremdenverkehr ging der Konjunktureinbruch nicht spurlos vorbei. 25

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1992
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.23 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die industrielle Produktion stagnierte im Vergleich zum Vorjahr. Während die Chemie
(+8%) und die Uhrenindustrie (+6%) weiter expandierten, steckten die Maschinen- und
die Textilindustrie immer noch tief in der Krise (—6% resp. -4%). Vom
Investitionsrückgang um 4,3% waren die Ausrüstungsinvestitionen praktisch gleich stark
betroffen wie die Bauten. 26

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Die industrielle Produktion nahm im Berichtsjahr um 8% zu. Am grössten war der
Zuwachs in der Chemie (+11%), aber auch im Maschinen- und Apparatebau lag der
Ausstoss um 6% höher als im Vorjahr. Die Uhrenindustrie, welche die allgemeine
Rezession unbeschadet überstanden hatte, erlitt jetzt mit -11% einen kräftigen
Einbruch. Bei den Investitionen, welche real insgesamt um 6,2% zunahmen, war die
Steigerungsrate bei den Ausrüstungsinvestitionen mit +10,1% besonders ausgeprägt. Die
Bauinvestitionen entwickelten sich schwächer (+4,6%), wobei sich hier das Wachstum
auf den Wohnungsbau konzentrierte. 27

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Der Index der industriellen Produktion stieg um 3% und blieb damit wieder deutlich
unter der Expansionsrate des Vorjahres. Das Wachstum war mit 10% wiederum in der
Chemie am ausgeprägtesten, aber auch in der Maschinenherstellung nahm die
Produktion um 4% zu. In der Textil- und - zum zweiten Mal in Folge - in der
Uhrenindustrie bildete sich die Produktion zurück (-5% resp. -4%). 28

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

La balance commerciale helvétique de 2018 a révélé des chiffres records pour les
exportations. Dans l’ensemble, la Suisse présente une balance excédentaire de 31,3
milliards de francs. Les exportations ont connu leur plus forte hausse depuis 2010
(+1,2%). La croissance des importations repose essentiellement sur le premier semestre
de l’année. Dans les détails, les exportations de l’industrie chimique et pharmaceutique
(104,3 milliards de francs),  de l’industrie des machines et de l’électronique (33,51
milliards de francs) et de l’industrie des instruments de précision, notamment
médicaux, (16,8 milliards de francs) sont les principaux responsables de cette année
record. 29

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.01.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La balance commerciale helvétique de 2019 a dégagé un excédent de CHF 37,3
milliards. Si l'excédent dépasse celui de 2018 (CHF 31,4 milliards), il s'agit d'une hausse
inférieure (+3,9%) comparée à la hausse de 2017-2018 (+5,7%). Plus précisément, les
exportations ont augmenté de 3,9 pour cent pour atteindre CHF 242,3 milliards, alors
que les importations ont augmenté «que» de 1,6 pour cent avec un total de CHF 205,0
milliards. Les exportations ont été dopées par la forte hausse dans le domaine chimie-
pharmacie (+10%). 30

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.01.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Opérant un recul de 1.5 pour cent par rapport à 1993, la consommation finale
d'énergie en Suisse a baissé pour la deuxième année consécutive. Parmi les facteurs
qui ont permis cette diminution, il est à relever les conditions climatiques
particulièrement clémentes, de même que les mesures visant à une utilisation plus
rationnelle de l'énergie. L'augmentation de la consommation de certains agents
énergétiques s'explique, quant à elle, par une meilleure conjoncture économique, par
l'accroissement de la population ainsi que par les bas prix de l'énergie. Ces derniers se
situent en effet largement au-dessous de ceux qui avaient cours avant la première crise
pétrolière. Si la demande d'essence a diminué de 0.1 pour cent par rapport à l'année
précédente, la consommation de carburant diesel a, en revanche, augmenté de 6.1 pour
cent. Ce résultat est certainement dû à l'amélioration de la situation économique qui a
induit une augmentation des transports par camions. Fait intéressant, la consommation
finale au sein de la branche industrielle a diminué de 2.5 pour cent, quand bien même
la production a crû de huit pour cent, signe d'une utilisation plus optimale de l'énergie
dans ce secteur. 31

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1994
LIONEL EPERON
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Umweltschutz

Luftreinhaltung

En 2017, les émissions de gaz à effet de serre se sont élevées à 47.2 millions de tonnes
d'équivalents CO2, une diminution d'un million par rapport à 2016. La Suisse
enregistre une baisse de ses émissions de 12 points de pourcentage par rapport à 1990.
Par rapport aux objectifs de réduction à atteindre d'ici 2020, l'industrie aura atteint les
15%; le secteur des bâtiments n'arrivera pas au 40% avec ce rythme; le secteur des
transports aura des difficultés pour parvenir au 10%. Les émissions découlant des
transports sont légèrement à la hausse par rapport à 1990, alors que le secteur des
bâtiments connaît une diminution de 26 points de pourcentage des émissions par
rapport à 1990. 32

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 15.03.2019
DIANE PORCELLANA

Klimapolitik

Der Bundesrat präsentierte im April 2021 das Schweizer Treibhausgasinventar für das
Jahr 2019. Das Inventar, erhoben durch das BAFU, zeigte auf, dass sich die Schweizer
Treibhausgasemissionen im Jahr 2019 auf insgesamt 46.2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente
beliefen. Sie lagen damit rund 14 Prozent tiefer als im Basisjahr 1990. In den einzelnen
Sektoren gab es unterschiedlich grosse Emissionsreduktionen zu verzeichnen: Im
Gebäudebereich, in der Industrie und in der Landwirtschaft konnten Reduktionen von
34 Prozent, respektive 14 Prozent und 12 Prozent, gegenüber dem Basisjahr 1990 erzielt
werden. Im Verkehrssektor sahen die Zahlen hingegen weniger gut aus: Der Ausstoss lag
in diesem Bereich sogar rund ein Prozent über dem Wert von 1990. Das BAFU ging
davon aus, dass die Schweiz ihr Reduktionsziel von minus 20 Prozent bis ins Jahr 2020
gegenüber 1990 insgesamt verfehlen werde. Um weitere massgebliche Reduktionen
erzielen zu können, sei eine Umsetzung der im Rahmen des revidierten CO2-Gesetzes
vorgesehenen Massnahmen zwingend notwendig, betonte das Bundesamt. 33

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.04.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Wie eine neue deutsche Studie zu den Arbeitskosten in der Industrie im internationalen
Vergleich zeigte, ist der Arbeitsplatz Schweiz teuer, aber effizient. Eine Stunde Arbeit
(inklusive alle Nebenlohnelemente) kostet den Arbeitgeber in der Schweiz
durchschnittlich 36.20 Fr. Nur in Dänemark (36.40 Fr.), Norwegen (37.90 Fr.) und
Westdeutschland (40.30 Fr.) ist die Arbeitsstunde noch teurer. Die Belastung mit
Lohnnebenkosten (53% des Durchschnittsstundenlohnes) liegt hingegen unter dem
internationalen Durchschnitt. In Italien beispielsweise betragen diese Zusatzkosten
100%, und auch in Westdeutschland und Japan bewegen sie sich deutlich über
Schweizer Niveau. Den hohen Arbeitskosten in der Schweizer Industrie steht eine
starke Produktivität gegenüber. Hinter Norwegen, aber noch vor den USA, Japan und
Dänemark, liegt die Schweiz hier auf Rang zwei. 146 400 Fr. erarbeitete ein Schweizer
Industriearbeiter 1999 – gegenüber 141'900 Fr. in den USA, 141'500 Fr. in Japan, 127'500
Fr. in Dänemark und 113'000 Fr. in Deutschland. 34

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Mandaté par le SECO, le politologue Thomas Kurer a mené une étude sur les
allégements fiscaux octroyés au titre de la loi fédérale sur la politique régionale. Pour
ce faire, il a analysé les répercussions des allégements fiscaux sur l'économie régionale,
en examinant le nombre d'équivalents plein-temps dans le secteur industriel de
certaines communes entre 2008 à 2016. L'étude établit pour la première fois
l'existence d'un lien de causalité entre le recours aux allégements fiscaux et une
diminution moins marquée du nombre de places de travail. Si le nombre d'emplois
industriels s'est réduit durant la période analysée dans les régions structurellement
faibles, les allégements fiscaux ont toutefois permis d'atténuer légèrement cette
tendance. Pour les communes analysées, une trentaine d'emplois en moyenne ont pu
être sauvés par rapport aux régions structurellement faibles ne bénéficiant pas
d'allégements fiscaux. L'évaluation du programme pluriannuel de la Confédération
2016-2023 concernant la mise en œuvre de la politique régionale tiendra compte de
ces résultats. 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.01.2020
DIANE PORCELLANA
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Depuis 2008, le secteur public est le plus grand employeur de Suisse, selon la
statistique de l'emploi de l'OFS. Sur les 410'000 nouveaux emplois en Suisse créés ces
dix dernières années, 230'000 concernent le secteur public. La part d'emploi dans le
secteur public n'a cessé de croître – 15 pourcent des places de travail en 1991, 19.8
pourcent en 2009 et 23.6 pourcent début 2020. D'après le centre de recherches
conjoncturelles de l'EPFZ, il semblerait que « la croissance est largement
proportionnelle à la demande de service et à la hausse de la population». 
Le secteur privé a également été un pourvoyeur de places de travail, notamment dans
les secteurs de la construction et de l'immobilier. Les activités informatiques ont même
enregistré une croissance de plus de 50 pourcent de l'emploi. Les secteurs financiers
et du tourisme ont, en revanche, connu une réduction du nombre d'emplois. Le
nombre de postes a également reculé dans l'industrie. 36
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