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S'il est vrai que l'historien peut succomber à l'illusion
de reconstituer une réalité objective, la mémoire col-
lective n'est pas plus l'expression d'une vérité ontolo-
gique que le document. Elle est le résultat de procès-
sus culturels, plus ou moins conscients, très souvent
entretenus par une élite qui y trouve un intérêt straté-
gique. Elle est en soi objet d'étude, mais ne peut être

érigée en valeur de référence incontournable.
Au sujet des mythes, le professeur André Reszler rap-
pelle que «le mythe est un des éléments fondateurs de

l'identité des peuples».' Certes. Toutefois, le mythe
est également le résultat d'une stratégie de la société

civile qui, à un moment de l'histoire, éprouve le be-
soin de propager, de célébrer ou de réinterpréter le

culte d'une figure ou d'un événement symbolique. De

ce fait, l'historien ne peut se contenter de constater le

caractère fondateur du mythe; il lui faut aborder les

manifestations de l'identité du peuple, de la société,
du groupe qui exprime ses croyances et ses convie-
tions. Or, cette identité n'est pas immuable.'
Cette approche correspond au besoin d'une histoire
n'acceptant la tradition que sous bénéfice d'inven-
taire. Dans cette perspective, la poursuite, l'intensif!-
cation du dialogue entre archivistique et histoire est

non seulement souhaitable, elle est indispensable,
faute de risquer une dérive et une incompréhension
entre deux fonctions culturelles pourtant si proches
l'une de l'autre. Sur l'esprit corporatif propre à toute
profession, il est à souhaiter que l'emporte l'esprit de

dialogue nécessaire à toute culture.

DActm/cm

S'en/s <7wc/<7«e5 e/épôw e/'arc/z/ves üi/Aö ont /ears pro-
près séries û?e pwMcat/ons. On trouve oies oxemp/es
s'apparentant à Etudes et Sources pour /es Arc/u'ves
cantona/es et communa/es aies Gr/sons, <7w fh/ats, c/e

ßd/e-E///e, t/e Lucerne, t/e /Veuc/iûte/, t/e Ga/m-Ga//,
e/e .So/eure et e/e Zur/c/z. Ceux-et se e/tst/nguent par
/eur e/émarc/ze, /eur contenu et /eur présentation.
Etudes et Sources est un cas particu/ier, car i7 se7ême/e

essent/e//ement sur e/es e/ocuirzents conservés aux
Arc/ztves /ée/éra/es. La p/upart e/es séries sont appa-
rues après /960 et concernent avant tout /es zlrc/u'ves
e/e /a Suisse a//emane/e. Desp/zénomèzze.s' e/e menZa/z7é

et e/es circonstances par/zczz/zere.s exp/iguent /eur nais-
sance. Leur aèsence e/ans /a p/upart e/es e/épôts e/ar-
c/u'ves peut être a//r;7zzzée à e/iverses raisons; présence
.saT/zGame e/e revues et e/e co//ections seze«/z/z'e/zze.s; rô/e
e/es arc/z/vA/es e/ans /es comités e/e sociétés /u'sto-

n'eues; /imitations et compressions /uze/gé/azres; ges-
tion e/e pze/>/zcaZzorz.S' régze/zere.s jugée trop contrai-
gnante; réticences et meompré/zez-z.sz'0« e/e /!4e/minis-
/ra/zoz-z. (?zze//e gzze soit /a situation e/e c/zae/zze e/épôt

e/'arc/zzves, i7 est .«Hz/zaz7é gzee /'are/zzvA/e puè/ie et

Tasse œuvre e/'/z/Morze«, en recourant e/e préTerence

auxTône/s e/ont i7 a /a responsaZu/ité. Larses ar/zc7e.s, //
assure /a promotion e/e /'institution e/u 7/ représente, /a

Tâ/t connaître et reconnaître. Ge/orz /es cas, z7 oriente
même certaines rec/ierc/zes. Le temps réservé ez cette
activité e/e /'arc/zz'vz's/e est rarementTLcé <7ans /es règ/e-
ments. La vo/onté et /e e/ynamisme e/es arc/zzra/es
e/evraz'erz/ e/épasser /es réa/z7és /nie/géta;res et rég/e-

mentaires.
//?ésumé; Gi/èert Coutazj

Die Sicht des Forschers

Georg Ä're/s

Für äen Gcsc/uc/iZs/öryc/ier ist e/«.v <4re9iiv mir einer von me/ireren
Ftmüorlen. /n üem Masse, wie sic/i ttas Forsc/iungsspetclrum ausge-
weite! /ial, tiaèen ancti e/te ALa/eri'a/ien iter /I natvse eine /) tiswei'lwng
er/ä/iren. Kon geilen iter Fonr/rang wäre es z» ôegnïssen, wenn it/e
rlrc/iive m/1 i/irer Samm/nng - unit c/ann mil i/irer Puö/iLaZions-
ZäZ/gLeiZ cfc.ser rl «sweilnng Fec/mtmg tragen wtiriten. tnsFesonitere
sottlen verme/irl t/nlerne/imensarctitve unit Fami/ienpapiere a/s
werlvo/te Ergänzungen zu iten /Jmlspnpieren atii/nir/erl weräen
/cönnen. VéroJ/ènl/i'e/rangen von Lbrzezc/mi'.wen externer ßesläni/e
s/nit geeignet, t/iese vor iter Zerstörung zu öevvaAren. (2tie//enpt<è/z-
Aiaiionen s/nit änrc/i itie ^reAtve zu Jo'räern, äoc/i müsslen sote/ie
Fuö/i'A:alionen e/ier t/iemalise/i gesla/lel unit mit externen Eo/cu-
menlen angereic/ierl weriten.

Pour l'historien, les archives ne constituent qu'un lieu de recherche
parmi d'autres. Dans la mesure où la recherche a vu son champ
s'élargir, les matériaux de l'analyse se sont également multipliés. Il
serait souhaitable que les archives tiennent compte de cette évolu-
tion, au niveau tout d'abord, de la constitution des collections, puis
de l'édition de documents, l'acquisition de fonds d'archives d'entre-
prises et de familles constituerait un complément précieux aux
fonds officiels. La publication d'inventaires de fonds externes serait
un moyen efficace de les préserver. L'édition de sources devrait être
soutenue par les archives: elle serait faite selon des critères théma-
tiques et enrichie par des documents externes.

Fer /o s'iorieo, /'arc/iivio rappresenZa .vo/lanzo iura i/ei moment! i/e/
»10 /avoro üi ricerea. Co« /'a//argamemo äei camp/ i/i r/ee/ra, anc/ie
i materia// e/ana/i» » sono mo/t/p/icat/. gareôèe at«p/ca/>//e c/ieg/i
arc/i/vi Zengano conZo i/i i/nes/a evo/azi'one, arr/cc/iene/o /e co//ez/oni
«mxervale e intensi/i'cane/o /a puôè/icazione c// äoeiimemi. /«
zpze.sZo sen.so, .vareööe uzz/e poZer acgu/»'re arc/üvi azzenz/a/z e pr/vaZi
c/te comp/eZereööero egreg/amente i /cme/i ti//?cia/i. La pttèMea-
zio/ie e/z/onc/i esterai sareôèe un o/Zimo xZrzimenZo per sa/vare äa//a
i/i,s7riizioiie i/uexli äoeumeril/. G/i are/u'vi äovreööero pure ioxtenere
/a piiöö/ieazione äi /cmli, pre.semaie ^ecom/o erâeri zemana e con-
lenenli i/ocumenli äi provem'enza e.vlerna.

' RESZLER, André. Mvt/iex el ii/enlilé äe /a Sra'»e. Genève, 1986,

p. 47.
' Sur cette problématique voir Lucette VALENSI: «Les sociétés

plurielles. Présentation» rlnna/ei F.5.C., 41, 1986, no 4. Voiréga-
lement Gérald ARLETTAZ: «Démographie et identité natio-
nale» F5, 11,1985 ainsi que «Les Suisses de l'étranger et l'identité
nationale» ES. 12,1986.
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Historische Forschung kennt beide Ausgangssituatio-
nen: Entweder steht am Anfang eine Fragestellung
und geht sekundär daraus die Suche nach Materialien
hervor, oder am Anfang steht ein bestimmter Quel-
ienbestand, der zur Entwicklung von Fragestellungen
Anlass gibt. Im ersteren Fall könnte - mit dem Risiko
der Enttäuschung - beim Forscher die Erwartung
bestehen, dass die Archivverantwortlichen schon

längst den Bedarf vorausgesehen hätten, den er eben

erst bei sich entdeckt hat. Im letzteren Fall könnte der
Archivar der Enttäuschte sein, wenn er schöne Be-

stände hegt und pflegt, für welche die externen For-
scher nicht das erwartete Interesse entwickeln. Dass

die Fragestellung den Ausgangspunkt bildet, wird
wohl der häufigere Fall sein. Und bei der sekundär
einsetzenden Suche nach Materialien sind die Ar-
chive nur einer von mehreren Fundorten, neben den

Bibliotheken, Museen und zahlreichen privaten Stel-
len. Die Archive bilden möglicherweise nicht einmal
eine besonders attraktive, weil ziemlich konventio-
nelle Kategorie. Wer besonders originelle For-
schungsleistungen erbringen will, könnte gerne die

Quellen nicht nur selbst beschaffen, sondern sogar
recht eigentlich schaffen wollen, indem er bisher
unbeachtetem und darum von niemandem gesam-
melten Material den Status einer Quelle gibt. Der
Forscher könnte freilich sein Ego auch damit pflegen,
dass er sich und anderen sagt, er sei es gewesen, der
einen von der Nachwelt vergessenen Archivbestand
ans Tageslicht gezerrt habe. Dieser Aspekt verliert
allerdings in dem Masse an Bedeutung, als die Verar-

beitungsleistung und nicht die Entdeckungsleistung
zum Leistungsmassstab wird - die Entwicklung von
Konzepten, Modellen und Methoden.

Ich kann das Publikationsproblem nicht angehen,
ohne zuvor kurz auch von der Materialsicherung
gesprochen zu haben; denn publizieren kann man
nur, was vorhanden ist. Wie Sie wissen, hat das Spek-
trum der historischen Forschung in den vergangenen
Jahrzehnten eine ungeheure Ausweitung erfahren;
Ausweitung der Gebiete, der Fragestellungen, der
Methoden - und auch der Materialien. Es kann heute

aus der Sicht der historischen Forschung nicht mehr
bloss um Aktensicherung gehen, weil die Akten nur
einen Teil der Quellen ausmachen; wenn es sich um
Amtsakten handelt, aus der Sicht einer auf die nicht-
staatliche Welt konzentrierten Forschung sogar um
einen ziemlich uninteressanten Teil. Die Geschichte
des Klimas, der Gerüche und der Sauberkeit, der
Graffitti als Teil der Kommunikationskultur wird
sich mit den Materialien öffentlicher und halböffent-
licher Archive kaum schreiben lassen. Dies bedeutet
nicht, dass nun alles und jedes gesichert und gesam-
melt werden müsste. Trotzdem müssten die Archivare
über das hinausgehen, was ihnen auf dem Dienstweg

regulär zukommt. Ohne nun alle denkbaren Arten
von Materialien zu nennen, denen vermehrt konser-
vatorischer Schutz zukommen müsste, seien hier
lediglich drei Kategorien in Erinnerung gerufen: die
Bild- und Tondokumente und die Materialien der
elektronischen Datenverarbeitung. Aber auch im tra-
ditionellen Aktenbereich müsste wesentlich mehr
Sicherungsarbeit geleistet werden: Ein ganz brennen-
des Problem ist der Einbezug von Privatpapieren in
die Tätigkeit der öffentlichen Hand. Es müssten Auf-
fangnetze entwickelt werden, die dem endgültigen
Verlust von wertvollen Materialien entgegenwirkten.
Dieses Postulat zielt vor allem auf die bessere Siehe-

rung der Firmen- und der Familienpapiere.

Zu den Firmenpapieren: Grössere Unternehmen
mögen eigene Archive unterhalten. Es gibt aber klei-
nere Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind;
Unternehmen, die liquidiert werden und darum ihre
Akten vernichten oder Unternehmen, die sich im
Zuge einer Büroreorganisation oder eines Standort-
wechseis von ihren Papieren trennen. Nach dem Vor-
bild etwa der regionalen Wirtschaftsarchive, die es in
der Bundesrepublik gibt, müssten mit Hilfe der Han-
delskammern Stellen entwickelt werden, die von
potentiellen Depositären angegangen werden könn-
ten und ihrerseits als aufmerksame Beobachter der

Region tätig wären. Gewiss müsste dabei auch Iaten-
tes Misstrauen und insbesondere die Befürchtung aus-
geräumt werden, dass Steuerbehörden nachträglich
unerwünschte Einblicke erhielten. Dieses Problem
könnte aber mit der bestehenden Methode der Sperr-
fristen bewältigt werden. Die Sicherung solcher
Papiere würde nicht nur der mikroökonomischen
Unternehmensforschung dienen, sie stünde auch im
Dienste gesamtgesellschaftlicher Analysen, zumal
wenn sie Perioden beträfen, für welche allgemeine
Statistiken noch nicht vorliegen.

Zu den Familienpapieren: Grundsätzlich ist hier die
Problematik die gleiche. Hingegen dürfte sich hier
weniger die Frage der Aktenübernahme als die des

Aktennachweises stellen, da sich die Inhaber erfah-
rungsgemäss höchst ungern von den eigenen Papieren
oder denjenigen ihrer Vorfahren trennen. Aufdie Pro-
blematik des Aktennachweises werde ich am Schluss
nochmals zu reden kommen. Ist eine Aktenübernah-
me möglich, stellt sich die Frage, an wen die Papiere
gehen sollen. Eindeutige Richtlinien für die Zuteilung
an das Bundesarchiv, die Kantons- und Kommunal-
archive oder die Spezialarchive (zum Beispiel für
soziale oder zeitgeschichtliche Fragen) wird man
nicht entwickeln können. Im übrigen dürfte eine
gewisse Konkurrenz für die Materialsicherung von
Gutem sein.



Georg Kreis: Die Sicht des Forschers ARBIDO-R 3 (1988) 1 15

Was nun die drei Publikationskategorien betrifft,
erscheint mir vor allem die der Quelleneditionen
nach einer Stellungnahme zu rufen. Solche Editionen
sind unter dem doppelten Aspekt der Lehre und der
Forschung zu würdigen. Sie machen im zentralen
Bereich der jeweiligen Forschung zusätzliche Archiv-
Studien nicht überflüssig. Jede Fragestellung hat aber

ausser ihrem Zentrum auch periphere Zonen; zu
deren Abdeckung können selbst Auswahleditionen
vollauf genügen. Zu würdigen ist auch die Hilfe, die
darin besteht, dass die Editionen die handschrift-
liehen Quellen transkribiert präsentieren und so eine

kursorische Kenntnisnahme möglich machen. Die
Regesten und Register bilden Datenbanken, die auch

unabhängig von den edierten Texten ein hilfreiches
Arbeitsinstrument sein können. Unsere Quellenedi-
tionen schaffen die Voraussetzung, dass schweizeri-
sehe Materialien auch im Ausland zur Kenntnis ge-

nommen und in die Forschung einbezogen werden.
Sie können allgemein der Forschung anregende Im-
pulse verleihen und gestatten eine effiziente Vorberei-

tung von Archivaufenthalten. Auch der akademi-
sehen Lehre sind Quellenwerke höchst willkommene
Hilfsmittel, haben doch Dozenten gerade in der
Schweiz ein derart breites Unterrichtsspektrum, dass

sie ihre Übungen nicht in allen Bereichen auf eigene
Archivlektüre stützen können.

Eine andere Frage ist, welche Quellen denn publiziert
werden sollen. Sind vorab die staatlichen Akten zu
publizieren? Sind nicht private Papiere in vielen Fäl-
len die interessanteren? In unserer Edition der diplo-
matischen Akten (DDS) hätte ich zuweilen die Re-

Produktion eines aussagekräftigen Zeitungsartikels
der Veröffentlichung eines blassen Diplomatenbe-
richtes vorgezogen. Andere wiederum fragten sich,

warum ausgerechnet Materialien zur Aussenpolitik
und nicht etwa zur Innenpolitik veröffentlicht werden
sollen. Wäre es nicht beispielsweise sinnvoll, dort, wo
keine Verhandlungsprotokolle der Ratsversammlun-

gen vorhanden sind (wie im Fall der Eidgenössischen
Räte bis 1891), diese mit einer Edition von Zeitungs-
berichten zu rekonstruieren? Sollen bestimmte Quel-
lengattungen ediert oder sollen bestimmte Themen
dokumentiert werden? In jedem Fall wären Quellen-
Sammlungen zu den Kantonsgeschichten eine gute
Sache. Die Initiative dazu könnte von den Kantons-
archiven ausgehen, auch wenn sich das zu veröffent-
behende Material nicht auf ihre Bestände beschrän-
ken dürfte.

Was ist von archiveigenen Publikationen von For-
schungsresultaten zu halten? Ich sähe dazu keine
innere Notwendigkeit. Solche Schriftenreihen kön-
nen dagegen sehr wohl dem Ansehen des Archivs die-
nen und vor allem dem Forscher Publikationsmög-
lichkeiten anbieten, die dann willkommen sind, wenn

für kleinere Beiträge bei Fachzeitschriften zu lange
Wartezeiten bestehen und wenn die Druckkosten für
grössere Beiträge aus Archivkrediten finanziert wer-
den können. Die Publikation von Findmitteln ist
natürlich zu begrüssen. Für sie gilt weitgehend, was
über die Quellenpublikationen bereits gesagt worden
ist: Sie sollen Arbeiten anregen und Recherchen
erleichtern. In welchem Masse sie dies wirklich tun,
werden in erster Linie die Archivare selbst festzustel-
len in der Lage sein. Und wenn solche Publikationen
nicht auf das erhoffte Interesse stossen, spricht dies

eher gegen die Forscher als gegen die Findmittel. Der
Erfolg stellt sich nicht über Nacht ein, man darf aber
damit rechnen, dass eine wertvolle Langzeitwirkung
von ihnen ausgeht.
Was die Findmittel und die Quelleneditionen betrifft,
frage ich mich, ob ein Denken, das sich an «Publika-
tionen» im herkömmlichen Sinn orientiert, der be-
vorstehenden Entwicklung ganz gerecht wird. Wie ich
höre, soll in Sevilla das «Archivo general de las

Indias», das in rund 43 000 Dokumentenbündeln
rund 82 Millionen Dokumentenseiten sowie rund
7000 Karten aufbewahrt, bis 1992 so weit computeri-
siert werden, dass etwa 40 Prozent der Recherchen
ohne direkte Konsultierung der Originaldokumente
durchgeführt werden können. Laserplatten werden
ein interaktives Schaffen, eine standortunabhängige
Benützung und Ausdrucker die problemlose Liefe-

rung von digitalisierten Aufzeichnungen möglich
machen. Und da kann man sich schon fragen, ob sich

unser Publikationsbegriff nicht mehr und mehr an
diesen Möglichkeiten orientieren und auch andere
Endmedien als Bücher anvisieren müsste. Die Er-
leichterungen, die ich mir von der neuen Technologie
verspreche, ermuntern mich aber, zum Schluss einen
alten Vorschlag aufzuwärmen, den ich vor über 15

Jahren mit Klaus Urner vom Schweizerischen Archiv
für Zeitgeschichte entwickelt habe.
Für die unzähligen Privatnachlässe, die sich im gan-
zen Lande verstreut finden, sollte mit Hilfe regionaler
Korrespondenten ein zentral geführter Nachlassnach-
weis entwickelt werden. Der laufend ergänzbare und
in den Regionen konsultierbare Index gäbe Auskunft
über die Standorte, die dokumentierten Bereiche und
die Benützungsbedingungen. Diese Auskünfte wären
darum besonders wichtig, weil Standort wie Inhalt
solcher Privatpapiere nicht von allgemein bekannten
Determinanten abhängig sind und diese darum
schwer angepeilt werden können. Eine solche externe
Bestandesaufnahme würde nicht die Übernahme der
registrierten Papiere bedeuten; sie würde diese also
im Besitz ihrer Inhaber belassen. Sie könnte aber eine

spätere Übernahme durch Archive vorbereiten. Sie

wäre Dienstleistung für die Forschung und Material-
Sicherung in einem. Wenn ich richtig orientiert bin, ist
inzwischen in der Landesbibliothek ein erster Schritt
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in dieser Richtung unternommen worden. Diese An-
strengungen könnten und müssten ausgebaut werden.
Sie wären unter anderem ein Beitrag zum Kultur-
güterschutz und könnten - wie so vieles - im Hinblick
auf 1991 vorangetrieben werden.

La lecture avant la lecture publique*

Adressen der Autoren - Adresses des auteurs:

Anton Gössi
Staatsarchiv Luzern
Bahnhofstrasse 18

6003 Luzern

Gérald Arlettaz
Archives fédérales suisses
Archivstrasse 24
3003 Berne

« - Et donc une bibliothèque n'est pas un instrument pour
répandre la vérité, mais pour en retarder l'apparition?
demandai-je pris de stupeur»'.

Bernard Truffer
Staatsarchiv Wallis
9, rue des Vergers
1951 Sion

Georg Kreis
Universität Basel

Historisches Seminar
Hirschgässlein 21

4051 Basel

/ean-Fra/ifoA fz/Ze/owc/

ritz A7Aeme.s7èt7e, /a /n'W/oZ/zègtzepoptz/a/re es; eonpzzepoz/r /eeon-
r/ZhowiemcW t/es e/asses popzz/az'res. Les progrès rapz't/es cte / a/p/za-
/teZz'satz'on enZraznenZ /'appaz'z'Zz'on z/'zzn nom/zre é/evé z/e nozzveazz.Y
/ecZezzrs zpze /es /n'Wioz/zèijzze.s poptz/a/res out pozzr rnzss/on zte gtz/zter
azz travers t/es t/a/igers atzxgzze/s /es e.vpose zzn «savoz'r-/z're» réeem-
menZ aczpzz'.v. // convient af'év/Zer z?zze ces «/ectezzrs-en/ànts» ne soient
tnis en présence t/e «mauvais /ivres». On attent/ra /e c/é/nzZ t/e ce
sièc/e et /'action t/e personna/ités te//es zpze ALore/ en France ozz /es
/ont/atezzrs t/e /a Fz'Wz'oz/zzV/zze pozzr tozzs en 5zzisse et t/es ZuM'of/zè-

çnzes tnot/ernes à Genève, pozzr z/zze /zz /àci/ité et /a //èerzé t/'accès azz

/ivre, ainsi tpze /'a/zsence t/e censure et t/e vo/onté t/'enc/octrineznent
soient azz centre t/zz programme t/es /ziè/iot/zèz?ues pzz/z/zçzzes. Fn
5uisse, /a situation ne t/i//ère guère t/e ce//e z/zze connaissent t/'autres
pays t/zz continent, ,/uszpz 'azz mi/iezz t/zz Ä7Teme sièc/e, /'essentie/ t/e
/a ré//e.vion zpzz s é/a/zore à Genève sur /a /ecizzre en zni/iezz popu/aire
est te./àz'Z t/es it/éo/ogzzes conservateurs secont/és par /es sociétés p/zi-
/anz/zz'opz'zpzes. Far /a suite, sozzs t/es./ortnes p/us ozz moins rigit/es,
/es raz/z'eazz.Y intégreront cette institution à /eur action zjrzzz vise azz

t/éve/oppeznent t/e / 'instrzzction popu/aire.

Die Volksbibliothek wird im 19. Jahrhundert als Stätte zur Bildung
und Erziehung der unteren Volksschichten aufgefasst. Die schnell
fortschreitende Alphabetisierung lässt die Anzahl der Leser anstei-
gen; die Bibliotheken machen sich zur Aufgabe, diese Leserschaft
unversehrt an den Gefahren vorbeizulotsen, in die ihre neu erwor-
bene Lesefähigkeit sie stürzen könnte: es gilt, die «unerfahrenen»
Leseneulinge vor den «schlechten» Büchern zu schützen! Erst am
Anfang unseres Jahrhunderts und dank dem Einsatz von Person-
lichkeiten, wie sie Morel für Frankreich oder die Gründer der
Schweizerischen Volksbibliotheken und der modernen Genfer
Bibliotheken für die Schweiz darstellen, rücken andere Zielsetzun-
gen in den Vordergrund: Der allgemeine und freie Zugang zu den
Büchern sowie der Verzicht auf Zensur und Bevormundung werden
zu zentralen Punkten im Programm der öffentlichen Bibliotheken.
Die Situation in der Schweiz unterscheidet sich kaum von derjeni-
gen in anderen Ländern des Kontinents. Bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts sind es in Genf konservative Ideologen, sekundiert
von den philanthropischen Gesellschaften, welche die Vorstellun-
gen über die Lektüre der «einfachen» Bevölkerung prägen. Später
wird die Genfer Radikale Partei diese Institution bei ihrem Projekt
einer besseren Schulung und Bildung der Bevölkerung einsetzen.

* Nous reprenons, dans cet article, quelques-unes des prémisses de

notre thèse de doctorat intitulée «5ons» /z'vres et «matzva/s» tec-

/ears ; po/z'Zzgtzes z/e promotion rte /a fecZzzre popzz/az're à Genève, azz

Jf/A/'i/ècte. Genève, 1988.

' ECO, Umberto. Le nom z/e /a rose. Paris : Le Livre de poche,
1986, p. 361.
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