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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Das 100-jährige Jubiläum des Landesstreiks 1918 im Herbst 2018 löste – überwiegend
in der Deutschschweiz – mehrere Debatten und damit verbunden über das ganze Jahr
verteilt ein grosses mediales Echo aus. Das SRF etwa widmete dem Jubiläum die eigens
dafür produzierte Doku-Fiktion «Generalstreik 1918 – Die Schweiz am Rande eines
Bürgerkrieges». Im November analysierte die NZZ die Geschehnisse anhand der
Haltungen und Handlungen des Bundesrats und der Armeeführung und die WOZ führte
Gespräche mit den Gewerkschaftsleitenden Natascha Wey und Florian Keller sowie dem
Historiker Stefan Keller. Die Aargauer Zeitung sowie die Weltwoche veröffentlichten
bereits im Januar ein Porträt des damaligen Streikführers und Nationalrats Robert
Grimm. Während in der Aargauer Zeitung Grimm vom Autor Pirmin Meier als einer der
«bedeutendsten und besonnensten Sozialdemokraten» umschrieben wurde, der einen
Platz in der «Geschichte der schweizerischen Freiheit» verdient habe, sah Christoph
Blocher, dessen Neujahrsrede in der Weltwoche abgedruckt worden war, Grimm als
«Bürgerkrieger» und «Revoluzzer», welcher mit dem Landesstreik die bürgerliche
Schweiz auf ihre «schwerste Bewährungsprobe ihrer neueren Geschichte» gestellt
habe – allerdings dann in seinen 44 Jahren Nationalrat doch noch zur Vernunft
gekommen sei.
Gleich zu Jahresbeginn wurde damit eine Debatte darüber losgetreten, wie man den
Landesstreik deuten und seinen Protagonisten gedenken solle, denn sowohl linke als
auch rechte Parteien versuchten, das Jubiläum zu ihren Gunsten zu nutzen. Der
Sonntagsblick meinte hierzu, die Linke suche nach Wegen, den Streik als «Grundstein
des modernen Sozialstaats zu mystifizieren» und nun wolle auch die Rechte dem Streik
«ihren Stempel aufdrücken». Christoph Blocher, so der Sonntagsblick weiter, plane
zum Jubiläum im Herbst einen «Grossanlass mit Soldaten in Weltkriegsuniformen», um
den Soldaten und dem «standhaften Bürgertum» zu gedenken. Dadurch, so
Geschichtsprofessor Christian Koller im Sonntagsblick, beziehe die SVP eine klare
Gegenposition zur Linken. Doch auch die «linke Mythenbildung» sei kritisch zu
betrachten, erklärte Koller weiter, denn Forderungen wie das Frauenstimmrecht, die
AHV aber auch das Proporzwahlrecht oder die 48-Stunden-Woche – letztere zwei
wurden in den Folgejahren nach dem Streik vom Bundesrat umgesetzt – hätten bereits
vor dem Streik bestanden. 
Im November 2018, 100 Jahre nach Beendigung des Streiks, griff schliesslich Christoph
Blocher in Uster (ZH) das Thema erneut auf, wenn auch weniger pompös als im Frühjahr
angekündigt. Er störe sich daran, gab der Tagesanzeiger die Rede Blochers wieder, dass
die heutigen Historiker «Geschichtsklitterung» betrieben, um mit einem «linken
Jubiläumsjahr» den wahren Zweck des Landesstreiks zu verhüllen, nämlich die
Errichtung «eine[r] Diktatur des Proletariats nach russischem Vorbild». Im
Tagesanzeiger kommentierte Ruedi Baumann, Blocher danke in seiner Rede denn auch
nicht den Arbeitenden, sondern den «Soldaten und repressiven Behörden», welche
den Streik bekämpft hatten. Als Reaktion auf den angekündigten Anlass in Uster habe im
Vorfeld ein anonymes Komitee über Facebook zu einer Demonstration mit dem Slogan
«Blocher hau ab» aufgerufen, wie der Tagesanzeiger weiter festhält. Das Komitee wehre
sich gegen die «rechte Hetze» und wolle Blocher nicht einfach so die «Geschichte»
überlassen.
Ein regelrechter Schlagabtausch zum Landesstreik fand ferner im März 2018 in einer
Kommentarserie der Basler Zeitung statt. Helmut Hubacher, der mit Robert Grimm im
Nationalrat gesessen hatte, lobte hier das Frauenstimmrecht, die AHV und die 48-
Stunden-Woche sowie das Proporzwahlrecht als direkte oder indirekte
Errungenschaften des Streiks und der SP, da diese Forderungen im Streikkatalog
aufgeführt waren. Wenige Tage später widerspach Chefredaktor Markus Somm
Hubachers Aussagen. Somm sah im Streik vielmehr die «grösste Niederlage und
grössten Irrtum» in der Geschichte der SP, da durch den Streik die Angst vor einem
bolschewistischen Umsturz geschürt worden sei und die Bürgerlichen fortan Ideen der
SP «dämonisieren und damit erledigen» haben können. Wiederum eine Woche später
antwortete der Militärhistoriker Hans Rudolf Fuhrer auf Somm und Hubacher. Er hob
hervor, dass nachträglich vieles oft vermeintlich einfacher zu beurteilen sei. So könne
eben auch heute nicht abschliessend beurteilt werden, was der Streik bewirkt habe, wie
viel etwa die durch den Ersten Weltkrieg verursachte Armut und der danach folgende
Hunger zum Unmut beigetragen hätten und als wie entscheidend letztlich die
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bolschewistische Ideologie als Triebfeder des Streiks zu deuten sei. Richtig sei
sicherlich, dass bis heute «schweizerische Ereignisse» in einem internationalen
Kontext beurteilt werden müssten.
International wurde das Thema denn auch in der Museumslandschaft aufgegriffen:
Insgesamt nahmen über 30 Museen in der Schweiz, Frankreich und Deutschland an der
Ausstellungsreihe «Zeitenwende 1918/19» teil, welche auf diese Weise die turbulente
Zeit anhand verschiedener Aspekte thematisierten. Die Ausstellung über den
Landesstreik im Zeughaus Schaffhausen wurde von Bundesrat Schneider-Amman
eröffnet. 1

En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a accueilli de jeunes juifs et
juives rescapé.e.s des camps de concentration. Inspirée de ces événements, l'intrigue
de la série «Frieden» – «Le Prix de la paix» en français – se déroule dans un foyer où
sont hébergés des survivants du camp de concentration de Buchenwald. Diffusée en
novembre 2020 sur les chaînes nationales, cette série historique dévoile un pan
méconnu de l'histoire suisse. Les trois personnages principaux incarnent les paradoxes
auxquels furent confrontés la population et les autorités de l'époque. Klara,
enseignante dans le foyer, partage le quotidien des survivants des camps de
concentration. Afin de remettre l'entreprise familiale sur les rails, son mari Johann
Leutenegger doit engager un chimiste allemand au passé obscur, relié au régime nazi.
Des nazis que traque avec ardeur Egon, le frère de Johann. Employé par la
Confédération, il cherche à amener devant la justice les anciens criminels de guerre qui
se cachent sous de fausses identités en Suisse. Pour créer la série au plus gros budget
jamais réalisée en Suisse, la scénariste Petra Volpe – réalisatrice de «l'ordre Divin» – a
effectué des recherches historiques approfondies, s'appuyant notamment sur les
publications de la commission Bergier au sujet de la politique d'asile de la
Confédération pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 
Un regard critique est porté sur l'accueil des rescapé.e.s, qui résulterait surtout d'un
calcul politique pour figurer dans les bons papiers des Alliés, vainqueurs de la guerre.
Officiellement, c'était pour faire honneur à sa longue tradition humanitaire que la
Suisse avait accepté d'accueillir des enfants. Les «Buchenwaldkinder» – 374 jeunes
garçons juifs arrivés en juin 1945 – avaient cependant entre 16 et 22 ans, ce à quoi les
structures d'accueil n'étaient pas préparées. D'abord mis en quarantaine, les jeunes
gens furent ensuite placés dans des foyers et des camps, parfois sous surveillance
militaire. Un accueil chaotique dans un environnement où l'antisémitisme était encore
latent. Dans le même temps, il est avéré que de nombreux membres du régime nazi ont
au moins momentanément trouvé refuge en Suisse dans leur fuite pour échapper à la
justice.
L'histoire du chimiste allemand engagé par une entreprise suisse repose également sur
une histoire vraie. L'entreprise Ems-Chemie, qui n'était à l'époque pas encore
propriété de la famille Blocher, produisait durant la guerre des carburants synthétiques
subventionnés par la Confédération pour faire face à la pénurie d'essence. Obligée de
se réinventer après la guerre, l'entreprise engagea le chimiste Johann Giesen, qui
occupait auparavant une fonction dirigeante dans une firme du régime nazi. Ses
compétences permirent le développement de la production de fibres synthétiques,
sauvant plus de 1000 emplois. Malgré son passé obscur, le chimiste n'a jamais été
condamné et il travailla même avec les Alliés. Son arrivée en Suisse fût par ailleurs
rendue possible par Robert Grimm, un influent politicien socialiste et anti-fasciste
notoire, qui le mit en contact avec Werner Oswald, le fondateur d'Ems-Chemie. De
telles collaborations furent fréquentes après la guerre. La Sonntagszeitung rappelle en
effet que les américains et les russes engagèrent eux-mêmes de nombreux
scientifiques nazis.

Si la série a été globalement bien reçue, certaines critiques lui ont néanmoins été
adressées. La Sonntagszeitung lui reproche notamment son ton accusateur, présentant
la Suisse comme un pays «sans coeur et opportuniste, où les criminels nazis en fuite
vivaient en toute tranquillité dans des hôtels de luxe, tandis que les enfants sans
défense des camps de concentration n'avaient droit qu'à un maigre séjour – et encore,
c'était à des fins de relations publiques, afin de mieux paraître.» Ici se pose la question
de la perception actuelle des événements survenus au siècle passé. S'il paraît
aujourd'hui inacceptable que de jeunes gens traumatisés aient été placés dans des
camps et traités avec une sévérité militaire, le journaliste de la Sonntagszeitung Rico
Bandle rappelle que cela correspondait à la façon dont les juifs étaient traités dans
toute l'Europe après la libération par les Alliés. Cela justifie-il pour autant la manière de
faire des autorités suisses?
Dans son livre «Buchenwaldkinder – eine Schweizer Hilfsaktion», Madeleine Lerf s'est
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intéressée au destin des rescapés. Leur séjour en Suisse, qui devait initialement durer
six mois, a ensuite été rallongé à un an, la plupart d'entre eux étant des apatrides
n'ayant nulle part où aller. La Suisse avait développé sa politique d'accueil pendant la
Seconde Guerre mondiale sur le principe de la transmigration, qui permettait aux
réfugié.e.s d'être hébergé.e.s pour une durée limitée, sans droit de séjour. Ce principe,
maintenu après la guerre, s'est donc appliqué au groupe de Buchenwald. Une partie
d'entre eux est finalement partie en Israël, avec l'aide d'organisations juives. D'autres
ont rejoint des parents aux États-Unis ou en Australie, alors qu'une trentaine de
personnes ont pu rester en Suisse, car elles souffraient de la tuberculose ou avaient des
parrains. Par ailleurs, selon des sondages effectués plus tard, les enfants de
Buchenwald ont malgré tout majoritairement gardé des souvenirs positifs de leur séjour
en Suisse. 2

1) WW, 4.1.18; AZ, 6.1.18; So-Bli, 4.2.18; BaZ, 24.2., 3.3., 8.3.18; BLZ, 23.7.18; TA, WoZ, 8.11.18; SGT, 9.11.18; NZZ, 10.11.18
2) Lerf (2010). «Buchenwaldkinder – eine Schweizer Hilfsaktion»; Blick, 6.11.20; WW, 12.11.20; SoZ, 15.11.20; TA, 5.1.21
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