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Ein unveröffentlichter Plan der Stadt Richelieu von 1633

Die französischen Stadtgründungen des 17. Jahr

hunderts haben in der Literatur — sieht man von 

größeren Zusammenfassungen ab — bisher wenig 

Beachtung gefunden. Henrichemont (1608/09) und 

Charleville (1608 ff.) sind nahezu unbearbeitet ge

blieben Weder die historischen noch die kunst

historischen Probleme ihrer Planung und Entste

hung sind bisher detailliert untersucht worden. 

Lediglich die Stadt Versailles hat im Zusammen

hang mit dem Schloß stärkere Beachtung gefun

den 2.

Eine der wesentlichen formalen und inhaltlichen 

Voraussetzungen für die Unternehmungen Lud

wig XIV. in Versailles ist die kleine Stadt Riche

lieu, die der Kardinal und Herzog Jean Armand 

du Plessis de Richelieu - vielleicht von Sully und 

Charles de Gonzague angeregt - in der unmittel

baren Nachbarschaft seines gleichnamigen Schlos

ses erbauen ließ 3. In den Jahren nach 1630/314

1 Vgl. Pierre Lavedan, Histoire de l’urbanisme. Renaissance 

et temps modernes. Paris 1941, S. 104 ff., 113 ff.

2 P. Francastei, L’urbanisme de Paris et l’Europe, 1600 bis 

1680. Paris 1969; J. Levron, Versailles. Ville Royale. 

Paris 1964.

3 A. Bosseboeuf, Histoire de Richelieu et des environs. Tours 

1890; A. E. Brinckmann, Die Gründung der Stadt Richelieu 

1631. In: Denkmalpflege 16 (1914) S. 98—99; P. Raveau, 

Un detail inedit de la construction de la ville de Riche

lieu. In: Bulletin de la Soc. des Antiquaires de l’Ouest 

3e ser., 5 (1919/21) S. 260 ff.; A. E. Brinckmann, Die 

Stadtbaukunst. Berlin-Neubabelsberg 1920, S. 35 ff.; 

E. Pepin, Champigny-sur-Veude et Richelieu. Paris 1928; 

M. Dumolin, La construction de la ville de Richelieu. In: 

Bull, de la Soc. des Antiquaires de l’Ouest 3c ser., 10 

(1934/35) $. 520 ff.; P. Lavedan, op. cit. S. 228 ff.;

L. Batiffol, Autour de Richelieu. Paris 1937; R. Crozet, 

Villes d’entre Loire et Gironde. Paris 1949, S. 84; 

G. Albert-Roulhac, La ville de Richelieu en Poitou. In: 

Bätir, juillet 1959, S. 102 ff.; R. Crozet, Le mecenat 

artistique de Richelieu en Poitou. In: Bull, de la Soc. 

des Antiquaires de l’Ouest 4c ser., 7 (1963) S. 11 ff.;

M. Schulz van Treeck, Richelieu. In: L’CEil, Nr. 127/128 

(1965) S. 2 ff.; E. Pepin, Une ville cr66e au XVIIe siecle. 

Richelieu, eite du Cardinal. In: La Vie Urbaine N. S. 

1966, S. 241 ff.

4 Das genaue Datum des Beginns der Arbeiten ist nicht 

bekannt. Der äußere Anlaß zur Stadtgründung war die 

Erhebung der kleinen seigneurie Richelieu zum Herzog

tum im August 1631. Die „Privileges, Exemptions et 

Franchises ... de la ville de R.“ (bei S. Cramoisy 1633
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2. Richelieu, Rue Principale. Nach einer Zeichnung von 1634 in der Bibliotheque Nationale, 

Cab. des Est. Va 431a

wurde nach Plänen seines Architekten Jacques 

Lemercier eine Idealstadt errichtet, die fast un

verändert noch heute besteht (Abb. 4) 5. Wie spä

ter in Versailles wurden in Richelieu Schloß und 

Stadt zusammen geplant und ausgeführt, wenn 

auch der szenographisch konzipierte Achsenbezug, 

der in Versailles Schloß und Stadt untrennbar 

verbindet, in Richelieu noch fehlt. Dem Schloß 

nicht unter-, sondern nebengeordnet, liegt das 

Städtchen „einen Büchsenschuß weit“6 von der 

Stelle, an der sich bis um 1800 das mächtige Her

zogsschloß erhob (Abb. i)7. Eine Allee „qui con- 

duit ä la ville“ 8, im rechten Winkel zur Haupt

achse der Schloßanlage verlaufend, verband den 

Platz zwischen dem Vorhof und dem Ehrenhof des 

Schlosses mit dem Haupteingang der Stadt auf 

deren Südseite. Ihre Verlängerung bildet die 

Hauptachse der regelmäßigen Stadtanlage.

Elias Brackenhoffer 9, der als Student im Jahre 

1644 nach Richelieu kam, beschreibt die Stadt wie 

folgt: „La ville est construite en forme de carre 

long; eile est toute neuve, de fond en comble. Elle 

a, tout autour, une belle muraille, avec, par places, 

de petits boulevards carres, mais sans creneaux, 

sans tours ni autres ornements, toute unie et sans 

valeur, en pierre et brique. Autour de cette mu

raille, il y a un beau et large fosse plein d’eau, 

qui entoure la ville; autour, ä l’exterieur du fosse, 

court un petit mur haut de la moitie d’une taille 

humaine; cependant, du cote du parc, il y a un 

grand mur eleve, qui separe le parc de la ville. 

... La ville devait avoir trois rues, mais une seule 

est bätie; des deux autres, on a menage la place. 

Cette rue est tres belle ä voir; car eile est tres large, 

tiree au cordeau et plane, les maisons sont toutes 

semblables sous un toit unique, de sorte que l’on 

pourrait croire qu’il n’y a de chaque cote qu’une 

seule longue maison. . . . Chacune a une cour et 

une ecurie, toutes semblables. . . . De chaque cote 

de cette rue, il n’y a que quatorze maisons, mais 

toutes tres hautes et belles, comme des palais, tou

tes couvertes d’ardoises.

Au milieu de la rue, il y a un carrefour et une 

croix; a l’entree des deux portes, il y a une belle

in Paris gedruckt), die dem Kardinal erlauben, „de faire 

construire et bastir autour et proche de sadite Maison 

de Richelieu, un Bourg de teile grandeur et espace qu’il 

advisera bon estre, ferme de murailles et fossez“, datieren 

vom 6. September 1631. Da die Erhebung zur duche-pairie 

aber schon länger (seit 1627) im Gespräch war, können 

die Planungen und Vorarbeiten durchaus schon 1630 im 

Gange gewesen sein.

5 Eine Untersuchung über die „ville de carte“ (Tallemant des 

R4aux) im französischen 17. Jahrhundert bereitet der 

Verf. vor.

6 Elias Brackenhoffer, Voyage en France 1643—1644, übers, 

und hrsg. von H. Lehr. Nancy-Paris-Strasbourg 1925, 

S. 221.

7 Zur Geschichte des Schlosses vgl. die Dissertation des Verf. 

„Schloß Richelieu — Studien zu Baugeschichte und Aus

stattung“, Freiburg 1971.

8 Beschriftung des Grundrisses der Schloßanlage von Jean 

Marot.

9 E. Brackenhoffer, op. cit., S. 219—221.
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j. Richelieu. Plan de lotissement, 

nach Maurice Dumolin, 1934

grande place carree, l’une absolument semblable ä 

l’autre. Sur l’une, pres du chäteau, il y a d’un cöte 

l’eglise, de l’autre, en face, une halle qui devait 

servir de maison de ville, mais qui n’est pas encore 

achevee.

Sur l’autre place, pres de la porte de Saumur, 

se trouve l’Academie.“

Als die Vorzeichnung für den Stich entstand, den 

Nicolas Tassin 1634 in seinem topographischen 

Handbuch veröffentlichte (Abb. 1)IO, war ein recht

winkliges Straßenraster vorgesehen, das nur im 

Süden, vor der Kirche, einen quadratischen Platz 

freiließ. In der Ausführung wurde dieser Platz 

im Norden wiederholt, ebenso wie die halbkreis

förmige Einschwingung der Stadtmauer auf der 

dem Schloß zugewandten Seite (Abb. 4). Die ein

seitige Betonung der südlichen Hälfte wurde auf

gegeben, um zwei gleichgewichtige Stadthälften zu 

schaffen. Die in der Besiedlung der Stadt erkenn

bare Bevorzugung des südlichen, dem Schloß zuge

wandten Teils steht im Zusammenhang mit der 

Aufforderung des Kardinals an mit ihm verbun

dene oder von ihm abhängige Männer, in Richelieu 

auf geschenktem Grundstück auf eigene Kosten zu 

bauen11. La Fontaine schreibt 1663 an seine Frau: 

„ . . . que ce sont des gens de Finance et du Conseil, 

secretaires d’Etat et autres personnes attachees ä cc 

Cardinal, qui ont fait faire la plupart de ces bäti- 

ments par complaisance et pour lui faire leur 

cour“ I2. Wer nun die Männer waren, die sich 

danach drängten oder die dazu gedrängt wur

den 13, möglichst nahe beim Schloß des allmächtigen 

Ministers zu bauen, illustriert höchst anschaulich 

eine Zeichnung, von deren Existenz schon Maurice 

Dumolin - wenn auch nur mittelbar x4 — wußte, 

die aber seither verschollen war. Diese bisher un

veröffentlichte Zeichnung, die der Verfasser in der 

topographischen Serie des Cabinet des Estampes 

der Pariser Nationalbibliothek wiederaufgefunden 

hat15, soll hier kurz vorgestellt und erläutert wer

den (Abb. 2).

Das farbige lavierte Großfolio-Blatt trägt die Be

schriftung „DESIN DE LA VILLE DE RICHE

LIEU le 6me Aoust“ und einen bis zu 30 Thoises 

reichenden Maßstab. Ob die links unten in eine 

Parzelle eingezeichneten Worte „par Barbet“ als 

Signatur des Zeichners — in Frage kommen die 

damals in Richelieu als Bauunternehmer und Ar-

10 Nicolas Tassin, Les plans et profils de toutes les princi- 

pales villes et lieux considerables de France. Paris 1634, 

PL 23.

11 Die Preise der Häuser waren sehr hoch: zwischen 8000 und

10 000 Francs. Allerdings sollten die Bewohner steuerfrei 

bleiben, bis 100 Häuser errichtet sein würden.

12 Lettres de la Fontaine ä sa Femme ou Relation d’un 

voyage de Paris en Limousin, hrsg. und komm, von Abbe 

Caudal. Paris 1966, S. 58.

13 Denis-L-M. Avenel (Lettres, instructions diplomatiques 

et papiers d’etat du Cardinal Richelieu. Paris 1853—77, 

8 Bde.) veröffentlichte Briefe, die beweisen, daß der 

Kardinal auf die zum Teil nicht sehr baufreudigen „ben£- 

ficiaires“ massiven Druck ausübte.

14 M. Dumolin, op. cit., S. 545/546 zitiert hier nach der 

La Fontaine Ausgabe von A. Regnier, Bd. IX, Paris 

1892, S. 256 Anm. 2 eine Notiz, die sich auf Angaben 

von Ch. Marty-Laveaux (CEuvres de La Fontaine. III, 

Paris 1859, S. 337 Anm. 1) bezieht:

„La Bibliotheque nationale possede in curieux plan de 

Richelieu, qui fait partie des portefeuilles de Lancelot.

11 a pour titre: Dessin de la ville de Richelieu le 6e aoust. 

On lit, dit M. Marty-Laveaux, auquel nous empruntons 

cette note, au bas de la fa$ade de chaque maison le nom 

plus ou moins d6figure de son proprietaire. Nous avons 

reuni toutes ces indications pour en former la liste sui- 

vante: M. Thiriot; . . .“. Es folgt eine ungenaue Auf

zählung der Hauseigentümer.

15 Bibliotheque Nationale, Cabinet des Estampes, Va. 431. a./ 

Gr. Fol., ohne Blattangabe.
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4- Richelieu

chitekten tätigen Denis und Jean Barbet - zu 

verstehen sind, ist nicht mit Sicherheit zu entschei

den lS. Die Zeichnung gibt in Vogelschau von Osten 

her gesehen die Häuser wieder, die am ersten 

quadratischen Platz und an der Hauptstraße am 

6. August eines bestimmten Jahres in Bau waren. 

Jedes Anwesen an der Rue Principale besteht aus 

einem fünfachsigen, zweigeschossigen Wohnbau, 

einem Hof, einer Stallung, die jeweils Rücken an 

Rücken mit der des Nachbargrundstücks ange

ordnet ist, und einem Garten. Die Stadtkirche und 

die Halle sind noch nicht begonnen.

Um welches Jahr es sich handelt, ist leicht zu 

ermitteln. Maurice Dumolin hat 1934 die Quellen 

zur Baugeschichte der Stadt zusammengetragen und 

unter Zuhilfenahme der Angaben von Charles 

Marty-Laveaux einen „plan de lotissement“ der 

Stadt rekonstruiert (Abb. 3) 17, der von erstaun

licher Genauigkeit ist; besonders wenn man be

rücksichtigt, daß er unsere Zeichnung nicht aus 

eigenem Augenschein kannte, sondern nur aus 

schriftlichen, zum Teil eher unklaren Notizenl8.

Die Zeichnung gibt den Namen von 26 Haus- 

bzw. Grundstückseigentümern an. Achtzehn von 

ihnen hat Richelieu am 11. Februar 1633 mit den 

Bauplätzen beschenkt; weitere sechs der genannten 

Personen hatten ihre Schenkungsverträge ebenfalls 

um diese Zeit erhalten '9. Nur für Lamoureux und

16 Möglicherweise ist der Plan am linken Rande beschnit

ten. Ein Haus, das Alphonse Lopez, ein Finanzbeauf

tragter des Kardinals, am Eingang der Stadt baute, ist 

nicht mehr eingetragen. Jean Barbet könnte am ehesten 

als Zeichner in Frage kommen. Neben seiner praktischen 

Tätigkeit als Architekt, Bau- und Abbruchunternehmer 

(Er hat im Auftrag des Kardinals Schloß Champigny-sur- 

Veude abgerissen; Kontrakt vom 17. 3. 1635 in Bibi. Nat., 

Recueil Thoisy 54, fol. 250 f.) war er auch als Entwerfer 

tätig. 1632 gab er in Paris ein „Livre d’architecture d’autels 

et de cheminees. De l’invention et du dessin de J. Barbet, 

gravd ä l’eau-forte par Abr. Bosse" heraus.

17 M. Dumolin, op. cit., S. 551; vgl. Anm. 14.

18 Seine Irrtümer sind aus dem Vergleich der Abbildungen 2 

und 3 leicht zu ersehen, weshalb hier auf ihre Aufzählung 

verzichtet werden kann.

19 Vgl. Raveau; op. cit., S. 260 f.; M. Dumolin, op. cit., 

S. 525 f. In der Reihenfolge von oben links: Dumolin 

Nr. 20: Mr de Bordeaux (Henry d’Escoubleau de Sourdis, 

Erzbischof von Bordeaux); D. Nr. 22: Mr Thiriot (= Jean 

Thiriot, Architekt und Bauunternehmer); D. Nr. 2: Mr 

Boutilier (= Leon Bouthillier, secr^taire d’Etat und Ver- 
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Bartellemi haben sich keine Kontrakte gefunden. 

Dumolin vermutet, sie seien „boutiquiers“ gewe

sen 2°. Für Lamoureux ist jedoch als sicher anzu

nehmen, daß er mit einem Jehan Lamoureux iden

tisch ist, der bereits am 2. März 1628 als Maurer

meister in Richelieu erwähnt wird21. Am 2. März 

1633 übernahm Jean Barbet22 die Errichtung von 

32 Häusern, das heißt 28 an der Hauptstraße und 

vier größeren an den Plätzen. Die Arbeiten müssen 

außerordentlich schnell vorangegangen sein. Denn 

schon am 30. Juli 1633 schrieb Henri d’Escoubleau 

de Sourdis, der hauptverantwortliche Bauleiter 

am Ort, an Richelieu 23: „Les maisons de la grande 

rue de la ville sont merveilleusement advancees; 

c’est la plus belle chose du monde ä voir . . ., il 

manque encore cinq maisons pour achever cette 

grande rue; . . .“ Letzteres bestätigt die Zeichnung. 

Fünf Grundstücke, von denen auf der Zeichnung 

nur drei eingezeichnet sind, sind noch nicht ver

geben — und zwar die am meisten nach Norden 

liegenden. Betrachtet man den Zustand der Häu

ser auf Abb. 2, so kann kein Zweifel bestehen, 

daß die Zeitangabe 6. August um die Jahreszahl 

1633 24 zu ergänzen ist. Vermutlich wurde die 

Zeichnung an den Kardinal geschickt, der sich ge

nauestens über den Verlauf seiner Bauunterneh

mungen zu unterrichten pflegte.

Obwohl die ersten Häuser sehr rasch hochge

zogen wurden, scheint die weitere Bebauung der 

Stadt dann nur langsam fortgesetzt worden zu 

sein. Ein anonymer Besucher bemerkt 1635: „Ce 

qu’il y a de basty est une rue de XIIII grands 

pavillons . . .“ 25. Ein anderer sah etwa um dieselbe 

Zeit, daß die Häuser „ne font toutes ensemble que 

deux rues couppees en croix plus longues que 

larges“16 ■ Der Kardinal hat seine anspruchsvolle 

Schöpfung2/, die La Fontaine „premier village de 

l’univers“ 28 nannte, zuletzt um den 1. Juni 1633 29 

gesehen. Ihre Vollendung hat er nicht erlebt. 

trauter des Kardinals); D. Nr. 19: Mr de la Basinier 

(= Mace Bertrand, sieur de la Baziniere, tresorier de 

l’epargne); D. Nr. 10: Mr Agueseau (= Philippe 

Aguesseau, maitre de la garde-robe de la reine et receveur 

general du Clerge); D. Nr. 13: Mr le Camus (= Nicolas 

Le Camus, procureur general a la cour des Aides); D. 

Nr. 8: Mr du Housay (= Claude Malier, sieur du 

Houssay, Intendant et contröleur general des finances); 

D. Nr. 23: Mr le Coeur (= Francois Le Coeur, procu

reur du duche); D. Nr. 16: Mr de guenegault (= Gabriel 

de Guenegaud, tresorier de l’epargne); D. Nr. 14: Mr de 

Nouveau (= Arnoul de Nouveau, grand-maitre des 

courriers et surintendant general des postes); D. Nr. 5: 

Mr Garnie (= Mathieu Garnier, conseiller d’Etat); D. 

Nr. 17: Mr Briais (= Etienne Bryois, secretaire du Roi); 

D. Nr. 12: Mr Morand (= Thomas Morant, grand tre

sorier des ordres du Roi). In der unteren Reihe ebenfalls 

von links: D. Nr. 1: Mr le Conte (das Grundstück hatte 

urspr. Michel Le Masle gehört, durch Tausch kam es am 

23. 3. 1633 an Francois Le Conte, tresorier); D. Nr. 24: 

Mr de Bordeaux (= Guillaume de Bordeaux, secretaire 

du conseil); D. Nr. 11: Mr de Chevri (= Charles Duret, 

seigneur de Chevry, intendant et contröleur general des 

finances); D. Nr. 9: Mr Demeri (= Michel Particelli, 

seigneur d’Hemery, intendant et contröleur des finances); 

D. Nr. 15: Mr de Fieubet (= Gaspard de Fieubet, tre

sorier de l’epargne); D. Nr. 25: Mr Martineau (= Jean 

Martineau, greffier du Grand Conseil); D. Nr. 21: Mr 

Citois (= Francois Citois, m^decin du roi et du Cardi

nal); D. Nr. 4: Mr le Ragois (= Claude le Ragois, 

secretaire du conseil); D. Nr. 18: Mr le Barbie (= Louis 

Le Barbier, secretaire et maitre d’hötel du roi); D. Nr. 3: 

Mr lapin (= Etienne Jappin, tresorier general de 1’Ar

tillerie); D. Nr. 7: Mr de Ranbouilet (= Nicolas Ram

bouillet, banquier du Cardinal).

20 M. Dumolin, op. cit., S. 547.

21 Vgl. die Diss. des Verf., op. cit.

22 Vgl. M. Dumolin, op. cit., a. a. O. In die Bauausfüh

rung wurde auch Jean Thiriot eingeschaltet. Einige Häuser 

z. Bsp. für Bouthillier) hat er an Stelle von Barbet aus

geführt. Der Plan gibt hier jedoch — nachträglich — 

hinter dem Namen von Bouthillier „batie par Barbet“ an. 

Vermutlich liegt hier eine Verwechslung mit dem gegen

überliegenden Haus von Guillaume de Bordeaux vor.

23 Avenel, op. cit., IV, 1859, S. 475, Anm. 3.

24 Diese Datierung, die schon M. Dumolin vorgeschlagen 

hat, wird weiterhin durch die Tatsache gestützt, daß die 

Grundstücke sechs weiterer Männer, die von Richelieu am 

12. November 1633 beschenkt wurden, nicht eingetragen 

sind.

25 Anonyme Beschreibung der Stadt von 1635: Bibi. Nat., 

Cabinet des Manuscrits, Ms. fr. 20 152, fol. 839.

26 Anonyme Beschreibung der Stadt: Bibi, de l’Institut, Ms. 

Godefroy 218, fol. 106.

27 Wie anspruchsvoll der Entwurf der Stadt war, mag daran 

deutlich werden, daß eine eigene Akademie eingerichtet 

wurde, die sogar zwei Jahre lang funktionierte: vgl. M. 

Bataillon, L’academie de Richelieu (Indre-et-Loire). In: 

Pedagogues et juristes 4 (1963) S. 255 ff. Zu den religiösen 

Niederlassungen vgl. A. Tuetey, Fondations pieuses du 

Cardinal de Richelieu. In: Bulletin philologique et histo- 

rique 1918, S. 59 ff.

28 La Fontaine, op. cit., S. 57.

29 Vgl. Bibi. Nat., Ms. Baluze 333, fol. 104.
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