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constater qu'en general la population genevoise a joui d'une duree de vie

superieure ä la moyenne de chaque epoque.
L'ouvrage comporte en annexes des tableaux donnant le detail des

depouillements effectues et un certain nombre de regles sous forme d'equa-
tions ou de fonctions algebriques; signalons a ce propos que certaines appre-
ciations seraient du ressort soit du mathematicien soit du medecin beaueoup

plus que de l'historien.
M. Henry a fait un travail courageux, explorant avec autant de

conscience que de prudence un domaine entierement nouveau. Oubliant cependant

que la rigueur scientifique n'est pas fonction de la lourdeur du style,
il nous presente malheureusement un expose d'une lecture rebutante, voire
harassante. Ce defaut est surtout sensible dans la conclusion, qu'on sou-

haiterait plus ramassee et plus aeree. Doit-on lui reprocher d'avoir renonce
ä des explications proprement historiques pour certains de ses resultats?
Nous ne le croyons pas, nous souvenant qu'il fait lui-meme appel aux
specialistes eompetents de l'histoire genevoise pour eompleter son travail.
II serait effectivement interessant de pousser la recherche dans ce sens, et

en particulier de distinguer dans les conclusions ce qui est propre ä Geneve

et ce qui est plus general. Nous pensons particulierement ä une remarque
judicieuse sur Fexpansion demographique rapide des hautes classes de la
societe: «Les differences d'expansion demographique entre classes sociales

peuvent etre d'une importance capitale pour l'histoire sociale, ä Geneve

et ailleurs; c'est un point qui merite d'etre etudie de pres (p. 178)... II peut
en resulter une double tension resultant d'une part des difficultes d'etablisse-

ment des fils de la classe aisee, d'autre part d'une rivalite aecrue avec la

fraction de la masse qui aspire a une ascension sociale et s'en voit frustree»

(p. 141). Cet exemple suffira ä suggerer ce que ce remarquable ouvrage, et
les methodes toutes nouvelles qu'il illustre, peuvent apporter aux historiens.

Lausanne Rimy Pithon

Johannes Karcher, Theodor Zwinger und seine Zeitgenossen. Episode aus
dem Ringen der Basler Ärzte und die Grundlehren der Medizin im Zeitalter
des Barocks. Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel, III.
Verlag von Helbing und Lichtenhahn, Basel 1956. 75 S.

Diese Monographie des verdienten Ehrendozenten für Geschichte der

Medizin an der Universität Basel stützt sich quellenmäßig z. T. auf den

umfangreichen, bisher kaum veröffentlichten Handschriftenbestand der

Frey-Grynaeisohen Stiftung in der Basler Universitätsbibliothek. Er enthält
Briefe, wie sie an die beiden Platter sowie an Theodor Zwinger und an seinen

Sohn Jakob Zwinger gerichtet oder von ihnen selbst verfaßt wurden.
Inhaltlich ist diese Schrift eme Fortsetzung des Buches «Felix Platter, ein

Lebensbild des Basler Stadtarztes 1536—1614». Zu Recht wird zunächst

die Bedeutung der italienischen Medizin, dann von J. Crato — der wie
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Zwinger typischerweise zur Theologie bestimmt war und dann zur Medizin
überging — und von Montanus hervorgehoben sowie Mercurialis gewürdigt.
Der Hauptteil gilt dem starken, umstrittenen und interessanten Einfluß
von Paracelsus auf die Späthumanisten Basels. Zwinger nahm eine sehr

überlegene und im ganzen gerechte Haltung gegenüber dem «Magus vom
Etzel» ein. Er war ein gründlicher Kenner von dessen Schriften und galt
als kritischer Hauptberater seiner Zeit. Die Überheblichkeit von Paracelsus

war ihm unerträglich, die «ratiocinationes» lehnte er wie die astrologischen
Theorien scharf ab, hält aber andere Leistungen von Paracelsus hoch und
schrieb in einem Brief an Paulus Heß 1581: «Auf Theophrastus halte ich
,experientiae nomine' viel; hat er doch zahlreiche ausgezeichnete, ich weiß
nicht in was für Zyklopenhöhlen verborgene Medikamente wenn auch nicht
selbst erfunden, so doch wenigstens aus ihrer Verborgenheit ans Licht
gezogen.» In einer Art Anhang wird «Altes und Neues zum Pestproblem»
erörtert, insbesonders das Pestproblem von Samuelis I, Kap. 4 und 5.

Die schöne, kenntnisreiche Schrift von Karcher leidet unseres Erachtens
an einem methodischen und geisteswissenschaftlichen Gebrechen, das heute
zu einer Zeitkrankheit zu werden droht. Der Verfasser stellte sich auch die
Aufgabe, Zwingers Stellung «zum Barock» (in Wirklichkeit ist es vor allem
Paracelsus) zu untersuchen. Dieser Begriff ist für die Kunstgeschichte sehr
brauchbar, aber nicht für die Geistes- und besonders nicht für die
Wissenschaftsgeschichte. Die Warnungen von Jacob Burckhardt, Benedetto Croce
usf. waren in dieser Hinsicht nur zu berechtigt. Die Haltung und Leistung
Zwingers selbst war typisch (spät)humanistisch und leitet über zur
Aufklärung. Mit dieser hat er bereits die rationale Grundhaltung (vgl. Karcher,
S. 65), die eklektische Hochschätzung der Antike (Gerechtigkeit gegenüber
Aristoteles im Gegensatz zu Ramus) und den Willen zu eigener, das Altertum

übertreffender Leistungen und die Betonung eigener Beobachtung (er
selbst führte chemische Versuche durch) gemeinsam. Wenn man eine Grundwelle

von Dogmatik, Mystik, Irrationalismus, Spekulation und Rückkehr
zum Peripatetismus in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert
als «geistigen Barock» bezeichnen wollte, so würde man wohl ebenso sehr
dem kunstgeschichtlichen Begriff des Barock unrecht tun wie aus einem
dort positiven Begriff hier einen negativen machen. Es gibt freilich
«barocke Elemente» in der Forschung und in der Literatur jener Epoche: es

sind dies vor allem der sprachliche Ausdruck der Gelehrten des deutschen
Sprachkreises (während die gleiche Erscheinung in England, Frankreich
und Holland zumeist fehlt und auch in Italien bei den bedeutendsten
Forschern wie etwa Galilei nicht auftritt) und eine irrationale Strömung sowie
eine starke Unausgeglichenheit. Sie aber als Barockepoche in der
Wissenschaftsgeschichte zu bezeichnen, ist abwegig. Gerade Zwingers klassische
Klarheit und Systematik gehen einen andern Weg und zeigen den innern
Übergang vom Humanismus zur Aufklärung oder, wenn man Heber will, von
der Renaissance zur Aufklärung.
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Mit dieser Einwendung soll aber das fachliche Verdienst der Studie
nicht verdunkelt werden. Insgesamt liegt eine willkommene, anregende
Schrift zur allzu selten behandelten Epoche des Späthumanismus vor.

Wädenswil Eduard Fueter

Claude Badalo-Dulong, Trente ans de diplomatie francaise en Allemagne.
Louis XIV et Velecteur de Mayence (1648—1678). Paris, Plön, 1956.

In-8°, 264 pages.

La politique etrangöre de Louis XIV est loin d'etre connue en detail, si

etrange que cela paraisse. Le grand merite du livre que nous analysons est
de nous montrer quelques aspects de la diplomatie royale, sans pourtant
jamais citer l'ouvrage classique de Picavet1. S'appuyant sur une recherche
d'archives qui parait consciencieuse, l'auteur fait revivre Robert de Gravel,
representant francais ä la Diete, et son fröre, l'abbe de Gravel, resident ä

Mayence; ä travers leur activite, ce sont toutes les relations diplomatiques
franco-mayencaises qui se revelent ä nous.

En fait, il etait necessaire de se referer ä une Situation politique
allemande, sinon internationale. Cela fait du livre un guide precieux pour l'histoire

des relations franoo-allemandes de 1648 ä 1678. Mais pourquoi meler,
dans le chap. I, le tableau, indispensable et exact, de l'Allemagne de 1648

aux portraits des personnages? Toute la clarte de Fexpose s'en ressent. II
serait inutile et impossible de resumer iei les rapports orageux et confus de

Louis XIV avec l'electeur Jean-Philippe de Schönborn. Rappeions simplement

que, des la creation de la Ligue du Rhin (1658), ils reposent sur une
equivoque: Louis XIV veut se servir de ses allies allemands, qui, de leur
cöte, pretendent suivre une politique personnelle. Seuls la peur ou l'interet
(Charles II n'est pas seul ä se vendre ä la France!) fönt impression sur l'electeur,

dont Fattitude est constamment equivoque. II se revele un allie volage
et encombrant. Peu ä peu, les relations se deteriorent, ä cause de Fimperia-
lisme menacant du Roi Soleil. Plus la politique frangaise se durcit (est-ce
l'influence de Louvois?), plus la peur et la haine de la France se repandent
en Allemagne, surtout apres la guerre de Hollande. L'auteur remarque
que le Roi de France devient alors, pour les princes allemands, plus dangereux

que l'Empereur; mais n'est-ce pas trop simplifier que de voir dans ce

courant d'opinion l'origine du conflit franco-allemand? La täche de l'abbe
de Gravel n'en sera pas facilitee. Mais la rupture n'interviendra que sous
l'electeur suivant, Lothaire-Frederic de Metternich, qui expulsera le resident
frangais des que la Diete aura declare la guerre ä Louis XIV (1674). L'etude
se termine naturellement ici, avec pourtant un appendice maladroit (chap.
XII) sur Gravel diplomate, bien inutile et mal rattache au sujet. On prefe-
rerait une conclusion d'un dessin plus ferme.

C. G. Pioavet, La diplomatie francaise au temps de Louis XIV. Paris, 1930.
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