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DIDACTICA HISTORICA   10 / 2024
REVUE SUISSE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSUNTERRICHT
RIVISTA SVIZZERA PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Le statut des enfants a donné lieu à des mesures diverses de protection selon les sociétés et les époques. 
Ces mesures ont tantôt été support d’intégration, tantôt de marginalisation au sein de la communauté 
en fonction des catégories sociales et des attributions de genre. Quelles que soient les sociétés et leurs 
conceptions des sphères privées et publiques, le droit des enfants à une vie protégée et à de saines 
conditions de développement n’est pas toujours assuré. C’est le cas notamment des contraintes qui pèsent 
sur les enfants forcés à travailler, les enfants placés, les orphelins, les enfants clandestins. Le dossier 
« Histoire » de Didactica Historica 10/2024 s’intéresse aux contraintes et aux défis qui pèsent sur les 
sociétés qui ont produit – et produisent encore – des facteurs qui fragilisent la vie et l’avenir des enfants, 
qui nuisent à leurs droits les plus élémentaires comme la dignité de l’existence, le droit à l’éducation, la 
liberté d’autodétermination. Autant de problématiques qui résonnent avec des questions actuellement vives.

Der Status von Kindern hat je nach Gesellschaft und Epoche zu unterschiedlichen Kinderschutzmaßnahmen 
geführt. Diese Maßnahmen waren je nach sozialen Kategorien und Geschlechterzuweisungen mitunter ein 
Medium der Integration, mitunter aber auch der Marginalisierung innerhalb der Gemeinschaft. Welche auch 
immer die Gesellschaften und ihre Vorstellungen von privaten und öffentlichen Sphären gewesen sind, 
das Recht der Kinder auf ein geschütztes Leben und gesunde Entwicklungsbedingungen ist nicht immer 
gewährleistet gewesen. Dies gilt insbesondere für die Belastungen, denen Kinder ausgesetzt sind, die zur 
Arbeit gezwungen werden, für Pflegekinder, Waisen und untergetauchte Kinder. Das Dossier « Geschichte » 
in Didactica Historica 10/2024 befasst sich mit den gesellschaftlichen Zwängen und Herausforderungen, 
aufgrund derer das Leben und die Zukunft von Kindern geschwächt, ihre elementarsten Rechte wie die 
Würde des Daseins, das Recht auf Bildung, die Freiheit der Selbstbestimmung beeinträchtigt worden sind. 
Eine Problematik, die mit aktuellen Fragen in Verbindung steht.

La condizione dei bambini è legata a varie forme di dipendenza dagli adulti che hanno portato ad applicare 
misure di protezione diverse a seconda delle società e delle epoche. Queste misure sono state strumento 
talvolta di integrazione, talaltra di emarginazione all’interno delle comunità, al variare delle categorie 
sociali e dei ruoli di genere. A prescindere dalla società e dalla sua concezione della sfera pubblica e 
privata, il diritto dei bambini a una vita protetta e a condizioni di sviluppo sane non è sempre garantito. Ciò 
è particolarmente vero per i bambini costretti a lavorare, per i bambini in affidamento, per gli orfani e per 
i bambini clandestini. Il dossier « Storia » di Didactica Historica 10/2024 analizza il discorso sull’infanzia e 
la giovinezza e le aspettative sociali che questo trasmette in termini di scelte di istruzione, professione, 
matrimonio, emancipazione e realizzazione personale.
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Éditorial / Editorial / Editoriale

Enfance menacée, enfance protégée
Le statut des enfants a connu différentes formes de 
dépendance à l’égard des adultes et donné lieu à 
des mesures diverses de protection selon les sociétés 
et les époques. Ces mesures ont tantôt été support 
d’intégration, tantôt de marginalisation au sein de 
la communauté en fonction des catégories sociales 
et des attributions de genre. Quelles que soient les 
sociétés et leurs conceptions des sphères privées et 
publiques, le droit des enfants à une vie protégée et 
à de saines conditions de développement n’est pas 
toujours assuré. Pauvreté, marginalité, stigmatisa-
tion sociale, exploitation économique sont autant 
de réalités concomitantes du parcours menant à 
la vie d’adulte. Si les attentes qui reposent sur les 
nouvelles générations peuvent êtres stimulantes et 
émancipatrices – avec, par exemple, de nouveaux 
projets éducatifs ou la reconnaissance des droits de 
l’enfant –, d’autres constituent autant d’obstacles 
dont les conséquences se font parfois sentir tout 
au long de l’existence. C’est le cas notamment 
des contraintes qui pèsent sur les enfants forcés 
à travailler, les enfants placés, les orphelins, les 
enfants clandestins.
Le dossier « histoire » de Didactica Historica s’inté-
resse aux discours sur l’enfance et sur la jeunesse, 
aux attentes sociétales qu’ils véhiculent sur les 
choix d’éducation, de profession, de mariage, 
d’émancipation et d’épanouissement personnel. 
Les contributions qui le composent s’inscrivent 
principalement dans le contexte suisse : l’expé-
rience « adolescente » décrite par des filles et des 
garçons entre 1700 et 1820 ; le travail des enfants 
et le non-respect des ordonnances au xixe siècle ; 
les dispositifs de protection au xxe siècle et leur 
impact en termes de stigmatisation des enfants 
placés, d’invisibilisation et d’exclusion de jeunes 
filles, de contrôle social des familles ; la concep-
tion genrée de l’instruction des filles aux xixe et 
xxe siècles ; le vécu clandestin des enfants de sai-
sonniers dans la seconde moitié du xxe siècle ; les 
processus qui sous-tendent le développement des 
droits de l’enfant ; Tchernobyl comme étude de 
cas pour une approche des risques nucléaires qui 

précarisent la vie et l’avenir des enfants. Ce sont 
autant de contraintes et de défis qui pèsent sur les 
sociétés qui ont produit – et produisent encore 
– des facteurs qui fragilisent la vie et l’avenir des 
enfants, qui nuisent à leurs droits les plus élémen-
taires comme la dignité de l’existence, le droit à 
l’éducation, la liberté d’autodétermination. Aussi 
ces contributions sont-elles porteuses de problé-
matiques stimulantes pour traiter, en classe d’his-
toire, d’enjeux qui résonnent avec des questions 
vives et sensibles.
Les cinq articles de la rubrique Actualité de la 
recherche en didactique de l’histoire présentent 
des travaux empiriques consacrés à des enjeux 
actuels dans ce champ de recherche, en Suisse et 
au Québec : la progression des apprentissages des 
élèves pour penser historiquement ; l’articulation 
entre savoir et ignorance pour guider une enquête 
scolaire et apprendre à problématiser ; les repré-
sentations de l’histoire des futur·e·s enseignant·e·s 
du primaire et leur impact en termes de forma-
tion ; l’expression du jugement moral d’élèves du 
secondaire 1 dans l’évaluation d’un crime de masse 
durant la Seconde Guerre mondiale ; la catégorisa-
tion scientifique de « la jeunesse » dans les enquêtes 
officielles suisses des cinquante dernières années. 
Des versions longues, publiée dans un livret en 
ligne (Recherches en didactique de l’histoire) pré-
cisent les cadres théoriques et méthodologiques 
des résultats présentés et permettent d’approfondir 
les constats publiés dans ce volume imprimé.
Lieu d’échange professionnel et de mutualisation 
de ressources, la rubrique Pratiques enseignantes 
propose quatre textes qui présentent des séquences 
d’enseignement ou des projets pédagogiques ori-
ginaux, réalisés par des enseignant·e·s en Suisse 
et en Belgique : entrer dans l’appréhension du 
temps par la danse et la musique dans la Grèce 
antique ; enquêter historiquement sur Tchernobyl 
dans une perspective d’histoire environnementale ; 
écrire l’histoire de sa ville à partir d’objets et de 
traces du passé ; documenter le passé à partir d’un 
journal intime des années 1930.

DOI : 10.33055/DIDACTICAHISTORICA.2024.010.01.9



La rubrique Ressources pour l’enseignement offre un 
espace de rencontre avec l’histoire publique et ses 
potentialités pour l’enseignement de l’histoire, avec 
la présentation de quatre ressources : l’intelligence arti-
ficielle avec ChatGPT comme outil pour enseigner 
l’histoire ; une plateforme pédagogique pour une étude 
comparée des génocides ; des récits de vie d’enfants 
de saisonniers italiens en Suisse ; le potentiel éducatif 
de la « Maison de l’histoire européenne » à Bruxelles.

Enfin, la rubrique Comptes rendus propose huit 
recensions de parutions récentes dans le champ 
de la didactique de l’histoire ou dans l’actualité 
historiographique. Elles ont en commun d’ouvrir 
des pistes stimulantes en termes d’enseignement 
et d’apprentissage de l’histoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Le comité de rédaction

Bedrohte Kindheit, geschützte Kindheit

Der Status von Kindern hat verschiedene Formen 
der Abhängigkeit von Erwachsenen erfahren und 
je nach Gesellschaft und Epoche zu unterschied-
lichen Schutzmaßnahmen geführt. Diese Maß-
nahmen unterstützten je nach sozialen Kategorien 
und Geschlechterzuweisungen einmal die Integ-
ration, einmal die Marginalisierung innerhalb der 
Gemeinschaft. Welche auch immer die Gesell-
schaften und ihre Vorstellungen von privaten 
und öffentlichen Sphären gewesen sein mögen, 
das Recht der Kinder auf ein geschütztes Leben 
und gesunde Entwicklungsbedingungen ist nicht 
immer gewährleistet gewesen. Armut, Marginali-
sierung, soziale Stigmatisierung und wirtschaftli-
che Ausbeutung gehören zu den Realitäten, die 
auf dem Weg zum Erwachsenenleben eine Rolle 
spielen. Während die Erwartungen, die an die 
neuen Generationen gestellt werden, stimulie-
rend und emanzipatorisch sein können – so etwa 
neue Bildungsprojekte oder die Anerkennung 
der Kinderrechte –, stellen andere Hindernisse 
dar, was Folgen zeitigt, die das ganze Leben lang 
spürbar bleiben können. Dies gilt insbesondere 
für Zwänge, denen Kinder ausgesetzt sind, die 
zur Arbeit gezwungen werden, für Pflegekinder, 
Waisen und für Kinder in der Illegalität.
Das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica 
befasst sich mit den Diskursen über Kindheit und 
Jugend, mit den gesellschaftlichen Erwartungen, 
die sie in Bezug auf die Wahl von Bildung, Beruf, 
Ehe, Emanzipation und Selbstverwirklichung 

vermitteln. Die Beiträge, aus denen es besteht, 
sind hauptsächlich im schweizerischen Kontext 
angesiedelt: die von Mädchen und Jungen zwi-
schen 1700 und 1820 beschriebene Erfahrung der 
«Adoleszenz»; Kinderarbeit und die Missachtung 
diesbezüglicher Vorschriften im 19. Jahrhundert; 
Schutzmaßnahmen im 20. Jahrhundert und ihre 
Auswirkungen in Bezug auf die Stigmatisierung 
von fremdplatzierten Kindern, die Unsichtbarma-
chung und der Ausschluss junger Mädchen und 
die soziale Kontrolle von Familien; das Leben 
der Kinder von Saisonarbeitern im Versteckten 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; die 
Prozesse, die der Entwicklung der Kinderrechte 
zugrunde liegen; Tschernobyl als Fallstudie für 
einen Umgang mit nuklearen Risiken, der Kin-
der Ernst nimmt und gleichzeitig fundamental 
verunsichert. All dies sind Zwänge und Herausfor-
derungen für Gesellschaften, die Faktoren hervor-
gebracht haben – und noch immer hervorbringen 
–, die das Leben und die Zukunft von Kindern 
prekär machen, die ihre elementarsten Rechte wie 
die Würde des Daseins, das Recht auf Bildung und 
die Freiheit der Selbstbestimmung beeinträchti-
gen. Die Beiträge bieten daher anregende Prob-
lemstellungen für den Geschichtsunterricht, der 
sich solchen Fragen gleichbleibender Aktualität 
widmet.
Die fünf Artikel der Rubrik Aktuelle geschichtsdi-
daktische Forschung stellen empirische Arbeiten vor, 
die sich mit gegenwärtigen Herausforderungen 



in diesem Forschungsfeld in der Schweiz und in 
Québec befassen: die Lernprogression der Schü-
lerinnen und Schüler beim historischen Denken, 
die Beziehung zwischen Wissen und Nicht-Wis-
sen als Grundlage für eine schulische Untersu-
chung und das Erlernen des Problematisierens, 
die Geschichtsvorstellungen der Lehrpersonen 
der Primarschule und ihre Auswirkungen auf die 
Ausbildung, der Ausdruck des moralischen Urteils 
von Schülerinnen und Schülern der Sekundar-
stufe 1 bei der Beurteilung einer Situation wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs, der wissenschaftliche 
Zugang zur « Jugend » bzw. ihre Konstituierung 
während der letzten fünfzig Jahre in schweizeri-
schen Jugendsurveys. Langfassungen, die in einem 
Online-Booklet (Geschichtsdidaktische Forschung) 
veröffentlicht wurden, erläutern den theoretischen 
und methodologischen Rahmen der vorgestellten 
Ergebnisse und ermöglichen es, die in diesem 
Band veröffentlichten Ausführungen zu vertiefen.
Als Ort des fachlichen Austauschs und der gemein-
samen Nutzung von Ressourcen bietet die Rubrik 
Erfahrungsberichte mit vier Texten, die Unterrichts-
sequenzen oder originelle pädagogische Projekte 
vorstellen, die von Lehrkräften in der Schweiz und 
in Belgien durchgeführt wurden: in das Verständnis 

der Zeit durch Tanz und Musik im antiken Grie-
chenland einsteigen, die Untersuchung von Tscher-
nobyl aus der Perspektive der Umweltgeschichte 
angehen, die Geschichte der eigenen Stadt auf der 
Grundlage von Gegenständen und Spuren aus der 
Vergangenheit schreiben, die Vergangenheit anhand 
eines Tagebuchs der 1930er-Jahre dokumentieren.
Die Rubrik Unterrichtsmaterialien bietet einen 
Raum für die Begegnung mit der öffentli-
chen Geschichte und ihrem Potenzial für den 
Geschichtsunterricht. Es werden vier Ressourcen 
vorgestellt: Künstliche Intelligenz mit ChatGPT 
als Ressource für den Geschichtsunterricht, eine 
pädagogische Plattform für eine vergleichende 
Studie von Völkermorden, Lebensberichte von 
Kindern italienischer Saisonniers in der Schweiz, 
das Bildungspotenzial des «Hauses der Europäi-
schen Geschichte» in Brüssel.
In der Rubrik Buchbesprechungen finden sich acht 
Rezensionen von Neuerscheinungen im Bereich 
der Geschichtsdidaktik oder der aktuellen Histo-
riografie. Allen Rezensionen ist gemeinsam, dass 
sie anregende Wege für das Lehren und Lernen 
von Geschichte öffnen.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Das Redaktionskomitee

Infanzia minacciata, infanzia protetta

La condizione dei bambini è stata legata a varie 
forme di dipendenza dagli adulti che hanno por-
tato ad applicare misure di protezione diverse 
a seconda delle società e delle epoche. Queste 
misure sono state strumento talvolta di integra-
zione, talaltra di emarginazione all’interno delle 
comunità, al variare delle categorie sociali e dei 
ruoli di genere. A prescindere dalla società e dalla 
sua concezione della sfera pubblica e privata, il 
diritto dei bambini a una vita protetta e a sane 
condizioni di sviluppo non è sempre garantito. 
Povertà, marginalità, stigmatizzazione sociale e 
sfruttamento economico sono tutte realtà conco-
mitanti durante il percorso verso l’età adulta. Se 

alcune aspettative riposte nelle nuove generazioni 
possono essere stimolanti ed emancipanti – ad 
esempio grazie a nuovi progetti educativi o al 
riconoscimento dei diritti dei bambini –, altre 
costituiscono ostacoli le cui conseguenze possono 
ripercuotersi per tutta la vita. Ciò è particolar-
mente vero per i bambini costretti a lavorare, per 
i bambini in affidamento, per gli orfani e per i 
bambini clandestini.
Il dossier «storia» di Didactica Historica analizza il 
discorso sull’infanzia e la giovinezza e le aspettative 
sociali che questo trasmette in termini di scelte 
di istruzione, professione, matrimonio, emanci-
pazione e realizzazione personale.



I contributi si basano principalmente sul contesto 
svizzero: l’esperienza « adolescenziale » descritta da 
ragazze e ragazzi tra il 1700 e il 1820; il lavoro 
minorile e la mancata osservanza delle ordi-
nanze nell’Ottocento; le misure di protezione nel 
Novecento e il loro impatto in termini di stig-
matizzazione dei bambini affidati, di invisibiliz-
zazione ed esclusione delle ragazze, e di controllo 
sociale delle famiglie; la concezione del genere 
dell’istruzione femminile nel xix e xx secolo; la 
vita clandestina dei figli dei lavoratori stagionali 
nella seconda metà del xx secolo; i fattori che 
portarono allo sviluppo dei diritti dei bambini; 
Chernobyl come caso di studio per illustrare il 
modo di insegnare i rischi nucleari nella storia 
dell’istruzione. Si osservano i vincoli e le sfide che 
gravano sulle società e che hanno prodotto – e 
continuano a produrre – fattori che rendono più 
precaria la vita e il futuro dei bambini, minando i 
loro diritti più elementari, come la dignità dell’e-
sistenza, il diritto all’istruzione e la libertà di auto-
determinazione. Questi contributi offrono degli 
spunti stimolanti per studiare, durante le lezioni 
di storia, alcune problematiche che si collegano a 
domande ancora attuali.
I cinque articoli della sezione Ricerche attuali in 
didattica della storia presentano lavori empirici 
dedicati a recenti questioni in questo campo di 
ricerca, in Svizzera e in Québec: la progressione 
dell’apprendimento del pensiero storico da parte 
degli alunni; il legame tra conoscenza e ignoranza 
nel condurre un’indagine scolastica e nell’impa-
rare a problematizzare; le rappresentazioni della 
storia da parte dei futuri insegnanti della scuola 
dell’obbligo e il loro impatto in termini di istru-
zione; l’espressione del giudizio morale da parte 
degli alunni della scuola media nella comprensione 

della scena di un crimine di guerra; la definizione 
scientifica della «gioventù» negli studi federali 
degli ultimi cinquant’anni. Le versioni più lun-
ghe, pubblicate in un opuscolo online (Ricerche in 
didattica della storia), chiariscono i quadri teorici 
e metodologici dei risultati presentati e consen-
tono di approfondire le analisi delle versioni corte 
pubblicate in questo volume.
La sezione Pratiche didattiche vuole essere un 
forum per lo scambio professionale e la condi-
visione di risorse. Presenta quattro articoli che 
descrivono sequenze o progetti didattici originali 
realizzati da insegnanti in Svizzera e in Belgio: 
comprendere la temporalità attraverso la danza e 
la musica nell’Antica Grecia; studiare Chernobyl 
da una prospettiva di storia ambientale; scrivere 
la storia della propria città impiegando oggetti e 
tracce del passato; documentare il passato utiliz-
zando un diario degli anni Trenta.
La sezione Risorse didattiche offre uno spazio per 
l’incontro con la storia pubblica e il suo potenziale 
per l’insegnamento della storia, con la presenta-
zione di quattro temi: l’intelligenza artificiale con 
ChatGPT come risorsa per l’insegnamento della 
storia; una piattaforma didattica per lo studio 
comparato dei genocidi; le storie di vita dei figli 
dei lavoratori stagionali italiani in Svizzera e il 
potenziale educativo dell’esposizione alla «Casa 
della storia europea» di Bruxelles.
Infine, la sezione Recensioni offre otto recensioni 
di pubblicazioni recenti nell’ambito della didattica 
della storia o della storiografia recente. Ciò che 
hanno in comune è che illustrano spunti stimo-
lanti per l’insegnamento e l’apprendimento della 
storia.
Vi auguriamo una piacevole lettura!

Il comitato editoriale
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Claire Louise Blaser, ETH Zürich

Georg Kreis, Blicke auf die koloniale Schweiz.  
Ein Forschungsbericht1

Die Einsicht, dass die Schweizer Geschichte mit 
der des europäischen Kolonialismus verflochten 
ist, obwohl die Schweiz keine Kolonien besass, 
hat sich im vergangenen Jahrzehnt sowohl in den 
Geschichtswissenschaften als auch in der breiteren 
Öffentlichkeit etabliert. Was hinter dieser «kolo-
nialgeschichtlichen Aufmerksamkeitskonjunktur» 
steckt, möchte Georg Kreis, Professor Emeritus 
für Geschichte an der Universität Basel, in einem 
«Forschungsbericht» zeigen. Nicht die Darstel-
lung eigener Forschungsergebnisse ist sein Ziel, 

1  Zürich, Chronos, 2023.

sondern einen systematischen Überblick über die 
Literatur und den Wissensstand im wachsenden 
Forschungsfeld der «kolonialen Schweiz» zu liefern.
Dieses Versprechen versucht Kreis, über zehn 
Kapitel hinweg einzulösen: Im ersten beschäftigt 
er sich mit der Frage, wann, wie und warum eine 
breitere «Aufnahmebereitschaft» für die Beschäf-
tigung mit der kolonialen Vergangenheit der 
Schweiz und anderen europäischen Ländern 
aufkam. Die folgenden acht Kapitel besprechen 
eine Auswahl an geschichtswissenschaftlicher Lite-
ratur, die im Laufe der letzten 90 Jahre in der 
Schweiz veröffentlicht wurde und einen Fokus 
auf aussereuropäische Kontakte oder europäischen 
Kolonialismus legte. Dieser «Stoff» wird zuerst in 
einer längeren, chronologischen Übersicht prä-
sentiert und anschliessend in kürzeren Resümees 
zu einzelnen Themen, die bisher im Zentrum 
der Forschung zu den kolonialen Verstrickun-
gen der Schweiz im 19. und 20. Jh. standen: 
«Ideenkolonialismus», d. h. kolonialistisches und 
rassistisches Gedankengut in der Schweiz, «Koloni-
alunternehmertum» Schweizer Firmen und Privat-
leute, «Siedlungskolonisation», «Beteiligung an der 
Sklavenwirtschaft», «Missionstätigkeit in den Kolo-
nien», «Solddienste im aussereuropäischen Raum» 
und zuletzt eine Einschätzung zum «schweizeri-
schen Staat als koloniale[m] Akteur». Anstelle eines 
Fazits liefert das zehnte Kapitel eine Aufzählung 
von jüngeren gesellschaftlichen Debatten, die im 
Zusammenhang mit Forschung zu den kolonialen 
Schattenseiten der Schweizer Geschichte geführt 
wurden und als Ausdruck einer «postkolonial sen-
sibilisierten Schweiz» angeführt werden.
Eine abschliessende Einordnung der besproche-
nen Literatur und wissenschaftlichen Trends im 
Zusammenhang mit den oft erwähnten gesell-
schaftlichen und politischen Entwicklungen hätte 
dem Werk mehr Kohärenz verliehen. So hätten 
auch die Argumente und Kritik, die im gesamten 
Text mitschwingen, aber selten explizit benannt 
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Einem transnationalen Trend folgend, sind in jüngster Zeit auch 

die von der Schweiz ausgegangenen kolonialen Aktivitäten und 

Beteiligungen an der Sklavenhaltung zu stark beachteten Themen 

geworden. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden zahl-

reiche Spezialstudien veröffentlicht, die von den Medien mit viel 

Aufmerksamkeit bedacht worden sind. Es ist an der Zeit, einen 

breit gefassten Überblick über den aktuellen Stand dieses For-

schungsbereichs herzustellen.

Die Arbeiten zeigen, in welchem Mass die Schweiz, obwohl for-

mell keine Kolonialmacht, eine koloniale Vergangenheit aufweist 

und Altlasten dieser Zeit weiterwirken. Der Autor fragt nach den 

Beweggründen, die für die Beschäftigung mit der kolonialen Prob-

lematik bestimmend gewesen sind und vermittelt einen Überblick 

über die in den letzten drei Jahrzehnten erschienene Literatur. 

Georg Kreis

ist emeritierter Professor für Neuere Allgemeine Geschichte und 

 Geschichte der Schweiz an der Universität Basel. Er war bis Juli 

2011 Leiter des Europainstituts Basel und bis Ende 2011 Präsi-

dent der  Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR).
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werden, transparent ausformuliert werden kön-
nen. Mangels solcher Ausführungen ist es oft 
schwer nachvollziehbar, ob und welche Kritik an 
den besprochenen Werken geübt wird oder wann 
der Autor die von ihm zitierten Einschätzungen 
unterstützt. Dies trifft insbesondere auf die ersten 
zwei Kapitel zu, die etwas mehr als die Hälfte des 
Buchs ausmachen. Die Kurzkapitel 3-9, obwohl 
von unterschiedlicher Qualität, sind als Wegwei-
ser zu spezifischen Themenfeldern hilfreich und 
somit die wertvollsten Kapitel, insbesondere für 
Lehrpersonen, die einen historiografischen Über-
blick suchen.
Gemeinsam mit der Einleitung lassen sich fol-
gende Kernaussagen des Autors zwischen den Zei-
len herauslesen: erstens, dass die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit schweizerischen Beziehungen 
zur aussereuropäischen und kolonialen Welt 
kein Ansatz sei, der erst jüngst aufgekommen 
wäre. Neu sei einzig die breite wissenschaftliche, 
mediale und politische Aufmerksamkeit, die sol-
che Studien zunehmend erführen. Die Fülle an 
früher, auch weniger bekannter schweizerischer 
Forschungsliteratur zur europäischen Koloni-
algeschichte, zur Übersee-Migration und zum 
wirtschaftlichen Imperialismus, die in der chro-
nologischen Übersicht präsentiert wird, verdeut-
licht dies und stellt ein wesentliches Verdienst des 
vorliegenden Werks dar. Leider erfahren wir nicht, 
wie der Autor bei der Suche und Auswahl der 
besprochenen Publikationen vorging. 
Die zweite, etwas offener postulierte Hauptthese 
ist, dass die Forschung zur kolonialen Schweiz 
Eurozentrismus reproduziere, indem sie sich pri-
mär mit schweizerischen/europäischen Akteur*in-
nen oder Schauplätzen befasse. Die Überbetonung 
der Rück- und Nachwirkungen auf «europäische 
Bewusstseinszustände», die Kreis dem Postkolo-
nialismus-Ansatz generell zuschreibt, führten 
dazu, dass kolonisierte Menschen und Spätfolgen 
europäischer Herrschaft in ehemals kolonisierten 
Gebieten unterbelichtet blieben. Diese Kritik 
zeugt von einem vereinfachenden, wenn nicht 
problematischen Verständnis von Eurozentrismus. 
Theoretiker*innen, die Kritik an eurozentrischer 
Geschichtsschreibung popularisierten, verstanden 
die Ausblendung imperialistischer Expansion und 
kolonialer «Begegnungen» aus der Erzählung euro-
päischer Geschichte als elementaren Aspekt von 

Eurozentrismus.2 Genau dieser Ausblendung hält 
die jüngste Forschung entgegen, indem sie auf-
zeigt, wie Beziehungen zur kolonialen Welt das 
nationale Selbstbild, die wirtschaftliche Entwick-
lung oder die kulturelle Produktion in der Schweiz 
massgeblich und nachhaltig mitgeprägt haben.3 
Weiter verdeutlicht diese Kritik die grösste Schwä-
che des Werks, nämlich die fehlende Vertrautheit 
des Autors mit den Konzepten und historiografi-
schen Debatten der postkolonialen und «critical 
race»-Forschung. Aufklärung zu theoretischen und 
methodologischen Grundlagen dieser Ansätze und 
Hinweise, inwiefern sie für die schweizerische 
Geschichtsschreibung fruchtbar gemacht werden 
können, suchen Leser*innen demnach vergebens.
Der Leseeindruck wird zudem beeinträchtigt von 
einer oft unpräzisen Sprache, zahlreichen Flüchtig-
keitsfehlern und formaler Nonkonformität, etwa 
wenn Quellenangaben für nicht internetbasierte 
Publikationen nur aus einem URL-Link bestehen 
oder Screenshots von Google Books Ngram Viewer 
als Infografiken ohne Legende oder Kontextuali-
sierung verwendet werden.
Die eingangs gestellte, treffende Leitfrage nach 
den Gründen für das Aufkommen der (post-)kolo-
nialen Aufmerksamkeit bleibt grösstenteils unbe-
antwortet und ignoriert essenzielle transnationale 
wissenschaftliche Einflüsse. Am interessantesten 
sind die punktuellen Passagen, in denen der Autor 
sich auf seine Erfahrungen mit den Debatten um 
die Schweiz in Zeiten des Nationalsozialismus oder 
schweizerische Beziehungen zu Apartheid-Südaf-
rika beziehen und Parallelen feststellen kann. Für 
den Geschichtsunterricht lässt sich das Werk nut-
zen, um Literatur zu bestimmten Themen nach-
zuschlagen und allenfalls Querverweise auf damit 
verbundene politische und mediale Diskussionen 
zu finden, als Einführung in den neusten For-
schungsstand ist es jedoch nicht empfehlenswert.

2  Dazu z. B. die gelungene Übersicht in Bhambra Gurminder, 
Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination, 
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007. 
3  S. beispielhaft Purtschert Patricia, Fischer-Tiné Harald 
(Hrsg.), Colonial Switzerland: Rethinking Colonialism from the 
Margins, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.
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DIDACTICA HISTORICA   10 / 2024
REVUE SUISSE POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSUNTERRICHT
RIVISTA SVIZZERA PER L’INSEGNAMENTO DELLA STORIA

Le statut des enfants a donné lieu à des mesures diverses de protection selon les sociétés et les époques. 
Ces mesures ont tantôt été support d’intégration, tantôt de marginalisation au sein de la communauté 
en fonction des catégories sociales et des attributions de genre. Quelles que soient les sociétés et leurs 
conceptions des sphères privées et publiques, le droit des enfants à une vie protégée et à de saines 
conditions de développement n’est pas toujours assuré. C’est le cas notamment des contraintes qui pèsent 
sur les enfants forcés à travailler, les enfants placés, les orphelins, les enfants clandestins. Le dossier 
« Histoire » de 
sociétés qui ont produit – et produisent encore – des facteurs qui fragilisent la vie et l’avenir des enfants, 
qui nuisent à leurs droits les plus élémentaires comme la dignité de l’existence, le droit à l’éducation, la 
liberté d’autodétermination. Autant de problématiques qui résonnent avec des questions actuellement vives.

Der Status von Kindern hat je nach Gesellschaft und Epoche zu unterschiedlichen Kinderschutzmaßnahmen 
geführt. Diese Maßnahmen waren je nach sozialen Kategorien und Geschlechterzuweisungen mitunter ein 
Medium der Integration, mitunter aber auch der Marginalisierung innerhalb der Gemeinschaft. Welche auch 
immer die Gesellschaften und ihre Vorstellungen von privaten und öffentlichen Sphären gewesen sind, 
das Recht der Kinder auf ein geschütztes Leben und gesunde Entwicklungsbedingungen ist nicht immer 
gewährleistet gewesen. Dies gilt insbesondere für die Belastungen, denen Kinder ausgesetzt sind, die zur 

 Geschichte » 
in  befasst sich mit den gesellschaftlichen Zwängen und Herausforderungen, 
aufgrund derer das Leben und die Zukunft von Kindern geschwächt, ihre elementarsten Rechte wie die 
Würde des Daseins, das Recht auf Bildung, die Freiheit der Selbstbestimmung beeinträchtigt worden sind. 
Eine Problematik, die mit aktuellen Fragen in Verbindung steht.

La condizione dei bambini è legata a varie forme di dipendenza dagli adulti che hanno portato ad applicare 
misure di protezione diverse a seconda delle società e delle epoche. Queste misure sono state strumento 
talvolta di integrazione, talaltra di emarginazione all’interno delle comunità, al variare delle categorie 
sociali e dei ruoli di genere. A prescindere dalla società e dalla sua concezione della sfera pubblica e 

 Storia » di Didactica Historica 10/2024 
la giovinezza e le aspettative sociali che questo trasmette in termini di scelte di istruzione, professione, 
matrimonio, emancipazione e realizzazione personale.
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