
ne Bibliothek von Katalogen beschert. Ausstellungen aber sind besonders abhangig von 

Geldgebem, und sie sind ein Instrument der nur zu oft am Augenblick orientierten Poli- 

tik. Manche Museumsdirektoren fiigen sich ihr gem. Die Personlichkeiten, die For- 

schung und Offentlichkeitsarbeit in ein verniinftiges Gleichgewicht bringen, werden 

immer seltener. Bei Ausstellungen zahlt der augenblickliche Effekt nach auBen mehr als 

die solide wissenschaftliche Fundierung. Konsum hat den Vorrang vor Aufklarung, und 

es ist bitter zu sehen, wie Vergeudung hier und Knauserigkeit dort aller Vernunft wider- 

sprechen. Wer hier Reformen empfehlen will, hat allerdings auch zu bedenken, daB vie- 

le, namentlich junge, Wissenschaftler zur Zeit nur dank der Wucherungen des Betriebes 

ein Auskommen besitzen.

Helmut Bdrsch-Supan

PHILIPPE DUBOY, Jean-Jacques Lequeu — Une enigme, Paris, Editions Kazan 1987. 

367 Seiten, iiberwiegend Tafeln und Abbildungen (zuerst in englischer Sprache ver- 

offentlicht: London, Thames and Hudson 1986).

(mit einer Abbildung)

Der vorliegende Band stellt einen Sonderfall dar, sowohl vom Thema als auch vom 

Inhalt her. Die luxuridse Aufmachung des Buches, das zum ersten Mai in groBformati- 

gen Photos (zum Teil in Farbe) den iiberwiegenden Teil des zeichnerischen Werkes Le- 

queus abbildet, tauscht eine Kiinstlermonographie vor, ohne jedoch unbedingt jede 

Arbeit in einen Kommentar einbinden zu wollen und ohne einen wissenschaftlichen Ka

talog zu bieten. Hingegen sind die wichtigsten „Biicher” Lequeus im Abbildungsteil in 

ihrem urspriinglichen Aufbau rekonstruiert. In Wirklichkeit gruppiert Duboy 

inschriften- oder collageartig Zitate und Texte, nach Themen geordnet, zu einer Art 

Denkmal, dessen Bestandteile in manchen Fallen auf friihere Veroffentlichungen Du- 

boys zuriickgehen, eines vielseitig interessierten, intellektuellen Architekten, welcher 

sich seit seiner Dissertation mit Lequeu, dessen Exzentrik ihn anregt, mehrmals be- 

schaftigt hat (1974—1977, 1982—1984, siehe die Bibliographic, S. 352). Die Suche nach 

dem (historischen) Sinn ist schwer vom surrealistisch angefarbten Unsinn zu unterschei- 

den, da zeitliche Spriinge, unterschiedlich plausible rebusartige Entzifferungsversuche, 

Wortspiele und Zahlenmystik immer wieder zueinander in Riickbezug gestellt werden, 

ohne daB dabei eine eindeutige Aussage zustandekommt. In seinem recht unkritischen 

Vorwort vergleicht Robin Middleton diese mehrdeutige Vorgehensweise nicht zu Un- 

recht mit dem Kriminalroman (Dennis Wheatlay), hatte aber wohl doch auf den Unter- 

schied zwischen Roman und Geschichtsschreibung als Gattung hinweisen konnen. 

Anspielungen, Spuren, Fingerabdriicke und Handschriften sind auch analysierbar, und 

letztlich schreckt Duboy vor der Frage zuriick: Ist Lequeu ein von Duchamp (ebenfalls 

in Rouen gebiirtig) und Konsorten und spater von Jean Adhemar verfalschtes halbhistori- 

sches Phantasieprodukt, auf das Emil Kaufmann hereingefallen ist? Oder hat es den hi

storischen Lequeu (oder gar mehrere Architekten gleichen Namens) gegeben, einen 

gescheiterten Katasterzeichner und Erotomanen, den Kaufmann dann immer noch iiber-
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schatzt hatte? Wer soli in die Statistenrolle gedrangt werden, Lequeu, Kaufmann oder 

etwa Le Corbusier?

Das Verdienst Duboys liegt darin, in intelligenter Weise Zweifel aufzuwerfen, so dab 

der krasse Unterschied zwischen dem Architekturzeichner Lequeu und Ledoux und 

Boullee endgultig besiegelt ist (die Formel von den drei Revolutionsarchitekten sollte da- 

mit aus dem Sprachgebrauch eliminiert werden). Dabei entsteht allerdings ein etwas 

konfuses, unhistorisches Bild, dessen Verstandnis nicht nur die Kenntnis des architekto- 

nischen Umfeldes im achtzehnten (und wenn man Duboy folgen will, im zwanzigsten) 

Jahrhundert voraussetzt, sondem auch eine Reihe frankoitalienischer intellektueller Ge- 

packstiicke aus den siebziger Jahren, so Borges („Une certaine encyclopedic chinoise”), 

Foucault, Lacan und auch Tafuri. Ganz einleuchten will auch nicht, wieso der Hauptteil 

des Buches nach Loos „Omament und Verbrechen” betitelt ist. Duboy ist unfahig, das 

achtzehnte Jahrhundert als etwas Abgeschlossenes zu betrachten — das Recht dazu kann 

man ihm nicht bestreiten, allzumal sein Anspruch der Wahrheitsfindung ganz anders si- 

tuiert ist als in der herkommlichen Kunstgeschichte. So miissen kabbalistische Briicken 

geschlagen werden, von Lequeu bis Le Corbusier. Der erstere erwahnt den aus dem 

Freimaurertum herkommenden architecte de 1’univers. Dieser verwandelt sich in Marcel 

Duchamp, den architecte de 1’uni verre, des geeinten Glases oder GroBen Glases. Das 

Grand verre oder Grand V. R. verweist wiederum auf die Ville Radieuse von Le Corbu

sier. Ist L. C. wirklich Le Corbusier, wenn Marcel Duchamp notiert: „cas de menopau

se masculine precoce sublime en coit mentale”? Das verdoppelte Rr, das Lequeus 

Schreibweise seiner Geburtsstadt charakterisiert, assoziiert die Duchampsche Rrose Se- 

lavy. Die abgekiirzte Lequeusche Signatur L. Q. scheint auf die Duchampsche Mona Li

sa hinzudeuten, die bekanntlich mit dem impertinenten, jedoch in Frankreich sehr 

iiblichen Kommentar L.H.O.O.Q. versehen ist (laut gelesen: „elle a chaud au cul”). Die 

Person des Autors selbst wird in den zeitlichen FluB miteinbegriffen, siehe die 

Underwood-Reisetasche Duchamps von 1917, da Duboy (du bois) ja auch aus dem „Un- 

terholz” kommt. Ein regelrechtes Feuerwerk von authentischen oder fabrizierten Beleg- 

stiicken konnte den Leser uber verschiedene Irrwege zur wesentlichen Frage fiihren, ob 

dieser Band sich iiberhaupt mit Lequeu befaBt und nicht eher ein Beitrag zur Duchamp-, 

oder gar zur kommenden Duboyforschung ist.

Damit ist die Stimmung der Arbeit ungefahr umrissen. Origineller konnte sie nicht 

werden, allzumal bisher aus unmittelbar einleuchtenden Griinden — die Zeichnungen 

sind tatsachlich von ausgefallenem Eklektizismus und ihre Kommentare sonderbar, 

schwer verstandlich, von einer personlichen Mythologie durchdrungen — nur wenige 

Studien vorlagen (insbesondere von Jacques Guillerme, „ Lequeu et 1’invention du mau- 

vais gout”, in Gazette des Beaux-Arts, 1965 und „Le cas de Jean-Jacques Lequeu”, in 

Macula, 1979; Andre Chastel, „The moralizing architecture of Jean-Jacques Lequeu”, 

in The Grand Eccentrics, 1966; Gunther Metken, „Jean-Jacques Lequeu ou 1’architectu- 

re revee”, in Gazette des Beaux-Arts, 1965; diese Artikel stehen in indirektem Zusam- 

menhang mit der Ausstellung Les architectes visionnaires de la fin du XVIIIe siecle im 

Jahre 1964). Die Biographie Lequeus ist in vielem abgeklart: geboren in Rouen im Jahre 

1757, Ausbildung daselbst bis 1779. In Paris kann er Studien an der Akademie verfol

gen, gerat jedoch in die EinfluBsphare von Soufflot le Romain (dessen Rolle nach wie
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vor zu untersuchen ist), dem er als Zeichner an der Baustelle von Sainte-Genevieve und 

beim Bau des Hotel de Montholon dient. Einige wenige Auftragsarbeiten zu Privatbau- 

ten stellen sich kurz vor 1789 ein („Temple du silence” fur Bouville in Pormort und das 

„Cazin de Terlinden” in Belgien). Hat die Revolution tatsachlich zum Verlust eines be- 

stehenden Familienvermogens gefiihrt? In den darauffolgenden Jahren kann er dank sei

ner Beziehungen zu verschiedenen Ingenieuren (Mandar, Prony) als Zeichner seinen 

Lebensunterhalt in der Verwaltung verdienen. Er betrachtet sich iibrigens selbst als In- 

genieur (nicht als „Jocondeur”, wie Duboy behauptet, S. 29), wie die Beschriftung I.ur 

auf seinem (Mona Lisa-artigen?) Selbstportrait von 1792 belegt. Er behalt seine Beschaf- 

tigung bis 1815, tritt dann im Alter von 58 Jahren in Pension. Im Empire und in der 

Restauration hat er nur zu seltenen konkreten Anlassen Zeichnungen produziert (Wettbe- 

werb fur die Madeleine, 1806; Mausoleum, place de la Concorde, 1815) und sich, wie 

schon seit der Revolutionszeit, auf die Ausarbeitung seiner mehr oder weniger durchor- 

ganisierten Werke konzentriert, die er 1825 an die Bibliotheque Nationale legierte, unter 

anderem die Architecture civile, Machines hydrauliques, Figures lascives, Methode pour 

le lavis, Methode de dessin. Im Cabinet des Estampes entstanden in den Jahren 1825, 

1830, 1834 und 1895 unterschiedliche Inventare, die die sukzessive Umordnung und 

Zerstreuung der Stiicke belegen.

Wenig AufschluB bietet Duboy zu den Auftragsarbeiten oder Wettbewerbsarbeiten 

Lequeus (Wettbewerbe des Jahres II), sowie zu alien an konkrete Bauten gebundenen 

Vorschlagen, wie zum Beispiel fiir die Kanzel von Saint-Sulpice, 1788. Sein Beitrag 

zum Hotel de Montholon, seinem Innendekor und der dortigen Heizungsanlage, 1786, 

die Topographie seiner verschiedenen Landhausbauten (zum Teil von Krafft gestochen, 

der nicht dazu neigte, Phantasieprodukte in seine Sammlungen aufzunehmen), die Sitze 

zur Fete de la Federation im Jahre 1790 bleiben zu bearbeiten. Man ist versucht dazu 

zu glauben, daB Nachforschungen zu diesen Bereichen der Person zu viel Fleisch verlie

hen hatten. Vielleicht hatte das Problem der Homonyme diese auch sehr erschwert (siehe 

S. 355). Speziell zum Hotel de Montholon ist wesentliches Material erhalten (B.N., 

Est., Ve 92 f°; siehe Abb. 4).

Ahnliches gilt fur die Stilanalyse der Zeichnungen. So vereinzelt, wie sie trotz ihrer 

Anspielungen an Palladio und Piranesi zunachst erscheinen, stehen sie nicht in der 

Kunstgeschichte. Die Wechselwirkung zwischen Text und Bild geht, selbst wenn es bei 

Lequeu teilweise ins Pseudowissenschaftliche abgleitet, auf die „wissenschaftlichen” 

Publikationen des achtzehnten Jahrhunderts zuriick (siehe u. a. den Ausstellungskatalog 

Dessin et Sciences, XVIIe-XVIIIe siecles, Louvre, 1984). Die in Besangon erhaltenen 

Arbeiten von Paris zeigen ein ganz ahnliches Verhaltnis zwischen Abbildung und Kom- 

mentar (siehe u. a. Pierre Pinon, „Pierre-Adrien Paris (1745—1819) et 1’architecture 

antique”, in Caesarodunum, XXII bis, Tours, 1987, S. 403—415). Der etwas gedrungene 

Stil selbst findet sich in Zeichnungen der Ecole des Ponts-et-Chaussees (dazu zuletzt 

Antoine Picon, Architectes et ingenieurs au siecle des Lumieres, Marseille, 1988) wie- 

der und geht zu einem Teil auf padagogische Zielsetzungen, zum anderen auf Unge- 

schicklichkeit zuriick. Eine der wesentlichen Bildquellen waren natiirlich die 

Reisebeschreibungen, wie die Chinaliteratur, Chambers oder auch die Sizilienreisen von

30



Saint-Non Oder Houel (siehe „Vom Schonen geriihrt”, Ausstellungskatalog, Nordlingen 

1988) und die Zeichnungen von Cassas.

Das Sterbedatum Lequeus behandelt Duboy, als ob es sich um den Comte de Saint- 

Germain handeln wiirde, der ja periodisch auch noch heute immer wieder auftaucht. 

Nun hat Jean-Jacques Lequeu allerdings tatsachlich gelebt und ist am 28. Marz 1826 ver- 

storben. Seine zwei Testamente lassen auf einen unruhigen Lebenswandel schlieBen, da 

er sich zu einer karitativen Schenkung an vier Pariser Arrondissements entschlieBt, 

„pour doter une fille honnete de 1’arrondissement”. Das am 17. April 1826 begonnene 

NachlaBinventar (A. N., M. C., XXX, 693) fiihrt neben zahlreichen Stiicken weiblicher 

Ober- und Unterbekleidung den Inhalt seiner Bibliothek auf, die in reprasentativer Weise 

seine Interessen wiederspiegelt. Die Wissenschaft ist mit Lavoisier, Berthollet und Mal

let vertreten, die Religion mit der Bibel und der Lebensbeschreibung der Heiligen. Der 

iiberwiegende Teil der Bucher bezieht sich jedoch auf die Architektur: die wesentlichen 

Klassiker der Traktatliteratur, Vitruv, Delorme, Ducerceau, Le Pautre, Blondel, Bullet, 

Daviler, Palladio, Scamozzi etc waren Lequeu bekannt, und es stellt sich die Frage, in- 

wieweit er sich damit auseinandergesetzt hat. Sieben Zeichnungsmappen sowie die Le- 

queuschen Theaterstucke (die bisher noch nicht wiederaufgeftmden worden sind) lagen 

ebenfalls in seiner Wohnung und sollten an die Bibliotheque Nationale abgegeben wer- 

den, was vielleicht die Varianten zwischen den Inventaren von 1825 und 1830 erklart.

Beunruhigender wird es allerdings wieder, wenn man sich die Sterbeadresse vor Au

gen halt. Nach den Dokumenten hat sich Lequeu mit Christus identifiziert, der im Alter 

von 33 Jahren verstorben sei (S. 26). Die aus einem Zimmer bestehende Wohnung Le

queus befand sich in der rue Saint-Sauveur, Nr. 33, nicht weit entfernt von der gerade 

im Bau befindlichen Passage du Grand-Cerf bei der rue Saint-Denis, seinen „chemins 

solitaires des Champs” (S. 30). Die symbolverfeaftete Denkweise Lequeus hatte ihn dazu 

gebracht, seinen Wohnsitz nach dessen Adresse zu wahlen.

Selbst wenn Duboy manchmal uberinterpretiert, zur Spekulation neigt und sich oft Le- 

sefehler einschleichen (was bei der Lequeuschen Rechtschreibung nicht ersthunlich ist), 

scheint er doch etwas Wesentliches von der Lequeuschen Mentalitat erfaBt zu haben. 

Seine Vorgehensweise ist in weiten Teilen dessen Denkweise analog. Es ware sicherlich 

verfehlt, den Architekturzeichner in den pathologischen Bereich verweisen zu wollen. 

Es handelt sich eher um eine Mischung aus Naivitat, Humor, Erotik, Mystizismus, Zy- 

nismus und Boshaftigkeit, mit der die Architekturgeschichte erst seit dem Aufkommen 

des sogenannten Postmodernismus haufiger konfrontiert ist. Es ware ebenso falsch, das 

Duboysche Buch emst oder nicht ernst nehmen zu wollen. Vielleicht ist es nur ein Beleg- 

stiick dafiir, daB eine Beweiskette nicht immer zu einer sicheren Beurteilung fiihrt oder, 

wie es Duboy sagt, „qu’il y a eu un trafic”.

Werner Szambien
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