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Abréviations

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
EBG Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen
BFS Bundesamt für Statistik
SAKE Schweizerische Arbeitskräfteerhebung
BIP Bruttoinlandsprodukt
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
GlG Gleichstellungsgesetz
EG Europäische Gemeinschaft
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
ArGV 1 Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
SAB Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
BFEG Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OFS Office fédéral de la statistique
ESPA Enquête suisse sur la population active
PIB Produit intérieur brut
SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
USS Union syndicale suisse
SSP syndicats des Services publics
LEg Loi sur l'égalité
CE Communauté européenne
OFIAMT Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail
OLT 1 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
SAB Groupement suisse pour les régions de montagne
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Chronique générale

Economie

Agriculture

Politique agricole

Le revenu paysan s'est encore affaibli en 1992, notamment en raison de la hausse des
coûts de production. Par rapport au salaire paritaire de 4100 CHF, le revenu mensuel
moyen de l'agriculteur s'est monté à un peu plus de 3000 CHF, ce qui signifie un
manque à gagner de 40 CHF par jour. Le salaire de l'agriculteur a ainsi connu un recul
de 6.3% par rapport à 1991. Le revenu des exploitations de montagne fut d'un quart
inférieur à celui des entreprises de plaine. Une étude du Groupement suisse pour les
régions de montagne a montré que le salaire horaire moyen atteignait 4.90 CHF dans
les exploitations d'alpage, les femmes étant encore moins bien loties. 1

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.09.1992
SERGE TERRIBILINI

Politique sociale

Population et travail

Marché du travail

Das BFS legte die Ergebnisse der 1991 erstmals durchgeführten schweizerischen
Arbeitskräfteerhebung (SAKE) vor. Danach wird in der Schweiz im Schnitt 43 1/4
Stunden pro Woche gearbeitet, Überstunden nicht eingerechnet, wobei Überzeit um so
häufiger vorkommt, je höher die berufliche Stellung ist. Knapp ein Viertel der 16 000
Befragten gaben an, sie würden gerne weniger als hundert Prozent arbeiten und wären
bereit, dafür eine entsprechende Lohneinbusse in Kauf zu nehmen. Am häufigsten
nicht voll erwerbstätig sind die Frauen. Insgesamt arbeiten 48% der Arbeitnehmerinnen
voll, bei den Männern sind es 92%. Die Begründung der Teilzeitarbeit brachte zum
Ausdruck, wie stark die Gesellschaft immer noch vom traditionellen Rollenverständnis
geprägt ist. Drei Viertel der teilzeitarbeitenden Frauen gaben als Grund für ihr
eingeschränktes Pensum die Kinderbetreuung an, während die Männer, die ihre
Arbeitszeit reduzierten, dies primär aus Gründen der berufsbegleitenden Aus- und
Weiterbildung taten.

Mehr als die Hälfte (56%) der Mütter mit schulpflichtigen Kindern sind erwerbstätig.
Meist handelt es sich dabei um Engagements von geringem Umfang. Wenn die Mutter
arbeitet, wird die Kinderbetreuung in 38% der Fälle von andern Personen im gleichen
Haushalt übernommen. Ein Viertel der Kinder wird ausserhalb des Haushalts von
Verwandten, Tagesmüttern oder in Krippen betreut. Ein weiteres Viertel der Kinder
bleibt während der Arbeitszeit der Mutter allein.

Ferner ergab die Umfrage, dass unregelmässige Arbeitszeiten häufig sind. Jede vierte
erwerbstätige Person arbeitet auch am Abend oder nachts. An Wochenenden sind 40%
beschäftigt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halten es relativ lange an der selben
Stelle aus. Fast die Hälfte der Befragten arbeitete seit über sechs Jahren am gleichen
Ort. Auch die Antworten der Arbeitslosen deuteten auf eine geringe geographische
Mobilität der Schweizer Erwerbstätigen hin. Nur ein Fünftel signalisierte die
Bereitschaft, für eine Stelle in eine andere Region zu ziehen. Männer und Mieter gaben
sich dabei umzugsfreudiger als Frauen und Hauseigentümer.

Bei den Löhnen stellte die Studie signifikante Unterschiede zwischen Männern und
Frauen fest. In den untern Einkommensgruppen überwiegen die Frauen, in den obern
die Männer, was mit der unterschiedlichen Ausbildung, der beruflichen Stellung und der
Branchenzugehörigkeit erklärt wurde. Gesamthaft bezog die Hälfte aller Voll- und
Teilerwerbstätigen ein Nettoeinkommen von weniger als 45 000 Fr. und nur gerade 10%
mehr als 84 000 Fr. 2

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 22.07.1992
MARIANNE BENTELI
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Im Jahresmittel waren 1894 Betriebe und 34 020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
von Kurzarbeit betroffen. Insgesamt fielen im Monatsmittel 1 579 493 Stunden aus, was
gegenüber dem Vorjahr (853 331 Stunden) eine deutliche Zunahme bedeutet. Nachdem
im Februar die Kurzarbeit über 2 Mio Ausfallstunden ausgelöst hatte, kam es bis August
zu einer Entspannung und einer Abnahme auf 0,8 Mio, worauf die Tendenz wieder nach
oben wies und im Dezember einen Stand von knapp 1,7 Mio Stunden erreichte. 3

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Volkswirtschaftlich gesehen entstehen durch Unfälle und Berufskrankheiten in der
Schweiz jährlich gut 12 Mia Fr. Kosten. Darin sind sowohl die Aufwendungen für den
Heilungsprozess enthalten als auch die Mehrbelastungen der Unternehmen aufgrund
des Ausfalls der Arbeitskraft. Ausgehend von einer in Deutschland durchgeführten
Untersuchung eruierte die SUVA durch Befragung von Verantwortlichen mittlerer und
kleinerer Betriebe die Höhe der Absenzen in den einzelnen Unternehmen. Sie kam
dabei zum gleichen Ergebnis wie die deutsche Studie, dass nämlich Arbeitgeber, welche
die Gesundheitsprävention ernst nehmen, ein gutes Arbeitsklima schaffen und sich um
die erkrankten Mitarbeiter kümmern, die Absenzen und deren Dauer deutlich
verringern und damit Kosteneinsparungen von 10 bis 20% erreichen können. Die SUVA
erarbeitete auf dieser Grundlage ein Handbuch für Firmen, das zu einem besseren
Absenzenmanagement beitragen soll. 4

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 29.09.1999
MARIANNE BENTELI

Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 2001 des BFS erfasste erstmals auch
neuere Arbeitsformen und mass den Arbeitsbedingungen mehr Gewicht zu. Demnach
arbeiteten zum Zeitpunkt der Erhebung bereits 5% der Erwerbstätigen nach einem
Jahresarbeitszeitmodell. Arbeit auf Abruf leisteten 4%, 1,7% waren mit Heimarbeit (inkl.
Telearbeit) beschäftigt und 9,1% arbeiteten regelmässig Schicht. Die Bedeutung der
Teilzeitarbeit nahm nochmals zu (von 29,3% auf 30,7%), sowohl bei den Frauen (55,1%
gegenüber 53,5% im Vorjahr) als bei den Männern (11,1% vs. 10,3%); rund die Hälfte der
Teilzeiterwerbenden leisteten ein Pensum von 50% und mehr. Festgestellt wurde auch,
dass Frauen häufiger als Männer und Ausländer öfter als Einheimische unter atypischen
Arbeitsbedingungen tätig sind. 5

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 19.10.2001
MARIANNE BENTELI

Gemäss einer Studie der Caritas erfüllt jedes zehnte Arbeitsverhältnis die Kriterien des
Prekären. Unter dieser zunehmenden Arbeitsform verstanden die Autoren
Arbeitsverhältnisse, die in mehrfacher Hinsicht Unsicherheiten aufweisen, und welche
die Existenzsicherung, die Kontinuität sowie die soziale Sicherheit nicht gewährleisten.
Prekäre Arbeitsverhältnisse sind beispielsweise Temporärjobs, Arbeit auf Abruf,
Gelegenheitsarbeit, Teilzeit- und Schwarzarbeit. Auch Kleinstselbständige befinden sich
oft in einer vergleichbaren Lage. Besonders Frauen sind von diesen Arbeitsformen
betroffen. Die Autoren schätzten, dass jede sechste Erwerbstätige (16,8%) in einer
prekären Arbeitssituation lebt. 6

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.11.2001
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz werden jeden Monat 44 Mio Stunden an unbezahlter Arbeit geleistet.
Dies entspricht dem Arbeitsvolumen von rund 248'000 Vollzeitstellen. Gemäss dem BFS
führt jede vierte Person mindestens eine ehrenamtliche freiwillige Tätigkeit aus, etwa
in Sport- und Kulturvereinen oder bei Interessenvereinigungen. Während sich Männer
stärker in der organisierten Freiwilligenarbeit engagieren, findet man Frauen häufiger in
der informellen Nachbarschaftshilfe. Der Zeitaufwand dafür beträgt bei den Frauen im
Durchschnitt 5,7 Stunden pro Monat (bzw. 20 Stunden, wenn es sich um verbindliche
Engagements wie regelmässige Kinderbetreuung oder Pflege handelt), während es bei
den Männern nur 2 bzw. 13 Stunden sind. 7

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz wird immer häufiger Teilzeit gearbeitet. Eine auf den Daten der
Volkszählung 2000 basierende Studie zeigte, dass jede vierte erwerbstätige Person eine
Teilzeitstelle hat, wobei die entsprechende Quote bei den Frauen deutlich höher liegt
als bei den Männern. 78% der Teilzeit jobbenden Frauen sind Mütter. Am stärksten
verbreitet ist Teilzeitarbeit im Gesundheitswesen und in den Lehrberufen, wo die
Frauen traditionell stark vertreten sind. In diesen Bereichen sind heute aber auch
Männer öfter Teilzeit tätig. 8

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 10.11.2004
MARIANNE BENTELI
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Les multi-actifs, personnes cumulant plusieurs emplois, représentent 8.7% de la
population active en 2017 contre une part de 4% en 1991, d'après les chiffres de l'OFS.
C'est le double de la moyenne européenne. Un quart d'entre-eux exercent déjà une
activité à temps plein. Plusieurs causes peuvent expliquer cette croissance, dont
notamment la précarisation du marché du travail et la croissance du travail à temps
partiel. Selon les statistiques 2018 sur le potentiel de forces travail, 830'000 personnes
souhaiteraient travailler davantage, dont 231'000 chômeurs, 356'000 personnes en
sous-emploi et 240'000 actifs à la recherche d'un emploi mais pas disponible dans les
deux semaines. Les statistiques révèlent également que les femmes sont davantage
touchées que les hommes. 9

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 19.08.2019
DIANE PORCELLANA

Salaires

Das Biga führte zusammen mit dem Service cantonal de statistique de Genève eine
Piloterhebung zur Lohnstruktur im Kanton Genf durch. Zum erstenmal wurden dabei in
der Schweiz im Rahmen der amtlichen Statistik individuelle Lohndaten bei den
Unternehmungen erhoben, was als wichtiger Schritt in Richtung einer modernen,
informativen und eurokompatiblen Schweizer Lohnstatistik gewertet wurde. Erste
Resultate der Untersuchung zeigten, dass sich die Lohnunterschiede hauptsächlich mit
dem Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes (insbesondere Ausbildung und
Berufserfahrung des Arbeitnehmers), der beruflichen Stellung sowie dem Lebens- und
dem Dienstalter erklären lassen. Mit einer Differenz von 17% lagen die Löhne der Frauen
global gesehen deutlich unter jenen der Männer, was darauf zurückzuführen ist, dass
die Frauen in Kaderfunktionen, wo sie ohnehin schwach vertreten sind, lohnmässig
deutlich schlechter gestellt sind als ihre männlichen Kollegen. Bei vergleichbaren
Tätigkeiten an Stellen ohne leitende Funktion waren die Lohnunterschiede relativ gering
bis vernachlässigbar. In der Privatindustrie fanden sich grössere
Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern als im öffentlichen Sektor,
dessen Lohnskalen offenbar weniger Raum für geschlechtsspezifische
Diskriminierungen lassen. 10

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Eine Studie der Handelshochschule St.Gallen (HSG) zeigte, dass Frauen in der Schweiz
bezüglich Lohn noch immer benachteiligt sind. Für gleiche Arbeit verdienen weibliche
Angestellte im Durchschnitt acht Prozent weniger als Männer. Die Lohnungleichheit
zwischen Mann und Frau verstärkt sich mit zunehmender Qualifikation und höherem
Alter. Besonders betroffen sind Branchen mit hohem Frauenanteil. Aber auch regionale
Unterschiede wurden ausgemacht. Die höchsten Löhne werden laut HSG im zentralen
Mittelland (AG, BL, BS, ZH und ZG) ausbezahlt. Im Durchschnitt wird in diesen Kantonen
für eine vergleichbare Arbeit 3% mehr Lohn ausgerichtet als im westlichen Mittelland
(BE, SO, FR, JU, VD, NE, GE). Auf Platz drei folgt die Ostschweiz (SG, Al, AR, TG, SH, GR)
mit durchschnittlich' 5% tieferen Löhnen. 11

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 05.01.1993
MARIANNE BENTELI

Temps de travail

Ende 1990 arbeiteten in der Schweiz 17,6% der Beschäftigten (ohne Landwirtschaft)
teilzeitlich. Ein Jahr zuvor waren es 16,9% und 1985 gar erst 14,5%. Ungefähr die Hälfte
der Teilzeitbeschäftigten leistete Ende 1990 ein Pensum zwischen 50 und 90%. Stark
verbreitet ist die Teilzeitarbeit im Dienstleistungssektor, wo sich ihr Gewicht in den
vergangenen fünf Jahren von 20,2 auf 24,4% erhöhte. In der Industrie und im
verarbeitenden Gewerbe ist ihr Anteil wesentlich tiefer. Er legte im selben Zeitraum von
8,3 auf 9,6% zu. Dies hängt unter anderem mit dem Übergewicht der männlichen
Arbeitskräfte im produzierenden Sektor zusammen. Bei den Männern belief sich der
Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigten Ende 1990 insgesamt auf lediglich 6,6%, bei den
Frauen jedoch auf 36,6%. 12

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.04.1990
MARIANNE BENTELI

Die mehrheitlich über Gesamtarbeitsverträge geregelte Wochenarbeitszeit sank seit
1985 um durchschnittlich 1,2 Stunden. 1990 lag sie im Mittel bei 42,2 Stunden, was
gegenüber dem Vorjahr einer Reduktion um 0,2 Stunden entspricht. Die verarbeitende
Produktion war dabei mit 41,6 Wochenstunden der Bereich mit der tiefsten Arbeitszeit.
Im Dienstleistungssektor lag sie bei durchschnittlich 42,3 Stunden, und im Baugewerbe
wurde im Schnitt während 43,5 Stunden gearbeitet. Weniger als 41 Stunden in der
Woche arbeiteten die Arbeitnehmer im grafischen Gewerbe (40,5), in der Uhren- und

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 12.04.1990
MARIANNE BENTELI
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Chemie-Industrie (40,8) sowie im Maschinen- und Fahrzeugbau (40,9). Im Vergleich
dazu lagen die wöchentlichen Arbeitszeiten in der EG 1987 zwischen 35,7 und 41,2
Stunden. 13

1991 verringerte sich die betriebsübliche Arbeitszeit um 0,1 Stunden und betrug im
Mittel 42,1 Stunden. In den sechs Jahren von 1985 bis 1991 sank sie gesamthaft um 1,3
Stunden. Dabei wiesen die verarbeitende Produktion, der Transport- und
Kommunikationsbereich sowie die öffentliche Verwaltung mit 1,5 Stunden den höchsten
Rückgang auf. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Bereich Banken, Versicherungen,
Immobilien und Beratung mit 0,9 Stunden die geringste Abnahme. 14

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz wurde 1992 durchschnittlich 42 Stunden pro Woche gearbeitet. Seit
1985 hat sich die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit um 1,4 Stunden verringert,
wobei dieser Rückgang in der Westschweiz und im Tessin weniger ausgeprägt war als in
der Deutschschweiz. 15

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.03.1992
MARIANNE BENTELI

Mehrere Studien kamen aus ganz verschiedener Perspektive zum Schluss, dass gezielte
Arbeitszeitverkürzungen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit führen könnten.
Postuliert wurden dabei nicht generelle, sondern konjunkturzyklische
Arbeitszeitverkürzungen, die sowohl den persönlichen Wünschen der Arbeitnehmer als
auch der Kostenstruktur der Unternehmungen entsprechen müssten. Unter dem Motto
"solidarische Arbeitszeitverkürzung" schlug der SGB vor, in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten solle die Arbeitslosenversicherung Anreize für Arbeitszeitverkürzung schaffen,
indem sie gemeinsam mit dem Arbeitgeber je 40% der damit verbundenen Kosten
übernehmen würde, während auf den Arbeitnehmer 20% entfallen sollten. 16

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 29.04.1994
MARIANNE BENTELI

Jeder neunte Erwerbstätige arbeitet in der Schweiz regelmässig in der Nacht, am
Wochenende oder im Schichtbetrieb. Dies ergab die erste umfassende Repräsentativ-
Untersuchung in diesem Bereich, welche zwischen September 1992 und Januar 1993 im
Auftrag des BIGA durchgeführt worden war. Das Ausmass war bei den Frauen nicht
wesentlich geringer als bei den Männern. Der relative Anteil aller Nacht-, Wochenend-
und Schichtarbeitenden ist in den Branchen Luftfahrt, Bahnen und Gastgewerbe
(47,4%) sowie Gesundheitswesen und Heime (35,6%) besonders hoch, während er bei
den Banken und Versicherungen (2,1%) sowie im Handel (2,0%) deutlich unter dem
Durchschnitt liegt. 17

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.09.1994
MARIANNE BENTELI

Trotz beträchtlicher Arbeitslosigkeit leisten rund 50% der Beschäftigten Überstunden,
wie eine repräsentative Umfrage in der Deutschschweiz belegte. Das Ausmass der
Überzeit ist umso grösser, je höher die Position im Betrieb, die Ausbildung und das
Einkommen sind. Ziemlich genau 50% der Befragten gaben an, im Erhebungsmonat (Juli
1994) Überstunden erbracht zu haben. Beim Kader waren es gar 61%, bei den
Angestellten mit Mittel- und Hochschulabschluss 64% und bei jenen Arbeitnehmern,
die über 8000 Fr. im Monat verdienen, volle 75%. 18

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 16.11.1994
MARIANNE BENTELI

Laut einer Untersuchung des Institutes der deutschen Wirtschaft (IW) arbeiteten 1994
die Amerikaner mit einer Jahressollarbeitszeit von 1896 Stunden am längsten. Auch
Portugal (1882), Japan (1880) und die Schweiz (1838) wiesen relativ hohe Arbeitszeiten
auf. Während Länder wie Frankreich (1755), Grossbritannien (1752) und Italien (1744) sich
im Mittelfeld befinden, liegen Dänemark (1687) und die alten Bundesländer
Deutschlands (1620) am Schluss der internationalen Rangliste. Die tariflich vorgegebene
Arbeitszeit stimmt jedoch häufig nicht mit der effektiv geleisteten überein. In der
Schweiz etwa lag 1994 die tarifliche Wochenarbeitszeit eines Arbeiters in der Industrie
bei 40,5 Stunden, die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit betrug aber 41,4
Stunden. In fast allen Industriestaaten ist die tarifliche Arbeitszeit in den vergangenen
fünf Jahren weiter verkürzt worden. So sank zwischen 1989 und 1994 in Portugal die
Jahressollarbeitszeit in der Industrie um 134 Stunden, in Irland um 62 Stunden, in Japan
und Westdeutschland um je 48 Stunden und in der Schweiz um 36 Stunden. 19

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI
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Eine Studie des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums der Universität Basel
versuchte anhand von Befragungen von Personalchefs herauszufinden, warum nur 4%
der qualifizierten Stellen und lediglich 0,5% im obersten Kader durch
Teilzeitangestellte besetzt werden, obgleich Personalverantwortliche durchaus die
positiven Seiten von Teilzeitarbeit und Job-sharing (flexiblerer Einsatz, geringere
Abwesenheitsraten, höhere Leistungsfähigkeit pro Stunde usw.) anerkennen. Als einer
der Hauptgründe wurde die verbreitete Annahme genannt, dass für Führungsaufgaben
volle Präsenz erforderlich sei. Gemäss den Autorinnen der Studie ist diese Aussage
umso erstaunlicher, als sich die meisten vollzeitlich arbeitenden Führungskräfte
aufgrund von externen Sitzungen, VR-Mandaten oder politischen Verpflichtungen durch
häufige Abwesenheit im Betrieb auszeichnen. 20

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1994
MARIANNE BENTELI

Eine McKinsey-Studie, welche in Zusammenarbeit mit Swissair und ABB sowie einer
Privatbank entstand, sagte voraus, dass im kommenden Jahrhundert jeder zweite
Schweizer Arbeitsplatz eine Teilzeitstelle sein wird. Gemäss der Untersuchung weist die
Schweiz nach den Niederlanden heute den zweithöchsten Anteil an Teilzeitstellen auf.
Dieser Anteil müsse weiter vergrössert werden, weil sowohl die Angestellten als auch
die Unternehmen und der Staat davon profitieren könnten. Die von McKinsey
begleiteten Pilotprojekte in ausgewählten Bereichen der drei Firmen umfassten rund
400 Arbeitsplätze. Von ihnen erwiesen sich 85 bis 90 Prozent als für individuelle
Arbeitszeiten geeignet. Auf der anderen Seite bekundeten 30 bis 40%aller befragter
Mitarbeiter ihr Interesse für ein neues Arbeitszeitmodell. 21

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Seit 1991 finden auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt, der im zweiten Quartal 1997
3,766 Mio erwerbstätige Personen umfasste, beträchtliche Strukturverschiebungen
statt. Besonders auffällig ist der Rückgang der Vollzeitbeschäftigung zugunsten der
Teilzeitarbeit. Gemäss den neuesten Ergebnissen der SAKE hat sich der Teilzeitanteil
zwischen 1991 und 1997 von 25,3% auf 28,3% erhöht. Während bei den Männern der
Abbau von Vollzeitstellen zwischen 1991 und 1997 nur unwesentlich durch eine Zunahme
der Teilzeiterwerbstätigkeit abgefedert wurde, konnte bei den Frauen die Abnahme der
Vollzeiterwerbstätigen (-52 000) durch die Zunahme der Teilzeiterwerbstätigen (+
95 000) mehr als kompensiert werden. Eine Erklärung für die Zunahme
teilzeiterwerbstätiger Frauen liefert die Analyse der Erwerbsneigung der Frauen nach
Zivilstand. Erhöht hat sich insbesondere die Erwerbsbeteiligung der verheirateten
Frauen (1991: 51,9%; 1997: 53,8%), welche situationsbedingt sehr oft nur
teilzeiterwerbstätig sein können. Auffallend ist vor allem die Zunahme des Anteils der
Familien mit Kindern, bei denen Mutter und Vater erwerbstätig sind. Waren 1991 nur in
40,7% der Paarhaushalte mit Kindern unter 15 Jahren beide Partner erwerbstätig, lag
der entsprechende Anteil 1997 bei 54,7%. 22

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1997
MARIANNE BENTELI

Über 70% von den rund 900 befragten schweizerischen Unternehmungen wenden
bereits flexible Arbeitszeitmodelle an. Das ergab eine von der Universität Bern
durchgeführte empirische Untersuchung. Diese zeigte, dass die dabei am häufigsten
angewandten Modelle gewissermassen Klassiker sind: gleitende Arbeitszeit, fest
definierte Teilzeitarbeit, Arbeit auf Abruf und Schichtarbeit. Neuere Arbeitszeitmodelle
(gleitende Pensionierung, Jahres- oder Lebensarbeitszeit, Bandbreitenmodelle, Job-
Sharing usw.) haben einen deutlich schlechteren Stand. Zudem profitierten lediglich in
13,5% der untersuchten Firmen alle Arbeitnehmer von flexiblen Arbeitszeitregelungen.
Meistens sind nur bestimmte Funktionsbereiche oder Beschäftigungsgruppen davon
betroffen. 23

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1997
MARIANNE BENTELI

Mit durchschnittlich 41,9 Stunden blieb die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit
bereits im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr stabil. 24

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1998
MARIANNE BENTELI
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Gemäss den neuesten Ergebnissen des BFS nahm im Jahrzehnt 1990-2000 die
wöchentliche Normalarbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmenden um
durchschnittlich 29 Minuten von 42,2 auf 41,8 Stunden ab. Die schrittweise Reduktion
erfasste sämtliche Wirtschaftsbranchen. Am deutlichsten sank sie im Bausektor (-80
Min.) und im Gastgewerbe (-72 Min.), am wenigsten in der öffentlichen Verwaltung (-6
Min.) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (-12 Min.). Überdurchschnittlich blieb die
Arbeitszeit in den Kantonen Graubünden und Wallis, was auf die grosse Bedeutung des
Gastgewerbes zurückzuführen ist. 2000 wurden insgesamt 164 Mio Überstunden
geleistet, was rein rechnerisch rund 83'000 Vollzeitstellen entspricht. Die Rangliste
führte mit 77 jährlichen Überstunden das Kredit- und Versicherungsgewerbe an, gefolgt
von der Branche Immobilien und Informatik (51 Std.) und dem Unterrichtswesen (48
Std.). 25

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

2003 hat sich in der Schweiz das Total der geleisteten Arbeitsstunden trotz einer
schwachen Beschäftigungszunahme (+0,6%) gegenüber dem Vorjahr um 0,6%
verringert. Der Anstieg der jährlichen Absenzen um 6,2%, die Abnahme der jährlichen
Überzeiten um 3,0% und der Rückgang der jährlichen Normalarbeitszeit um 0,8% sind
die Gründe für diese Abnahme. Die wöchentliche Normalarbeitszeit der
Vollzeitarbeitnehmenden lag bei 41,7 Stunden. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die
wöchentliche Normalarbeitszeit um 13 Minuten verringert. 26

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gemäss der neuesten Erhebung des BFS wurden 2000 in der Schweiz rund 8 Mrd.
Stunden unbezahlte und 6.7 Mrd. Stunden bezahlte Arbeit geleistet. Der Wert der
unbezahlten Arbeit wurde auf CHF 250 Mrd. geschätzt. Die Hausarbeit machte rund
drei Viertel der nicht entlöhnten Arbeit aus und wurde v.a. von Frauen im eigenen
Haushalt erbracht. Am grössten war der Arbeitaufwand in Familienhaushalten mit
Kindern unter 15 Jahren. Das BFS veranschlagte die unbezahlt geleistete Arbeit auf gut
70% der von der schweizerischen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfassten
Bruttowertschöpfung (BIP). 27

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.11.2004
MARIANNE BENTELI

Aus den neusten Ergebnissen der Statistiken zur Arbeitszeit des BFS ging hervor, dass
2003 die Gesamtzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden in der Schweiz
gegenüber dem Vorjahr um 0,4% höher lag als im Vorjahr. Dieses Ergebnis war in erster
Linie auf eine deutliche Abnahme des jährlichen Absenzvolumens um 7,5% und eine
Zunahme des jährlichen Überzeitvolumens um 2,8% zurückzuführen. Für den grössten
Teil der Absenzen wurden gesundheitliche Gründe geltend gemacht. Die Überzeiten
variierten stark je nach Wirtschaftszweig. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die
effektive wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeitarbeitnehmenden um acht Minuten
verringert. 28

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2004
MARIANNE BENTELI

Gemäss BFS blieb im Jahr 2005 die durchschnittliche betriebsübliche
Wochenarbeitszeit mit 41,6 Stunden gegenüber dem Vorjahr stabil. Dies gilt sowohl für
die Gesamtwirtschaft als auch für die einzelnen Wirtschaftssektoren (41,3 Stunden im
Sekundär- und 41,7 Stunden im Tertiärsektor). 29

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2005
HANS HIRTER

2005 wurde in der Schweiz erstmals die Grenze von 7 Mrd. geleisteter Arbeitsstunden
überschritten bei gleichzeitig stabil bleibender Wochenarbeitszeit der
Vollzeitarbeitnehmenden (42,3 Stunden). In der Zeitspanne 2000-2005 verzeichnete
der primäre Sektor stets die höchste durchschnittliche Wochenarbeitszeit (rund 45,5
Stunden). 30

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2006
MARIANNE BENTELI

Nach Angaben des BFS wurden im Jahr 2007 7.25 Mrd. Arbeitsstunden geleistet, 1,9%
mehr als 2006. Eine besonders starke Zunahme wurde bei den Arbeitsstunden im
Rahmen der Teilzeitbeschäftigung verzeichnet. Gesamthaft wurden 186 Mio.
Überstunden erbracht, was rund 97'000 Vollzeitstellen entspricht. Von 2002 bis 2007
stieg die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten um
durchschnittlich 13 Minuten an. Allerdings lag die durchschnittliche wöchentliche
Absenzdauer über der durchschnittlichen wöchentlichen Überzeit. 31

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2008
MARIANNE BENTELI
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Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,708 milliards en 2011, soit 2,7% de
plus que l’année précédente. Cette progression est due à l’augmentation du nombre
d’emplois (également +2,7%), la durée annuelle effective de travail par emploi étant
donc restée stable. 32

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2011
LAURENT BERNHARD

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,738 milliards en 2012, soit 0,4% de
plus que l’année précédente. Cette progression est essentiellement due à
l’augmentation du nombre d’emplois (+1,5%), alors que la durée annuelle effective de
travail par emploi a diminué de 1,0% . 33

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2012
LAURENT BERNHARD

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par
l’ensemble des actifs occupés en Suisse a atteint 7,665 milliards en 2013, soit 0,2 point
de pourcentage de plus que l’année précédente. Une diminution de la durée effective
de travail par emploi (-1,1%) a été légèrement surcompensée par une hausse du nombre
d’emplois (+1,3%). 34

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2013
LAURENT BERNHARD

Gemäss der Arbeitsvolumenstatistik (AVOL) wurden in der Schweiz im Jahr 2014
insgesamt 7,712 Mrd. Arbeitsstunden geleistet, was gegenüber dem Vorjahr einer
Zunahme um 1,2% entspricht. Dabei wurde knapp ein Drittel der Arbeitsstunden durch
Ausländerinnen und Ausländer geleistet (31,9%), obwohl diese lediglich 29,5% der
Beschäftigten ausmachten. Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit pro Arbeitsstelle
ging um 0,5% zurück und belief sich 2014 auf durchschnittlich 41 Stunden und 20
Minuten. Die höchste Arbeitszeit wurde nach wie vor bei den Vollzeitarbeitnehmenden
des Primärsektors verzeichnet (45 Stunden und 8 Minuten). Bei der Anzahl
Ferienwochen verzeichnete das Bundesamt für Statistik (BFS) eine leichte Zunahme auf
5,1 Wochen . 35

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 01.01.2014
DAVID ZUMBACH

Gemäss der Arbeitsvolumenstatistik (AVOL) des Bundesamts für Statistik (BFS) wurden
in der Schweiz im Jahr 2015 insgesamt 7,889 Mrd. Arbeitsstunden geleistet, was
gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme um 2,3% entsprach. Während das
Arbeitsvolumen der Vollzeitbeschäftigten um 1,8% zunahm, leisteten die
Teilzeitbeschäftigten 4,0% mehr Arbeitsstunden als noch im Vorjahr. Die tatsächliche
wöchentliche Arbeitszeit eines Vollzeitarbeitnehmenden ging indes um 0,3% zurück
und belief sich 2015 auf durchschnittlich 41 Stunden und 17 Minuten. Die längsten
Arbeitswochen leisteten gemäss BFS die Vollzeitarbeitnehmenden des Primärsektors
mit einer Arbeitszeit von durchschnittlich 44 Stunden und 48 Minuten. Die Anzahl der
jährlichen Ferienwochen nahm 2015 wie bereits in den Vorjahren zu und betrug im
Mittel 5,15 Wochen, wobei die 50- bis 64-Jährigen mit 5,61 Wochen im Mittel über die
meisten Ferien verfügten. 36

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.05.2016
DAVID ZUMBACH

Mandatée par le SECO, l'Université de Genève a évalué les effets des modifications des
art.73a et 73b OLT1 relatifs à l'enregistrement du temps de travail entrées en vigueur
le 1er janvier 2016. L'enquête a été menée auprès de 2'013 travailleuses et travailleurs,
employé-e-s dans huit entreprises du secteur des assurances, des
télécommunications, de l'industrie et du commerce de détail. 
L'étude révèle qu'une collaboratrice ou un collaborateur n'enregistrant pas son temps
de travail, travaillent en moyenne 45.6 heures par semaine contre 41.8 heures pour
celles et ceux au bénéfice de l'enregistrement simplifié et 39.6 heures dans le cas d'un
enregistrement systématique. Cette catégorie de personnes est plus exposée à
travailler au-delà de 55 heures hebdomadaires. Pour les horaires atypiques, 60% des
travailleuses et travailleurs de nuit renoncent à l'enregistrement du temps de travail
contre 35.2%; 79.2% pour le travail du samedi contre 59%; 59.2% pour le travail du
dimanche contre 38.9%. Lorsque l'entreprise introduit des mesures
d'accompagnement, celles et ceux renonçant à l'enregistrement ne sont pas en moins
bonne santé, ni davantage stressés que les autres. Ils ont toutefois, plus de difficulté à
concilier la vie professionnelle et familiale. 37

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 29.09.2019
DIANE PORCELLANA
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Relations collectives du travail

In einer Studie stellte der SGB fest, dass Gesamtarbeitsverträge (GAV) ein gutes
Instrument zur Durchsetzung von Gleichstellungsforderungen sind, umso mehr, wenn
der Frauenanteil in den Verhandlungsdelegationen möglichst hoch ist. Gleichzeitig
wurde ein Handlungsbedarf in allen Branchen und in verschiedenen Bereichen geortet.
So sei der Geltungsbereich der meisten GAV auf Vollzeitangestellte beschränkt, was zu
einer indirekten Diskriminierung der mehrheitlich weiblichen Teilzeitarbeitskräfte
führe. Nur einzelne Unternehmen kennen laut Studie ein Recht auf Teilzeitarbeit, und
die familienergänzende Kinderbetreuung sei in den Firmen kaum ein Thema. Die
Gewerkschaften stellten fest, dass bei den Löhnen die Erfahrung gezeigt habe, dass das
Gleichstellungsgesetz nicht ausreiche, um Diskriminierungen in der Privatwirtschaft zu
verhindern. Hier müsse in Zukunft vermehrt zum Mittel der Verbandsbeschwerde
gegriffen werden. 38

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Protection des travailleurs

Eine Studie des Genfer Arbeitsinspektorats, die im Auftrag der Gewerkschaft GBI
gesamtschweizerisch ergänzt wurde, zeigte, dass Menschen mit harter körperlicher
Arbeit häufiger invalid werden und frühzeitig sterben. Während Wissenschafter,
Architekten, Ingenieure und Techniker die besten Aussichten haben, bis 65 Jahre
arbeitsfähig zu bleiben, erreichen nur gerade 57% der Bauarbeiter diese Altersgrenze
unbeschadet. Kaum besser ergeht es den ungelernten Arbeitnehmern in industriellen
Betrieben. Die GBI forderte deshalb einen verstärkten Gesundheitsschutz für diese
Berufsgruppen, kürzere Tages- und Wochenarbeitszeiten sowie die Möglichkeit einer
vorzeitigen Pensionierung nach 40 Berufsjahren. 39

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Santé, assistance sociale, sport

Médecins et  personnel soignant

Eine Studie im Kanton Bern wies nach, dass die Klagen der Assistenzärzte tatsächlich
nicht von ungefähr sind. An den öffentlichen Spitälern des Kantons wird
durchschnittlich 66,2 Stunden wöchentlich gearbeitet. Besonders hoch ist die
Belastung an den grösseren Bezirkskrankenhäusern, wo die wöchentliche Arbeitszeit
bei 74,7 Stunden liegt. Der Berner Gesundheitsdirektor wies die Spitäler an, mit
organisatorischen Massnahmen dafür zu sorgen, dass die vorgesehene
Höchstarbeitszeit von 58 Stunden eingehalten wird, was nach Ansicht der Spitalärzte
nur über eine Aufstockung des Personals erreicht werden kann. 40

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 14.11.1998
MARIANNE BENTELI

Groupes sociaux

Femmes et politique de parité

Unter dem Motto "Berufe haben kein Geschlecht" starteten das eidgenössische
Gleichstellungsbüro zusammen mit den kantonalen und kommunalen Büros eine
Kampagne, um junge Frauen zu motivieren, für sie bisher untypische Berufe zu
ergreifen. Das Berufsspektrum der Mädchen ist immernoch viel enger als jenes der
Jungen. Laut Bundesamt für Statistik wurden 1989/90 von 260 Berufslehren 29
ausschliesslich von Frauen gewählt und 64 ausschliesslich von Männern. In weiteren 50
Berufen betrug der Frauenanteil bloss 10% und in 15 anderen Berufen lag jener der
Männer unter 10%. Insgesamt absolvierten mehr als die Hälfte der Männer eine
vierjährige Berufslehre aber weniger als ein Zehntel der Frauen. 41

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.08.1991
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz gehen rund 70% der Frauen zwischen 15 und 62 Jahren einer bezahlten
Arbeit nach. Dies war das unerwartete Ergebnis einer Arbeitskräfteerhebung, bei
welcher das Bundesamt für Statistik (BfS) erstmals eine international gültige Definition
der Erwerbstätigkeit anwandte, die weiter gefasst ist als bisher. Der Studie zufolge sind
die Frauen in der Schweiz häufiger erwerbstätig als in den vier grossen
Nachbarländern. Allerdings gehen sie auch mehr einer Teilzeitarbeit nach.
Schätzungsweise 400 000 oder 53% der weiblichen Erwerbstätigen arbeiten weniger
als 100%. 42

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.12.1991
MARIANNE BENTELI
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Das Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann publizierte eine Studie über
die Entstehung von Lohndiskriminierungen sowie eine Wegleitung zu deren
Verhinderung oder Beseitigung. Gemäss einer Studie der Hochschule St. Gallen
verdienten 1991 die Arbeitnehmerinnen in der Schweiz im Durchschnitt für gleiche
Arbeit immer noch 8% weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Broschüre weist auf
die Schwachstellen des heute vor allem in mittleren und grösseren Betrieben
angewendeten analytischen Arbeitsbewertungsverfahren hin und empfiehlt unter
anderem, Lohnstrukturen transparenter zu machen und Bewertungskommissionen
paritätisch zu besetzen. 43

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Eine vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann herausgegebene Studie
ergab aufgrund von in Genf erhobenen repräsentativen Befragungsdaten, dass rund
60% der Frauen an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Die Formen der
Belästigung gingen dabei von anzüglichen Bemerkungen bis zur Vergewaltigung. Mit
einer Wegleitung zur neuen Verordnung über die Arbeitssicherheit will auch das
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) auf das Problem der sexuellen
Belästigung am Arbeitsplatz eingehen. 44

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 19.08.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Zusammenstellung von statistischen Daten durch das Bundesamt für Statistik
zeigte, dass die Gleichstellung von Mann und Frau, wie sie in der Verfassung steht,
faktisch noch bei weitem nicht verwirklicht ist. Vor allem bei der Ausbildung und den
beruflichen Chancen sind die Frauen deutlich schlechter gestellt als die Männer. Fast
doppelt so viele Mädchen (17%) wie Knaben (9%) verzichten auf eine nachobligatorische
Bildung. Eine Lehre absolvieren 51 % der Mädchen, bei den Knaben sind es mit 63%
deutlich mehr. Der Anteil jener, die eine höhere Ausbildung in Angriff nehmen, ist bei
den Männern erheblich grösser als bei den Frauen. Enorme Unterschiede sind auch bei
den Löhnen festzustellen. Die Studie stellte im weiteren fest, dass das Lohngefälle mit
steigender Qualifikation zunimmt. 45

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Untersuchung des Bundesamtes für Statistik zeigte, dass von den Frauen ab 15
Jahren 55% erwerbstätig sind, die Hälfte davon in einer Teilzeitstelle. Auch von den
Müttern im Alter zwischen 29 und 39 Jahren gehen über 50% einer Erwerbstätigkeit
nach. Bei den Männern sind 79% erwerbstätig, aber nur 5% von ihnen arbeiten
teilzeitlich. 15% aller angestellten Frauen sind in Kaderpositionen, gegenüber 35% bei
den Männern. Diese unterschiedliche Karrieresituation erklärt aber nur zum Teil das im
Schnitt um einen Viertel niedrigere Lohneinkommen der Frauen. Weitere Gründe sind
das tiefere Ausbildungsniveau, die überproportionale Vertretung in Branchen mit
tiefem Lohnniveau, kürzere Berufserfahrung und Lohndiskriminierung. 46

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1994
MARIANNE BENTELI

Jeder sechste Gesamtarbeitsvertrag (GAV) weist Lohnkategorien auf, die Frauen
diskriminieren. Gemäss einer Studie, die im Rahmen des NFP 35 ("Frauen in Recht und
Gesellschaft") ausgearbeitet wurde, sind direkte Lohndiskriminierungen zwar -
zumindest in den grossen GAV - seltener geworden. Von den 69 grössten GAV, denen
1993 1,24 Mio Beschäftigte (88% aller GAV-Arbeitnehmenden) unterstellt waren, sahen
nur noch zwei tiefere Löhne für Frauen vor. Erheblich mehr direkte
Lohndiskriminierungen sind in kleineren GAV auszumachen. Zudem sind in allen GAV
häufig indirekte Benachteiligungen an die Stelle der direkten getreten, beispielsweise
wenn die Kategorien "Frau" und "Mann" durch "leichte Arbeiten" und "schwere
Arbeiten" ersetzt wurden.
Die Studie zeigte, dass die GAV in Gleichstellungsfragen zwiespältig sind. Einerseits
widerspiegeln sie die Benachteiligung der Frauen im Erwerbsleben, andererseits steckt
in den Verträgen durchaus ein Potential zur Gleichstellung der Geschlechter. Im
Gegensatz zu den Männern, die grösstenteils Vollzeitstellen besetzen, arbeiten Frauen
zu über 50% als Teilzeitangestellte, vor allem wenn sie Kinder haben.
Teilzeitarbeitsverhältnisse werden aber von jedem dritten GAV zumindest teilweise
ausgeschlossen. Klare Benachteiligungen gibt es auch bei den Bestimmungen bezüglich
der Regelung des Überstundenzuschlags. Nur gerade drei GAV sehen vor, dass dieser
Zeitzuschlag bereits ab Überschreitung des Teilzeitpensums zu entrichten ist.
Andererseits gibt es für 96% aller GAV-unterstellten Frauen eine
Mutterschaftsregelung. Auch bei der bezahlten Freistellung zur Pflege kranker Kinder
füllen die GAV teilweise eine gesetzliche Lücke. Knapp ein Viertel der Verträge mit einer

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 06.09.1995
MARIANNE BENTELI
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Drittel aller GAV-Angegliederten enthalten einen Anspruch, der zwei bis fünf Tage pro
Jahr beträgt. Aber nur gerade sechs GAV, die 16% aller GAV-unterstellten Frauen
umfassen, bekennen sich explizit zur Chancengleichheit und enthalten besondere
Bestimmungen zur Frauenförderung. Eine im Frühjahr 1995 im Auftrag des
Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes durchgeführte Studie, die über 10 000
Einzellöhne in 350 Unternehmen umfasste, zeigte, dass die Frauen in Sachen Lohn
umso mehr benachteiligt sind, je älter und je höher sie auf der Karriereleiter gestiegen
sind. Für gleiche Arbeit erhalten die Frauen - bei gleicher Funktionsstufe, Branche und
Alter - bis zu 35% weniger Lohn als Männer. 47

Von der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt kann trotz
Verbesserungen nach wie vor keine Rede sein. Dies hielt das Bundesamt für Statistik
(BFS) in einer am fünften Jahrestag des Frauenstreiks von 1992 veröffentlichten Bilanz
fest. Dieser Tag war von den Gewerkschaften zum "Tag der Lohntransparenz"
proklamiert worden. Das BFS ortete markante geschlechtsspezifische Unterschiede im
Erwerbsleben, in der Haushaltarbeit, aber auch in Bildung und Politik. Das
Erwerbseinkommen der Frauen ist weiterhin tiefer als dasjenige der Männer. Mehr als
die Hälfte der vollzeitlich erwerbstätigen Frauen verdienen jährlich weniger als 52 000
Fr. brutto. In dieser Kategorie befindet sich aber nur ein Fünftel der Männer. Bei den
oberen Einkommenskategorien verhält es sich gerade umgekehrt. Fast ein Viertel der
Männer verdient über 78 000 Fr. brutto im Jahr, jedoch nur 6,5% der Frauen. Während
ein Drittel der Männer eine leitende Funktion ausübt, ist es bei den Frauen nur ein
Sechstel. Die Erwerbslosigkeit belief sich 1995 bei Männern auf 2,8%, bei Frauen
hingegen auf 3,9%. Die Hausarbeit wird weiterhin grösstenteils von Frauen verrichtet:
63% der befragten Frauen gaben an, allein dafür verantwortlich zu sein. Frauen
investieren durchschnittlich 23 Stunden pro Woche in den Haushalt, Männer dagegen
weniger als 10 Stunden. Die Beteiligung der Männer an der Hausarbeit hängt aber auch
vom Bildungsgrad der Männer ab: je höher dieser ist, desto mehr sind sie bereit, ihren
Beitrag an Kindererziehung und Hausarbeit zu leisten. 48

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Frauen verdienen selbst bei gleicher Ausbildung und gleichem Lebens- und Dienstalter
immer noch weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen auf gleicher Funktionsstufe.
Dies ergab eine Bestandesaufnahme der Gehälter von über 5000 Angestellten der
Schweizerischen Kreditanstalt (SKA). Die SKA führte diese Erhebung der Löhne bereits
zum vierten Mal durch. In der aktuellen Untersuchung hatten sich die Lohnunterschiede
zwar verringert, waren jedoch noch nicht vollständig ausgeräumt. Einen Grund sah die
SKA in den individuellen Lohnverhandlungen, bei denen sich Männer aggressiver und
fordernder verhalten als Frauen. 49

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Eine vom Gleichstellungsbüro der Stadt Genf in Auftrag gegebene Studie bestätigte
ebenfalls diese Zahlen. Demnach verdienen die Frauen in der Stadt Genf
durchschnittlich 1032 Fr. weniger pro Monat als ihre männlichen Kollegen. Gemäss dem
Autor der Untersuchung gehen 40% dieses Unterschiedes auf das Konto der
geschlechtsspezifischen Diskriminierung. Objektiver Hauptgrund für die Unterschiede
ist aber nach wie vor die unterschiedliche Ausbildung. Das wirkt sich während der
gesamten Berufskarriere auf die Lohnentwicklung aus: Bei den Männern führt jedes
zusätzliche Berufsjahr zu einer Lohnerhöhung von 2,4%, bei den Frauen hingegen
lediglich zu einer Zunahme von 1,9%. Frauen haben auch die geringeren
Aufstiegschancen: Während 11% der Männer zum höheren Kader gehören, sind es bei
den Frauen nur 2,8%. Aber selbst diese wenigen Frauen erhalten im Durchschnitt einen
niedrigeren Lohn als die Männer in vergleichbarer Position. 50

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Anhand der Daten der Volkszählung von 1990 untersuchte das BFS auch die regionalen
Unterschiede bezüglich der Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Im Landesdurchschnitt
gehören 14,9% der Männer, aber nur 5% der Frauen einer höheren sozioprofessionellen
Kategorie an; bei den ungelernten Arbeitnehmern ist hingegen der Anteil der Frauen
deutlich höher (24,4%) als bei den Männern (15,7%). In elf Regionen (Jura, Freiburg und
einzelne Gebiete in den Voralpen) übersteigt der Anteil der ungelernten Frauen die
36%-Grenze, bei den Männern hingegen in keiner einzigen Region. Resultate der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ergaben, dass das Risiko, sich auf dem
Arbeitsmarkt in einer benachteiligten Situation zu befinden, fast systematisch eng mit

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI
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dem Geschlecht (weiblich), dem Bildungsstand (ohne nachobligatorische Bildung) und
der beruflichen Stellung (keine Vorgesetztenfunktion) verbunden ist 51

Eine von der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten und dem
VPOD in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass die Sparpolitik von Bund, Kantonen und
Gemeinden wesentlich zulasten der Frauen geht, die in Teilzeitstellen und
ehrenamtliche Arbeit abgedrängt werden, und deren Anteil am gesamten
Erwerbseinkommen in den letzten Jahren gesunken ist. 52

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1996
MARIANNE BENTELI

Mit zwei Studien wollte die Eidg. Kommission für Frauenfragen die öffentliche
Diskussion über eine gerechtere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit
zwischen Männern und Frauen neu beleben. Die beiden Untersuchungen befassten
sich mit neuen Arbeitszeitmodellen und mit den Auswirkungen der
Deregulierungspolitik auf Frauen. Die erste Studie stellte fest, dass derartige
Umverteilungskonzepte momentan offenbar keine Konjunktur haben. Auf die 60
Anfragen bei verschiedenen Organisationen gingen nur gerade 22 auswertbare
Antworten ein, und diese kamen erst noch von linken Parteien, Frauenorganisationen
und Gewerkschaften, während die Arbeitgeber an der Fragestellung kaum Interesse
zeigten. Die Autorin stellte fest, dass die sogenannte grosse Umverteilung von Erwerbs-
wie Nichterwerbsarbeit zwischen Mann und Frau derzeit völlig im Schatten der
Arbeitsplatzproblematik steht. 53

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 13.06.1997
MARIANNE BENTELI

Rund 50 Forscherinnen und Forscher befassten sich zwischen 1993 und dem
Berichtsjahr im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms "Frauen in Recht und
Gesellschaft" (NFP 35) in zwei Dutzend Projekten mit den Beziehungen zwischen den
Geschlechtern. Dabei orteten sie - mehr als 15 Jahre nach der verfassungsmässigen
Gleichstellung von Frau und Mann - eine ganze Reihe von Ungleichbehandlungen, so
etwa im Scheidungsrecht, im Bereich der Sozialversicherungen, beim Lohn, bei den
Anstellungsverhältnissen und der Besetzung von Führungspositionen, in der Erziehung
und Bildung sowie in der Familie. Nationalratspräsidentin Judith Stamm (cvp, LU), bis
Ende des Vorjahres Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, rief
Politik, Verwaltung und Institutionen dazu auf, in der Frage der Gleichstellung ihre
Verantwortung wahrzunehmen. Ganz besonders appellierte sie auch an die aufgeklärte
Männerwelt, da es sich gezeigt habe, dass die tatsächliche Gleichstellung von Frau und
Mann nicht in erster Linie eine Frauenfrage, sondern vielmehr ein Männerproblem
sei. 54

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 07.11.1997
MARIANNE BENTELI

Die zweite Untersuchung stellte anhand eines Ländervergleichs fest, dass die
Deregulierung zwar zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen kann, dass dies aber
eher durch eine Verschlechterung der Erwerbssituation der Männer als durch eine
Verbesserung für die Frauen zustande kommt. Die öknomische Last der Frauen, die im
Gegensatz zu früheren Rezessionen nicht mehr eine Art Reservearmee darstellten, sei
eindeutig grösser geworden. Die Autorin sprach denn auch von einem gewaltigen
Umbau in der Zusammensetzung der Haushalteinkommen: Nicht nur arbeitsmässig,
sondern auch finanziell seien die Frauen mehr und mehr zuständig für den Haushalt,
und das Ernährermodell mit dem allein erwerbstätigen Vater werde zunehmend zu
einem Minderheitsmodell. 55

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 30.12.1997
MARIANNE BENTELI

Eine Studie des Bundesamtes für Statistik, die sich auf die Ergebnisse der
Volkszählungen 1970 und 1990 stützte, zeigte, dass immer mehr Frauen berufstätig
sind. Im genannten Zeitraum nahm ihre Erwerbsquote von 49% auf 62% zu. Das BFS
führte diese Zunahme auf den Wandel in der Einstellung der Frauen zu Partnerschaft
und Familie zurück. Zum einen blieben Frauen länger ledig und berufstätig, zum
anderen gingen Ehen häufiger und früher zu Bruch, was die geschiedenen Frauen zu
mehr Erwerbstätigkeit zwinge. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Quote ist
gemäss BFS jedoch die Tatsache, dass die Erwerbsneigung bei den Verheiratenen
gestiegen ist. 1990 waren mehr als die Hälfte der in einer Paarbeziehung lebenden
Frauen am Erwerbsleben beteiligt, 1970 erst ein Drittel. Vor allem die Teilzeitarbeit
nahm rapide zu. In den 20 Jahren stieg ihr Anteil in der weiblichen Bevölkerung von 16%
auf 31%. Generell ist es aber nach wie vor so, dass die Frauen mit der Geburt eines

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI
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oderer mehrerer Kinder einen Einbruch in ihrer Erwerbsarbeit auf sich nehmen. Dabei
wirkt sich das Alter der Kinder stärker auf die Erwerbsquote der verheirateten Frauen
aus als die Zahl der Kinder. Je höher der Bildungsstand, desto grösser ist die
Erwerbsneigung. Von den 1990 in Paarbeziehungen lebenden Frauen waren jene, die
lediglich die obligatorische Schulpflicht absolviert hatten, zu weniger als der Hälfte
nicht am Erwerbsleben beteiligt; bei den Absolventinnen einer universitären oder einer
höheren Berufsbildung betrug ihr Anteil dagegen zwei Drittel. 56

Berufstätige Frauen in der Schweiz verdienen durchschnittlich 23% weniger als
Männer. Knapp die Hälfte des Lohngefälles ist dabei nicht mit geschlechtsspezifischen
Unterschieden in Bildung und Berufserfahrung zu erklären und somit Folge effektiver
Lohndiskriminierung. Zu diesem Schluss gelangte eine Nationalfonds-Studie der
Universität Bern. Neben der direkten Diskriminierung könnten für die Unterschiede
auch eine unterschiedliche Beförderungspraxis und ein erschwerter Zugang zu
gutbezahlten Stellen für Frauen eine Rolle spielen. Ebenfalls untersucht wurde der
Einfluss von Zivilstand und Mutterschaft auf die Frauenlöhne. Sowohl verheiratete und
geschiedene Frauen als auch Frauen mit Kindern schnitten schlechter ab als ledige und
kinderlose. 57

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Obwohl die Stellung der Frau auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt in den letzten zwei
Jahrzehnten derjenigen des Mannes ähnlicher geworden ist, haben deutliche
geschlechtsspezifische Unterschiede Bestand. Männer schliessen häufiger eine höhere
Ausbildung ab, interessieren sich stärker für technische Berufe, arbeiten viel seltener
Teilzeit und verdienen im Mittel deutlich mehr als ihre Kolleginnen. Nach wie vor treten
viel mehr Frauen als Männer in Pflegeberufe ein oder übernehmen kaufmännische
Büroarbeiten, während sowohl die typischen Berufe der Metall- und
Maschinenindustrie wie die Tätigkeiten im wachstumsträchtigen Informatik-Sektor fast
ausschliesslich von Männern gewählt werden. Immer noch arbeitet mehr als die Hälfte
der Frauen Teilzeit gegen weniger als 10% bei den Männern. Dass der auf eine
standartisierte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden umgerechnete mittlere Brutto-
Monatslohn der Frauen 1998 mit 4253 Fr. um gut 20% unter jenem der Männer (5417
Fr.) lag, ist zu einem guten Teil auf die unterschiedliche Berufswahl, Qualifikation und
die geschlechterspezifische Verteilung von Teilzeit- contra Vollzeitjobs zurückzuführen.
Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Frauen mit nach statistischen Kriterien
(berufliche Stellung, Anforderungsniveau usw.) vergleichbarer Arbeit weniger verdienen
als ihre männlichen Kollegen. Mit zunehmenden beruflichen Qualifikationen scheinen
diese Disparitäten sogar noch zuzunehmen. 58

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 08.03.2000
MARIANNE BENTELI

Wie die ausführlichen Ergebnisse der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE)
des BFS für die Jahre 1991-1998 zeigten, hat sich die Erwerbstätigkeit der Frauen in
diesem Zeitraum positiv entwickelt hat. Trotz der Konjunkturflaute zählte die Schweiz
1998 rund 100 000 weibliche Arbeitskräfte mehr als zu Beginn des Jahrzehnts. Der
Frauenanteil in der Arbeitswelt stieg damit leicht auf 44%. Allerdings nahm nur die
Teilzeitarbeit zu (+16%), während die Zahl der Vollzeitstellen um 3% abnahm. Das BFS
erklärte die stärkere Teilnahme der Frauen am Arbeitsmarkt mit der verbesserten
Ausbildung und dem verändertes Rollenverständnis zwischen Frau und Mann,
andererseits aber auch mit der wirtschaftlich schwierigen Situation vieler Familien.
Gemäss BFS nahm die Erwerbsquote nämlich bei jenen Frauen am stärksten zu, deren
Partner in Berufsgruppen mit geringem Einkommen tätig sind. Noch 1980 entschieden
sich drei Viertel aller Mütter bei der Geburt des ersten Kindes für ein „reines“
Hausfrauendasein. In den neunziger Jahren trifft dies auch in der Schweiz nur noch auf
eine Minderheit zu. 62% der Frauen, die vor der Geburt ihres ersten Kindes
erwerbstätig waren, behielten ihre Erwerbstätigkeit bei. Von den vollzeitarbeitenden
Frauen blieb ein Drittel auch nach der Geburt des ersten Kindes zu 100% erwerbstätig,
ein Drittel reduzierte den Beschäftigungsgrad und ein weiteres Drittel stieg aus dem
Erwerbsleben aus. Von den teilzeitberufstätigen Frauen blieb rund die Hälfte auch nach
der Geburt ihres ersten Kindes im Erwerbsleben, die andere Hälfte gab die
Berufstätigkeit auf. Die Geburt des zweiten Kindes beeinflusste die Erwerbstätigkeit der
Frauen in noch geringeren Ausmass. 59

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.12.2000
MARIANNE BENTELI
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In den ausserparlamentarischen Kommissionen des Bundes sitzen neu 33,5% Frauen.
Erstmals wurde damit die seit Jahren angestrebte Quote von 30% übertroffen. Nach
der einschlägigen Verordnung von 1996 ist darauf zu achten, dass die Geschlechter,
Sprachen, Regionen und Altersgruppen in diesen Gremien möglichst ausgewogen
vertreten sind. 60

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 20.01.2001
MARIANNE BENTELI

Das Institut für Arbeit und Arbeitsrecht der Universität St. Gallen präsentierte eine
Studie, die anhand der Lohnstrukturerhebung des Jahres 1998 einmal mehr
geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Entlöhnung von Frauen und Männern
nachwies. Gemäss der Untersuchung verdienen Frauen in den Branchen
Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Banken und Versicherungen für vergleichbare Arbeit
rund 20% weniger als gleich qualifizierte Männer. Festgestellt wurde auch, dass bei
höherer Qualifikation und in anspruchsvollen Positionen die Lohnungleichheiten
zunehmen. 61

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 18.02.2002
MARIANNE BENTELI

Obgleich heute in der Schweiz rund 80% der Frauen zwischen 20 und 40 Jahren einer
Erwerbsarbeit nachgehen, ist Hausarbeit primär weiblich geblieben. Dies zeigte eine
vom Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) in Auftrag gegebene
Studie über die Verteilung der Haus- und Erwerbsarbeit von Frauen und Männern.
Ausgehend von den Zahlen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) 2000
zeigte die Untersuchung, dass Frauen durchschnittlich 34 Stunden pro Woche
Hausarbeit erledigen, Männer dagegen bloss 18 Stunden. Markante Unterschiede
bestehen je nach Haushaltstyp. Am wenigsten ungleich verteilt ist die Hausarbeit
unverheirateter Paare ohne Kinder. Am meisten Haus- und Familienarbeit übernehmen
dagegen verheirate Frauen mit zwei oder mehr Kindern. Die Männer begnügen sich in
diesen Partnerschaften damit, zwei Fünftel der Arbeit zu leisten, welche die Frauen
erbringen. Etwas weniger ungleich wird der Zeitaufwand für die Betreuung der Kinder
aufgeteilt, wo die Männer zwei Drittel der von den Frauen geleisteten Arbeit
übernehmen; die Tendenz ist mit zunehmender Kinderzahl allerdings sinkend. Deutlich
am stärksten engagieren sich hier die Väter in unverheirateten Partnerschaften. Da das
konservative Rollenverständnis die Chancengleichheit der Geschlechter im
Erwerbsleben behindert, rief das EBG in einer Sensibilisierungskampagne, die sich vor
allem an jüngere Paare richtete, zu „Fairplay at home“ auf. Für das EBG war allerdings
auch klar, dass neben der partnerschaftlichen Aufgabenverteilung zu Hause weitere
flankierende Massnahmen nötig sind, um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
erhöhen, so die Mutterschaftsversicherung, die Lohngleichheit von Männern und
Frauen, ein besseres Angebot an Krippenplätzen sowie die Bereitschaft der
Arbeitgeber, geeignete Arbeitszeitmodelle anzubieten. 62

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 04.04.2002
MARIANNE BENTELI

Gemäss einer Studie des EBG ist jeder zweite Arbeitnehmende in der Schweiz ein
potentielles Opfer von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz. In der Mehrzahl sind dies
Frauen, die Teilzeit arbeiten, ausländischer Herkunft sind oder erst seit kurzer Zeit im
Betrieb arbeiten. Die Belästigungen gehen in erster Linie auf das Konto von
Arbeitskollegen, seltener auf jenes von Kunden oder Patienten. Klagen vor Gericht sind
in diesem Bereich relativ selten, da die Betroffenen dies einerseits als weitere
Demütigung empfinden und andererseits Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes
haben. Bei der Präsentation des Berichts erklärte Bundespräsident Couchepin, dass
sexuelle Belästigung neben dem menschenrechtlichen auch einen für die
Volkswirtschaft negativen Effekt habe: Sie fördere Demotivation am Arbeitsplatz,
Absentismus und führe ganz generell zu einem schlechten Arbeitsklima. 63

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 16.01.2008
MARIANNE BENTELI

Ein Bericht des BFS zur Stellung der Frauen in der Schweiz zeigte, dass die Schweiz eine
hohe Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben ausweist. Mit einer Frauenerwerbsquote
von 59% im Jahr 2005 verzeichnete sie im Vergleich zu ihren Nachbarländern den
höchsten Wert. In Europa lagen die Werte nur für Dänemark, Norwegen und Island noch
höher. Bemerkenswert für die Schweiz ist auch die Zunahme der Frauenerwerbsquote:
Seit 1990 ist sie um 10 Prozentpunkte gestiegen. Eine differenzierte Betrachtung zeigt,
dass die hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen in der Schweiz mit einem vergleichsweise
grossen Anteil (57%) an Teilzeitbeschäftigung einhergeht. Nach den Niederlanden hat
die Schweiz den höchsten Anteil von Frauen, die einer Teilzeiterwerbstätigkeit
nachgehen. Nur 22% der Frauen sind in Kaderfunktion tätig gegenüber 37% der

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 08.03.2008
MARIANNE BENTELI
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Männer.

Wird die Erwerbsbeteiligung nach Alter untersucht, zeigt sich in der Schweiz bei den
Frauen zwischen 30 und 40 Jahren ein vorübergehender Rückgang. Dieses Muster weist
darauf hin, dass sich viele Frauen aufgrund familiärer Pflichten während einiger Jahre
aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen, um später wieder einzusteigen. Im Vergleich zum
Jahr 1990 ist der Knick in der Schweiz schwächer geworden, aber er bleibt dennoch
deutlich sichtbar. In den Nachbarländern ist dieses Phänomen auch in Österreich
feststellbar, jedoch weniger ausgeprägt. In Deutschland und Frankreich dagegen zeigt
sich bei den Frauen während der Familiengründungsphase eine Stagnation, aber kein
Rückgang der Erwerbsbeteiligung. Wieder ein anderes Muster weist Italien auf, wo die
Erwerbsquote bei den Frauen ab 35 Jahren stetig abnimmt. Diese Unterschiede stehen
im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren: In vielen
europäischen Ländern können Frauen und oft auch Männer längere Mutterschafts-
bzw. Elternurlaube beziehen und von besseren Kinderbetreuungsmöglichkeiten
profitieren, so dass es für Frauen einfacher ist, durchgehend erwerbstätig zu bleiben. 64

Eine Evaluation des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann
(EBG) zum 1996 in Kraft getretenen Gleichstellungsgesetz (GIG) ergab, dass vor allem
kleinere und mittlere Unternehmen in Sachen Gleichstellung noch kaum aktiv
geworden sind. Mit finanziellen Anreizen will der Bund dieser Trägheit entgegen wirken.
Für das Projekt, das ab 2009 in einer auf acht Jahre befristeten Pilotphase anläuft, wird
der Bund im Schnitt 1 Mio Fr. pro Jahr zur Verfügung stellen. Bisher beschränkte sich
die Förderung des Bundes auf Gleichstellungsprojekte von nicht gewinnorientierten
Organisationen und Institutionen. Ziel der Finanzhilfen ist, dass Frauen auf allen
Hierarchiestufen sowie in allen Branchen und Berufen gleichberechtigt Zugang zum
Erwerbsleben erhalten. Diskriminierungen am Arbeitsplatz wie Lohnungleichheit,
Benachteiligung von Teilzeitarbeit, geringe Aufstiegsmöglichkeiten, Diskriminierung bei
Mutterschaft und sexuelle Belästigung sollen abgebaut oder verhindert und die
Familienfreundlichkeit von Unternehmen gefördert werden. 65

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 08.03.2008
MARIANNE BENTELI

Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als Männer. Die Daten der
Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik zeigen zwar, dass sich die
Lohnunterschiede zwischen 1998 und 2006 verkleinert haben, die Diskriminierung
besteht aber weiterhin. 2006 waren die Löhne der Frauen in der Privatwirtschaft im
Schnitt 24% oder 1747 Fr. tiefer als diejenigen der Männer (1998 waren es 24,8%). 60%
dieser Differenz lassen sich durch persönliche Qualifikationen sowie Arbeitsplatz- oder
unternehmensspezifische Faktoren begründen, 40% können nicht erklärt werden und
gelten damit als diskriminierend. 66

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 13.06.2009
ANDREA MOSIMANN

Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte im Berichtsjahr eine Studie zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Schweiz und weiteren europäischen
Ländern. Laut den publizierten Zahlen besteht in der Schweiz weiterhin in vielen
Familien- und Paarhaushalten eine deutliche geschlechtsspezifische Rollenteilung,
welche in Haushalten mit kleinen Kindern besonders ausgeprägt ist. In 45% der
Familien mit Kindern unter 6 Jahren geht der Mann einer Vollzeit- und die Frau einer
Teilzeitbeschäftigung nach. Mit 37% etwas weniger verbreitet ist das Erwerbsmodell,
bei dem die Frau überhaupt nicht berufstätig ist. Deutlich seltener sind Haushalte mit
Kindern unter 6 Jahren in denen entweder beide Partner Teilzeit arbeiten (10%) oder
beide Vollzeit erwerbstätig sind (8%). Rund drei Viertel der nicht erwerbstätigen Frauen
im Alter von 25 bis 49 Jahren begründen ihr Fernbleiben vom Arbeitsmarkt mit den
Aufgaben im Bereich der Haus- und Familienarbeit. 67

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 03.09.2009
ANDREA MOSIMANN

Eine im Oktober veröffentlichte Studie des Büros für arbeits- und sozialpolitische
Studien im Auftrag des Bundesamts für Statistik und des Eidgenössischen Büros für
Gleichstellung von Mann und Frau stellte für die Privatwirtschaft eine
Lohndiskriminierung von durchschnittlich 9,4% fest. Dabei variierten die nicht
begründbaren Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen je nach Branche
erheblich. Überdurchschnittlich waren sie in der Textil- und Lederindustrie (19%) sowie
bei Banken und Versicherungen (12,2%). Die tiefsten diskriminierenden
Lohnunterschiede gab es im Sozial- und Gesundheitswesen (4,2%) und im Gastgewerbe

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 16.10.2010
ANDREA MOSIMANN
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(4,8%). Am besten abgeschnitten bei der Lohngleichheit haben laut der Analyse die
Bundesverwaltung und die Bundesbetriebe. Dort betrug der diskriminierende
Lohnunterschied 3,5%. Als diskriminierend gelten Lohnunterschiede, die nicht durch
objektive Faktoren wie Ausbildung, berufliche Erfahrung, Anforderungsniveau,
hierarchische Position, Region oder Branche erklärbar sind. 68

Eine durch den Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) in Auftrag gegebene Studie
zeigte für die Schweiz die noch vorhandene, grosse geschlechterspezifische
Lohndiskriminierung auf. So würden gemäss der Studie Frauen nach wie vor einen
Grossteil der unbezahlten Arbeit leisten und daher geringere Pensen arbeiten. Zudem
seien sie viel eher in Tieflohnbranchen beschäftigt. Dies habe zur Folge, dass Frauen im
Durchschnitt über 40 Prozent weniger verdienen als Männer. 69

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 28.05.2011
ANITA KÄPPELI

Im Februar 2018 publizierte das Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS)
eine vom BSV in Auftrag gegebene Studie zu Erwerbsunterbrüchen vor der Geburt. Auch
wenn sich die Studie hauptsächlich den Gründen für die Erwerbsunterbrüche vor der
Niederkunft widmete, liess sie auch Rückschlüsse auf mögliche Ursachen von
Erwerbsunterbrüchen nach der Geburt zu. So folgerte die Studie etwa, dass «aus Sicht
der Mütter [...] der Mutterschaftsurlaub nach der Geburt zu kurz [ist]; der
Wiedereinstieg [...] oft nicht reibungslos [gelingt] und nicht selten [...] eine Kündigung
befürchtet werden [muss]». Die Studie zeigte unter anderem unterschiedliche Gründe
auf, weswegen für ungefähr 15 Prozent (n=515) der befragten Frauen zum
Befragungszeitpunkt noch nicht feststand, ob überhaupt und wenn ja, zu welchem
Zeitpunkt sie ihre Erwerbsarbeit wieder aufnehmen. Ein gutes Drittel dieser Frauen
(36%) gab an, bis auf weiteres nicht mehr arbeiten zu wollen. Etwas mehr als jede fünfte
der zum gegebenen Zeitpunkt nicht erwerbstätigen Frauen (22%) hätte sich eine
Weiterbeschäftigung zu reduziertem Pensum gewünscht, was aber nicht möglich war.
Ein weiteres Fünftel hatte von sich aus gekündigt (20%). 12 Prozent gaben an, die
Erwerbstätigkeit bisher nicht wieder aufgenommen zu haben, weil noch kein passender
Betreuungsplatz hatte gefunden werden können, und in 11 Prozent der Fälle hatte der
Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin gekündigt. Hochgerechnet auf alle befragten, vor
der Geburt erwerbstätigen Frauen, kam es demzufolge in 3.2 Prozent der Fälle zu
Kündigungen durch die Arbeitgebenden. 
In Reaktion auf die Studie waren mehrere parlamentarische Vorstösse lanciert worden,
die eine Verstärkung des Kündigungsschutzes bei Mutterschaft (Mo. 19.3058; Mo.
19.3059; Pa.Iv. 19.406) sowie eine verbesserte Informationsgrundlage (Po. 19.4508; Po.
19.4525) verlangten. 70
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