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»Et comme rien n’a tant attiré les yeux que ces nouveaux phenomenes, et ces ouvrages
surprenans, qui firent donner le nom de Miracles aux Pyramides d’Egypte, au Phare,
aux murailles de Babylone et a ses jardins suspendus, au superbe tombeau de Mausole,
au Colosse de Rhodes, et a d’autres pareils ouvrages, qui semblent passer les forces
humaines, de là est venu la pensée d’imiter en quelque maniere ces superbes edifices
aux entrées solennelles des Princes.«

Claude-François Menestrier, Des Entrées et Receptions solemnelles
des Princes et grans Seigneurs, B.M. Lyon, Ms 943, f˚3v.

»Mais soit l’avarice, soit l’impuissance, nous ne faisons que des Jeux de Cartes, des ou-
vrages de papier, & nous nous contentons de quelque Peinture qui abuse, & de quelque
Machine qui dure autant que la Feste.«

Michel de Pure, Idée des spectacles anciens et nouveaux, Paris 1668, p.207.


