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Die Bergarbeitersiedlungen im Steinkohlenrevier 
Nord-Pas de Calais 

Les Cites Minieres du Bassin minier du Nord-Pas de Calais 

Entstehung und Entwicklung der Siedlungen 
Dem Bergbau und den Bergwerksgesellschaften im Revier 
Nord-Pas de Calais als arbeitskräfteintensiver Industrie stell
te zunächst die Landwirtschaft die benötigten Arbeitskräfte zur 
Verfügung. Um 1810 und entsprechend der industriellen Ent
wicklung machte der stetige Anstieg der Aktivitäten die Anwer
bung neuer Arbeiter erforderlich, die als Bergleute besser aus
gebildet waren und dauerhaft angesiedelt werden mussten. Um 
den Mangel an Wohnraum zu beseitigen, errichteten die Berg
werksgesellschaften Siedlungen - von nun an entstand eine spe
zifische, zum großen Teil auf die Bergwerke konzentrierte Land
schaft, hier und dort folgte die Siedlung dem Abbau unter Tage. 
Der Bergbau verband zwei grundsätzliche Funktionen: die För
derung und den Wohnraum. 

Die ursprüngliche Landschaft vor dem Bergbau 
Im 18. Jahrhundert bestand die Region im Wesentlichen aus land
wirtschaftlich genutztem Gebiet, in dem ländliche Dörfer und ei
nige mittelgroße Städte verteilt waren. Sie verfügte über einige 
historische Städte (z. B. Valenciennes, Douai und Bethune), die 
als Verwaltungs-, Handels- und Kulturzentren ihren Einfluss 
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Naissance et Developpement des Cites 
La Mine est une industrie de main d'ceuvre. Dans un premier 
temps, le monde agricole du Nord-Pas de Calais fournissait aux 
compagnies minieres des ouvriers issus du monde paysan. Des 
1810 et l'explosion industrielle, le developpement croissant de 
l'activite exige d'attirer, de professionnaliser et d'enraciner dura
blement une nouvelle population d'ouvriers: les mineurs. Pour 
pallier le manque de logements sur le territoire, les compagnies 
minieres construisent les cites ouvrieres. De la, nal:t un paysage 
particulier, en grande partie polarise sur les puits de mine, dis
poses ,;a et la en fonction de l'exploitation du sous-sol. L'exploi
tation miniere associe deux fonctions elementaires: la production 
et le logement. 

Un territoire pre-existant 
Au XVIIIe siede, le territoire etait compose essentiellement de 
terres agricoles ponctuees de bourgs ruraux et de quelques villes 
moyennes. Il comprend quelques villes historiques (Valenci
ennes, Douai et Bethune), qui rayonnent en tant que pöles adrni· 
nistratifs, commerciaux et culturels. Ces villes sont restees spec-
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ausübten. Diese Städte waren indessen an der Entwicklung der 
Landschaft durch die Urbanisierung aufgrund des Bergbaus 
kaum beteiligt und sind nur unwesentlich verändert worden 
(trotz der Veränderung ihres Einflussbereiches durch Industrie
zentren wie Bruay-la-Buissiere oder Lens). 

Die Urbanisierung durch den Bergbau 
Die Landschaft hat sich gemäß der stetigen Steigerung der berg
baulichen Förderung entwickelt. Diese Entwicklung stützte sich 
in Teilbereichen auf bereits existierende Strukturen, indem sie 
z. B. die vorhandenen Kommunikationswege nutzte - allerdings 
ohne ein geregeltes, kontrolliertes Städtewachstums. Die Berg
bau-Landschaft ist gekennzeichnet durch eine starke Verstädte
rung und eine Verdichtung, die der Anlage von Fördereinrich
tungen und dem Zuzug einer beachtlich großen Belegschaft, die 
es unterzubringen galt, geschuldet ist. Diese Abhängigkeit zwi
schen der Wohnstätte und der Förderung bildete das Fundament 
für die Verstädterung im Steinkohlenrevier und führte im Ergeb
nis zu einer Anhäufung von Sehachtanlagen, die der Entdeckung 
neuer Lagerstättenteile in diesem Gebiet folgten. 

Jede dieser neuen Örtlichkeiten besaß eine identische Struktur 
mit: 
• einem Bergwerk mit mehreren Schächten und entsprechenden 

Fördergerüsten, die den Zugang zur Steinkohlenlagerstätte er
laubten 

• einer oder mehreren Halden, um das taube Bergematerial ab
zusetzen 

• einem Netz von Eisenbahnlinien an der Tagesoberfläche für 
den Material- und I<:ohlentransport (so genannte cavaliers) so
wie 

• einer oder mehreren Bergmannssiedlungen, um die Bergleute, 
Ingenieure und Beamte unterbringen zu können. 

Zu den Förderanlagen traten weiterverarbeitende Produkti
onsanlagen wie Kokereien, Kohlenwäschen usw. hinzu. Einige 
Sehachtanlagen lagen isoliert auf dem flachen Land, andere in 
der Nähe von Städten und entwickelten sich zu Bergbaustädten 
mit fast 10 000 Einwohnern. 
Diese Städtegründungen waren nicht geplant. Die zufällige An
~ufung der Sehachtanlagen und Bergmannssiedlungen ließ im 

lbb. 2: Übersichtskarte/ Fig. 2: Garte genera/e 

Abb. 1: Wallers. Schachtanlage Arenberg mit der Bergarbeitersiedlung/ 
Fig. 1: Wallers, Fasse d'Arenberg avec eile 

tatrices du developpement de l'urbanisme minier et en ont ete 
que partiellement transformees (malgre la modification de leur 
aire d'influence par l'apparition de pöles industriels tels que Bru
ay-la-Buissiere ou Lens). 

L'urbanisme minier 
Le territoire s'est developpe selon une logique d'optimisation 
de la production miniere. Ce developpement s'est appuye en 
partie sur les structures preexistantes par economie de moyens 
(axes de communication), sans contröle de la croissance urbaine. 
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Abb. 8: Oignies, Schachtanlage 919a und Bergarbeitersiedlung Declercq / 
Fig. 8: Oigoies, fasse 9!9bis et Cite Declercq 

Gegenteil noch erhebliche Freiflächen - noch heute sieht man re
gelmäßig landwirtschaftlich nutzbare Flächen in den Städten; 
auch liegen zahlreiche Siedlungen an den Grenzen der Gemein
den, die jedoch die Verwaltung ihrer ehemaligen Liegenschafts
bereiche verloren haben. 

Die Konzessionen und ihre Folgen für die Region 
Dieser auf die Förderung ausgerichtete Städtebau wurde dank 
des vom Staat geduldeten Verwaltungssystems der Bergbaukon
zessionen ermöglicht. Das Konzessionssystem erlaubte es dem 
Unternehmer, all jene Strukturen und Anlagen zu errichten, die 
er für notwendig erachtete. 
Die privaten und selbstständig agierenden Bergwerksunternehmen 
entschieden danach in souveräner Weise über die Auswahl an not

L'emergence du paysage minier s'est caracterisee par une forte 
densification urbaine nee de l'implantation de structures produc. 
tives et de l'arrivee d'une main d'ceuvre consequente qu'il fallait 
loger. Cette dependance entre le logement et la production est a 
la base du developpement de l'urbanisme du Bassin minier, fait 
d'une accumulation de sites d'extraction repartis sur le territoire 
au gre de la decouverte de nouveaux gisements. 
Chacun de ces sites etait structure a l'identique avec : 
• une fasse comprenant plusieurs puits couronnes par les che

valements qui permettaient l' acces au gisement charbonnier 
• un/ des terrils, lieu de depöt des minerais non exploitables 
• un reseau de voies ferrees pour le transport du materiel et du 

charbon en surface (cavaliers) 
• une/ des cites minieres pour loger les ouvriers, ingenieurs et re-

sponsables 
Aux sites d'extraction, s'ajoutent d'autres installations industri
elles de valorisation du charbon, comme les cokeries, les lavoirs, 
etc. Certains sites sont isoles en pleine campagne, tandis que 
d'autres sont blottis autour de centres urbains, creant des com
munes minieres de pres de 10.000 habitants. 
Ces creations ne sont pas concertees : l' accumulation aleatoire de 
sites d'extractions et de cites minieres laisse de nombreux vides 
urbains (on voit regulierement des terres cultivables en pleine 
ville) ; de nombreux sites sont a cheval sur plusieurs communes 
qui perdent la gestion de leur foncier. 

Un decoupage territorial 
L'urbanisme centre sur la production etait possible gräce au sy
steme administratif des concessions minieres accordees par 
l'Etat. Ce systeme de concessions permettait a l'exploitant minier 
de gerer comme il l'entendait l'implantation de structures qu'il 
estimait necessaire. 

wendigen Einrichtungen innerhalb ih
rer Konzessionsgrenzen. Die lokalen 
Kräfte besaßen hingegen keine Mög
lichkeit, auf die städtebauliche Ent
wicklung ihrer Gemeinde Einfluss zu 
nehmen. 

Abb. 4: Konzessionskarte der Compagnie df:'s ill/ines de Lens 
e/. Douvrin, 190~ I Fig. 4: Plan de concession de Lens et Dou
vrin 1904 

Les compagnies, privees et auto
nomes, decidaient clone seules des 
choix d'amenagements a l'interieur 
de la concession. Les pouvoirs lo
caux n'avaient aucun droit de re
gard sur le developpement urbain 
de leur commune. Vor dem Ersten Weltkrieg war das 

Steinkohlenrevier in 43 Konzessi-
onen eingeteilt, die 18 Bergwerksun
ternehmen gehörten. Vor dem sich 
langsam vollziehenden Zusammen
schluss zu Gruppen im Jahre 1925 
zählte man noch 27 Gesellschaften. 
Diese Einheiten wurden im Jahre 
1946 verstaatlicht und durch neun 
Bergwerksgesellschaften unter Lei
tung der Houilleres du Bassin Nord
Pas de Calais (HBNPC) ersetzt. Am 
Ende der 1970er-Jahre und nach voll
zogenen Fusionen bestanden nur 
noch fünf Gesellschaften. 
Diese Untergliederung in 43 Konzes
sionen zog bis zur Verstaatlichung 
auch eine Einteilung der Region in 
autonome und miteinander kon
kurrierende Gebiete nach sich. Die 
Architektur der Siedlungen war in 
jedem Sektor eigenständig und un-
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Avant la Premiere Guerre mondiale, 
le bassin etait decoupe en 43 conces
sions, reparties en 18 compagnies 
minieres. En 1925, avant les regrou
pements successifs, on denombre 27 
compagnies. Ces compagnies sont 
nationalisees en 1946, et remplacees 
par 9 groupes miniers au sein des 
Houilleres du Bassin Nord - Pas de 
Calais (HBNPC). A la fin des annees 
70, apres des fusions successives, 
seuls 5 groupes subsistent. 
Cette division en 43 unites de pro
duction a occasionne un decoupage 
du bassin en territoires autonomes 
et concurrents et cela jusqu'a la na
tionalisation. L'architecture des ci
tes, propre a chaque secteur, offre 
une lisibilite de ce decoupage ter
ritorial lie a l'exploitation du char
bon. 
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~schiedlich und gewährt deshalb einen guten Einblick in die 
et,.emalige, von der Steinkohlenförderung herrührende territori
ale Untergliederung. 

Von der Arbeiter- zur modernen Siedlung: 150 
Jahre Entwicklung von Bergmannswohnstätten 

Das Aussehen der städtischen Bergarbeiterwohnung hat sich im 
1.,aufe der Zeit entwickelt. Unterschiedliche Siedlungstypen sind 
entstanden und bilden heute die Gesamtheit der Bergarbeiter
wohnungen im Revier Nord-Pas de Calais. Sie reicht vom Ein
heitshaus als langgestrecktem „D-Zug" über Siedlungen aus Ein
.lamilienhäusern zu Gartenstädten und modernen Siedlungen. 

Die „corons" in Gestalt lang gestreckter, uniformer Reihenhäu
ser (1 825-1890) 
Die Bergwerksgesellschaft von Anzin begann in den 1810er-Jah
ren mit der Errichtung der ersten Bergmannswohnungen. Seit 
1825 rationalisierte das Unternehmen den Bau durch die Einfüh
rung der ersten Bergmannssiedlungen in Gestalt der „corons". 
Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich dieser Typus einer Berg
wannswohnung im gesamten Steinkohlenrevier durch und ent
wickelte sich mit dem Fortschreiten des Abbaus von Osten nach 
Westen weiter. 

Die Garantie eines Minimums an Komfort 
Zwischen der Straße und dem „Hof' gelegen, stellt diese Form 
einer Bergmannswohneinheit zunächst einmal eine sehr wirt
schaftliche Form des städtischen Wohnens dar. Die zu einem 
günstigen Preis abseits der Stadt erworbenen Gelände sollten 
sich maximal rentieren. Deshalb besitzt der „coron" die Gestalt 
einer aneinandergereihten Gruppe von Einzelhäusern, die aus 5 
bis 80 kleinen identischen Häusern auf einer engen Parzelle mit 
einem Netz von Gassen bestehen können. Verschiedene Gemein
schaftseinrichtungen liegen am Eingang der Siedlung. 
Die Gärten sind winzig und besitzen Flächen zwischen 50 m2 

und 200 m2; die Wohnungen verfügen über einen kleinen Zu
schnitt (mit Größen zwischen 30 m2 und 50 m2). Der Grundriss 
der Wohnhäuser veränderte sich im Laufe der Jahre nur wenig: 
Ein einziges, 16 m2 bis 25 m2 großes Zimmer liegt im Erdgeschoss 
und dient zugleich als Küche sowie als Elternschlafzimmer. Ein 
bis drei, jeweils 8 m 2 große Schlafzimmer befinden sich im Ober
geschoss und sind für die Kinder vorgesehen; den Keller nutzt 
man zur Lagerung von Kohlen, Kartoffeln und einem Fass Bier, 
die Toilette befindet sich als kleines Häuschen im Hof hinter dem 
Haus. 

Die Verbesserung der Lebensumstände 
Zu Beginn der industriellen Revolution war die Arbeiterwoh
nung ein zentrales Thema politischer Debatten. Die Forderung 
nach hygienischen Verbesserungen und der Wille, sich die effek
tivste Belegschaft zu sichern, zwangen die Industrie, die Lebens
und Wohnbedingungen ihrer Arbeiter zu verbessern. Unter Ein
satz eingeschränkter Mittel verbesserten sich der Komfort und 
die sanitären Einrichtungen der Wohnungen allmählich. Die ers
ten „corons" zogen indessen Nutzen aus den zahlreichen Erfah-
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Du Coron a la Cite Modeme : 150 ans d' evolution 
de l'habitat minier 

La morphologie urbaine de l'habitat minier a evolue au cours 
du temps. Ainsi, differents types de cites composent aujourd'hui 
l'ensemble de l'habitat minier du Nord - Pas de Calais: les corons, 
les cites pavillonnaires, les cites-jardin et les cites modernes. 

Les corons (1825 - 1890) 
C' est la Compagnie d' Anzin qui, dans les annees 1810, lance les 
premieres constructions de logements de mineurs. A partir de 
1825, elle rationalise la construction en creant ses premiers mo
deles de corons. Au milieu du XIXeme siede, ce type d'habitat 
s'installe sur l'ensemble du Bassin minier et se developpe en 
suivant l'avancee de l'exploitation d'est en ouest. 

La garantie d'un confort minimum 
Entre la rue et la couree, le coron est d' abord une forme urbaine 
economique. Les terrains achetes a bon prix a l'ecart de la ville 
sont alors rentabilises au maximum. Le coron est une forme 
d'habitat en bande, constitue d'alignements paralleles de 5 a 80 
petites maisons identiques sur des parcelles etroites desservies 
par un reseau de ruelles. Diverses installations communes sont 
rassemblees a l' entree du coron. 
Les jardins sont exigus (entre 50 et 200 m2); les logements de pe
tite taille (de 30 a 50 m2). Le plan de la maison evolua peu : une 
piece unique au rez-de-chaussee (16 a 25 m2) faisait office a la 
fois de cuisine et de chambre pour les parents ; 1 a 3 chambres a 
l'etage pour les enfants (de 8 m2 chacune); une cave pour entre
poser le charbon, les pommes de terre et le tonneau de biere ; les 
toilettes sont situees dans une dependance exterieure. 

L'amelioration des conditions de vie 
Au debut de la Revolution Industrielle, le logement ouvrier est au 
cCEur des debats politiques. Ce sont l'emergence des theses hygie
nistes et la volonte de s'assurer le concours d'une main d'CEuvre 
efficace qui incitent les industriels a ameliorer les conditions de vie 
de leurs ouvriers. En depit de moyens limites, le confort et les con
ditions sanitaires des logements s' ameliorent progressivement. Les 
premiers corons tirent parti des nombreuses experiences menees 
sur le logement ouvrier a la fin du XIXeme siede. 
En 1867, le « Coron des 120 d'Anzin-Valenciennes » est presen
te a l'Exposition Universelle de Paris, comme etant un modele de 
salubrite et de confort pour l'habitat ouvrier. Le coron est prefere 
aux ensembles de logements collectifs en milieu urbain. 11 offrait 
des alignements dairs et etait construit sur terrains secs en de
hors des agglomerations. Les maisons saines, carrelees, faciles a 
ventiler, les puits d' eau potable, les fournils et les commodites in
dividuelles, rendaient les corons beaucoup plus confortables et 
attractifs que l'habitat rural traditionnel propose aux ouvriers a 
l'epoque. 

La rationalisation du coron 
Dans les annees 1850-1890, en pleine croissance de l'activite mi
niere, le manque de terrains et de logements aboutit a une evolu
tion du coron. Les « barreaux », ou alignements rigides de mai
sons, sont construits « a la chaine ». Implantes parallelement aux 
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rungen, die man mit dem Arbeiterwohnungsbau am Ende des 
19. Jahrhunderts gemacht hatte. 
Im Jahre 1867 wurde der „Coron des 120 d'Anzin-Valenciennes" 
auf der Weltausstellung in Paris als ein Modell für Hygiene und 
Komfort im Arbeiterwohnungsbau vorgestellt und den Gemein
schaftswohnungsbauten in den Städten vorgezogen, bot er doch 
eine klare Anordnung und war auf trockenem Grund und Boden 
außerhalb der Städte angelegt und errichtet worden. Diese gesun
den, gefliesten, leicht zu belüftenden Häuser mit ihren Trinkwas
serbrunnen, Backstuben und einem individuellen Lebenskom
fort machten die „corons" sehr viel komfortabler und attraktiver 
als die traditionellen, auf dem Lande liegenden Wohnstätten, die 
den Arbeitern zu jener Zeit angeboten wurden. 

Die Rationalisierung der „corons" 
In den Jahren 1850 bis 1890, d. h. in den Jahren der größten Blüte 
des Bergbaus, führten mangelndes Bauland und fehlende Woh
nungen zum Ende der Entwicklung weiterer „corons". Es folgten 
die rigide aneinander gereihten „barreaux" (,,D-Züge"), die wie 
an einer Kette parallel zu den Straßen angelegt wurden; auf der 
Rückseite der Wohnungen waren Gärten angeordnet, dem Haus 
konnten Nebengebäude angeschlossen sein: Die „barreaux" über
nahmen vereinzelt Gedanken des städtischen Wohnungsbaus. 
Da sie rein aus wirtschaftlichen Gründen errichtet wurden, hat
ten die „barreaux" nur eine kurze Lebensdauer. Die langen, gera
den Hausreihen reagierten sehr sensibel auf Bodenbewegungen; 
eine Unterteilung der „barreaux" in kleinere Einheiten ließ sie 
besser auf Bergsenkungen reagieren. Deshalb wurden Reihen von 
60 bis 80 Häusern zunächst unterteilt in Blöcke zu 20 Häusern 
(wobei Rückseite an Rückseite lag), danach in Blöcke zu acht, zu 
sechs und zu vier Häusern (immer Rückseite an Rückseite) so
wie schließlich zu zwei nebeneinander liegende und aneinander 
grenzende Wohneinheiten. Trotz der allmählichen Teilung haben 
die „corons" ihr bis heute stark wirksames, aneinander gereihtes 
Erscheinungsbild bewahrt. 
Die allmähliche Tre1mung der Wohneinheiten entsprach auch 
dem Willen der Bergwerksunternehmen, die einzelnen Bergar
beiterfamilien voneinander zu trennen; die Unternehmen ver
suchten, die Wohnstätten der Bergleute so weit wie möglich 
vom Modell einer Gemeinschaftswohnung zu entfernen; letzte
res Modell hatten die „utopischen Kollektivisten" des 19. Jahr
hunderts angepriesen. So sind die Teilung der „barreaux" und 
der allmähliche Übergang einer städtebaulichen Gestalt in Form 
von „corons" hin zu einer Siedlung mit getrennt stehenden Ein
familienhäusern technischen, funktionellen und ideologischen 
Überlegungen geschuldet. 

Das Musterbeispiel für einen Bergarbeiter-,,coron": ,,La Cite 
des Electriciens" (,,Die Siedlung der Elektriker") in Bruay-la
Buissiere 

Um die Bergleute vom Schacht 1 in Bruay-la-Buissiere unterbrin
gen zu können, wurde im Jahre 1856 die „Cite des Electriciens" 
als älteste erhaltene Bergarbeitersiedlung im Osten des Steinkoh
lenreviers konzipiert und 1861 vollendet. 
Die meisten Häuser dieser „barreau"-Siedlung sind zur Stra
ße hin orientiert, in Reihen angeordnet, von mäßiger Breite oder 
aber mit den Rückseiten zueinander errichtet worden. Diese 
Wohnungen bestehen aus einem bewohnbaren Erdgeschoss so-
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rues avec jardins a l'arriere et dependances collees a l'habitation, 
ils adoptent une composition plus urbaine. 
Choisie pour son seul caractere economique, la disposition en bar
reau ne dure pas. Les longues barres rectilignes sont tres sensibles 
aux mouvements du sol et le decoupage en unites plus petites per
met de repondre au probleme des affaissements miniers. Les barres 
de 60 a 80 habitations sont d'abord fractionnees (20 logements dos 
a <los), puis regroupees par blocs de 8 habitations, puis de 6, de 4 
dos a dos, enfin de 2 mitoyennes. Malgre les fractionnements suc
cessifs, les corons ont conserve un fort alignement du bati. 
La separation progressive des logements repond egalement a la 
volonte d'isoler les familles. Les compagnies minieres cherchent 
a eloigner le plus possible l'habitat des mineurs du modele de lo
gement collectif pröne par les « utopistes collectivistes » du XI
Xeme siede. Ainsi, la fragmentation des barreaux et le glissement 
progressif de la forme urbaine en corons vers la cite pavillonnai
re sont issus de considerations a la fois techniques, fonctionnel
les et ideologiques. 

Exemple de coron: La Cite des Electriciens a Bruay-la-Buissiere 
Conc;ue en 1856 et achevee en 1861 pour loger les ouvriers de la Posse 
1 de Bruay-La-Buissiere, la Cite des Electriciens est la plus ancienne 
cite miniere conservee dans 1a partie ouest du Bassin minier. 
La plupart des logements de la cite sont mono-orientes, disposes 
en barreaux, de simple epaisseur, ou positionnes dos a dos. Les 
logements sont constitues d'un rez-de-chaussee habitable, d'une 
cave et d'un comble amenageable. Les dependances (sanitaire, 
buanderie, clapiers) et le jardin sont situes en fac;ade. 
Les murs sont en mac;onnerie de briques ordinaires (terre cuite, 
mur epaisseur de 35 cm+ enduit interieur de 1 cm). La toiture de 
tuile flamande ancienne est portee par une charpente en chene 
(ferme a entrait retroussee et pignons en brique). 
Le vocabulaire architectural de fac;ade est simple : linteaux 
cintres, pieds-droits des baies marques par un joint continu 
(l'encadrement des baies est parfois peint) et corniche en brique. 
Hormis l'installation d'un reseau d'eau potable, d'un evier en 
gres et de l'electricite, la Cite des Electriciens n'a quasiment pas 
evolue depuis sa construction. La conservation des carins (depen
dances), des voyettes ou la voiture n'a toujours pas acces, aper
mis a la cite de garder une grande integrite. Elle est aujourd'hui 
un temoin exemplaire de l'ambiance architecturale des prernieres 
cites minieres. 
L' adjonction malheureuse de volets roulants, de constructions 
parasites, d'une batterie de garages mal desservie, ainsi que la 
demolition de certains « barreaux » sont venues alterer la quali
te d'ensemble de la cite. Pourtant, !'irreversible n'a pas ete com
mis et un projet de qualite pourra mettre en valeur son potentiel 
architectural et paysager, en prenant en compte son interet patri
monial majeur. 

Les cites pavillonnaires {1867-1939) 

Un nouveau mode d'implantation 
Dans les premieres cites pavil101maires, les groupes de maisons 
sont alignes et disposes a intervalle regulier. La regularite de cet
te morphologie urbaine s'inspire de celle des corons. Cependa11t, 
les pignons ne sont plus aveugles, ils commencent a s'ouvrir, ac
quierant un veritable statut de fac;ade. L'architecture de ces cite5 
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Abb. 5: Denain, Bergarbeitersiedlung „Cilc Chabaud Latour'" I Fig. 5: Denain, 
Cite Chabaud latour 

Abb. 6: Lens. Bergarbeitersiedlung „Cite 2" / Fig. 6: Lens. Cite 2 

Abb. 7: Bruay-Ja-Buissiere, Bergarbeilersiedlung .,Citt' du Nouveau Monde"/ 
Fig. 7: Bruay-Ja-Buissier e. Cite du Nouveau Monde 
Abb. B: ~nzin-l'alcnciennes. Bergarbei/.ersiedlung .. Coron des 120" / Fig. 8: 
Anzin- Valenciennes. coron des 120 

• 1. ' •• ( 

Sentinelle, coron de f'Eglise 

Abb. 10: Li(win. Bergarbeitersiedlung „Citc des Marioneues" / Fig. 10: Lie
vin, GiGt des Mario1wt1.es 

Abb. 11: Hersin-Coupigny. Bergarbeitersiedlung„ Cite de Coupigny" I Fig. 11: 
Hersin-Coupigny, Cile de Coupigny 
Abb. 12: lfaziers, ßergarbei/.ersiedlung ., Cite des Usines" / Fig. 12: Waziers. 
Citc des Usines 
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Ahb. J 8- J 7.- Brua,1'. Bergarbeitersic(/lung „ Cite des Ell'Cll'iciens " I Fig. I 8-17.- Bruay, Cite des Elec1ricicns 

wie einem Keller und einem ausbaubaren Dachgeschoss. Die Ne
bengebäude (mit den Sanitäreinrichtungen, der Waschküche und 
dem Kaninchenstall) und der Garten liegen der Fassade gegen
über. 
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reste rationaliste comme celle des corons, mais le logement gagne 
en confort. La surface habitable du logement atteint 70 m2 en mo
yenne, s'adaptant a la taille des familles. Les dependances sont 
construites en serie et les jardins sont plus grands. 
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Die Mauern wurden in normalem Backsteinmauerwerk aus Feld
brandsteinen mit 35 cm Mauerstärke und 1 cm Fugenbreite auf
geführt. Die Satteldachdeckung verwendet alte flämische Dach
ziegel und wird von einem eichenen Dachstuhl getragen; die 
Giebel bestehen ebenfalls aus Backsteinen. 
In architektonischer Hinsicht ist die Fassade schnell beschrieben: 
Die Fensterstürze sind korbbogig, Blendfelder befinden sich über 
den Fenstern, die Rahmungen der Fenster- und Türöffnungen 
sind manchmal mit heller Farbe betont, Ziegelgesimse sind an
zutreffen. Mit Ausnahme der Installation einer Trinkwasserver
sorgung, des Einbaus von Sandstein-Spülbecken und der Einfüh
rung von Elektrizität hat sich diese „Cite des Electriciens" seit 
ihrer Erbauung bis heute nicht verändert. Die Erhaltung der Ne
bengebäude, der Gässchen, die aufgrund ihrer Enge für Autos 
nicht befahrbar sind, hat dazu geführt, dass die Siedlung in ih
rer großen Geschlossenheit überdauert hat. Sie ist heute ein kost
bares, beispielhaftes Zeugnis für das architektonische Ambiente 
in den ersten Bergbausiedlungen. 
Das unglückliche Anbringen von Rollläden, störende Anbauten 
und eine ganze Reihe schlecht angebauter Garagen haben eben
so wie die Zerstörungen einiger „barreaux"-Wohneinheiten die 
Qualität des Ensembles beeinträchtigt. Dennoch sind keine we
sentlichen, unwiederbringlichen Verluste zu beklagen; mit Hilfe 
eines sorgfältigen Restaurierungsprojekts können das architek
tonische und landschaftliche Potenzial durchaus in Wert gesetzt 
und dadurch das sehr große Interesse als Kulturerbe berücksich
tigt werden. 

Die Bergarbeitersiedlungen mit 
Einfamilienhäusern 

Eine neue Art der Ansiedlung 
In den ersten Siedlungen mit Einfamilienhäusern waren die 
Häusergruppen aneinander gereiht und in regelmäßigen Abstän
den angeordnet worden. Die Regelmäßigkeit der städtischen Ge
staltung orientierte sich dabei an den Bergarbeitersiedlungen der 
,,corons". Doch wurden die Giebel nicht fensterlos errichtet, son
dern begannen sich zu öffnen und erhielten das Aussehen wirk
licher Fassaden. Die Architektur dieser Siedlungen blieb letztlich 
funktional wie die Bergarbeitersiedlungen der „corons", doch ge
wannen die Häuser an Komfort und Lebensqualität. Die Wohn
fläche der Häuser lag im Durchschnitt bei 70 m2 und richtete sich 
nach der Größe der Familie. Die Nebengebäude besaßen gleiches 
Aussehen, die Gärten waren größer bemessen. 
Allmählich und bedingt durch die zunehmende Macht der Berg
werksunternehmen wurde die Architektur durch die Verwen
dtmg von unterschiedlichen Ziegeln reicher. Die Fassaden, die 
früher ein monotones und einförmiges Aussehen hatten, wur
den verfeinert und differenzierter. ,,Aufgeklärte" Ingenieure ar
beiteten mit Profilierungen, führten Rhythmisierungen, formale 
Wiederholungen und Motivwechsel ein und begannen auch mit 
Farbe als Dekor- und Unterscheidungselement zu arbeiten. 

Die großen, weitläufigen Siedlungen 
Die Bergarbeitersiedlungen begannen sich jetzt zu strukturie
ren: regelmäßige Anordnungen der einzelnen Häuser, wirkungs
volle Wiederholungen und die Anlage großer Perspektiven sind 
kennzeichnend für diese Phase der wachsenden Macht der Berg
werksunternehmen. Die Bergarbeitersiedlungen beanspruch-
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~bb. 18: 81'118): Grut1dl'iss der Bergar/Jl'ilersiedlung „Cite des Electricie11s"' 
Fig. 1 B: Brua}; Plan de Ja Cite des F;Jcctriciens 

Progressivement et en lien avec la montee en puissance des com
pagnies, le vocabulaire architectural s'enrichit de modenatures 
de briques variees. Les fac;ades, autrefois monotones, s'affinent et 
se diversifient. Les ingenieurs « eclaires » travaillent les modena
tures, introduisent des rythmes, des repetitions, des altemances 
et commencent a utiliser la couleur comme element de decor et 
de differenciation. 

De grandes cites horizontales 
La cite se structure : l'implantation reguliere des maisons, les ef
fets de repetitions, la creation de grandes perspectives sont em
blematiques de cette periode de montee en puissance des com
pagnies. La cite ouvriere prend de plus en plus d'ampleur dans 
le paysage. Plus grande et plus aeree que les corons, elle compte 
frequemment jusqu'a 400 maisons. La taille et l'architecture des 
logements deviennent un outil de mesure de la puissance d'une 
compagnie. 
En pleine phase d'expansion de l'activite miniere, dans une pe
riode ou le travail ne manque pas, le logement est utilise par 
les compagnies comme un moyen d'attirer et d'enraciner sa 
main d'~uvre. La maison doit satisfaire les attentes du mineur 
alors que l'espace urbain et l'organisation spatiale de la cite sont 
corn;us comme des outils de contröle. 
La cite est separee de la ville, en lien direct avec l'espace de pro
duction. Cette localisation est un element qui contribue forte
ment a l'apparition d'une communaute specifique et dependante 
de la mine. Cette culture particuliere d'habiter est encore sensi
ble aujourd'hui chez les « ayants-droit » qui representent pres de 
50% des habitants des cites. 
Parallelement, les pratiques culturelles dans la cite evoluent. 
Le loisir apparait, associe aux activites encadrees par la compa
gnie. 
Les hierarchies au travail sont respectees dans l'affectation des 
logements selon leur niveau de confort et leur localisation par 
rapport a la fosse. Les maisons construites par la compagnie sont 
louees a bas prix et leur entretien, a la charge des habitants, est 
regulierement surveille. 
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Abb. 19: Sallaumines, Bergarbeitersiedlung „Citc 13•15" I Fig. 19: Sal
Jaumines, Cite 13-15 

Abb. 20: Douai, Bergarbeitersiedlung „Cite de Ja Feronniere" I Flg. 20: Dou
ai, Cite de Ja Feronniere 

Abb. 21: Bmay·la-Buissiere, Bergar/Jeitersiedlung „Cite des Musiciens" I Fig. 
21: Bruay-la-Buissiere, Cite des Musiciens 

Ab/J. 22: Bar/in. Bergarbeitersiedlung „Cite Jeanne d'Arc" I Fig. 22: Bar/in, 
Cite Jeanne d'Arc 

- ' 
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Abb. 23: Bmay•la•Buissiere. Bergar/Jeitersiedlung „Cite 5/Jis et 30" I Fig. 231 
Bmay.Ja-Buissiere, Cite 5/Jis et 30 

!1/J/J. 24: Waziers, Bergarbeitersiedlung „Cite Berce Gayant" I Fig. 24: Jfä. 
ziers, Citc Berce Gayant 

Abb. 2,5: Bar/in, Bergarbeitersiedlung „Cite des Soeurs" I Fig. 25: Bar/in, Ci· 
te des Soeurs 
A/J/J. 26: Quievrec/Jain, Bergar/Jcitersiedlung „Cite du puits n°2" I Fig. 26: 
Quievrec/Jain, Cite du puits n°2 
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MEISTERWERKE 
BERGBAULICHER KUNST UND KULTUR 

Mosaiken von Auguste Labouret (1871-1964) im Bahnhof von Lens, 1926 
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die Darstellung der flachen Filzhelme - finden auch die Bergleute und die im Revier lebenden und arbeitenden 
Menschen Erwähnung. 
Labouret will seine Mosaiken als "Basis-Informationen" für den Reisenden verstanden wissen. Damit hat er einen 
Gedanken in künstlerischer Weise umgesetzt, wie man ihn auch in Deutschland z. B. in den Bahnhofsgebäuden 
von Herne und Bad Friedrichshall vorfinden kann, bei denen eine Industrielandschaft mit ihren Förderanlagen 
als Glasmalerei bzw. Bergleute als Putzmalereien zur Dekoration anzutreffen sind. Die Mosaiken in Lens bele
gen diese enge, untrennbare und alle Bereiche im nordfranzösischen Steinkohlenrevier beherrschende Symbiose 
zwischen Industrie und Umwelt in den 1920er-Jahren, die bis in die 1980er-Jahre angedauert hat. Heute sind sie 
wertvolle Belege für und Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Symptomatisch erscheint der Vorgang, dass die 
den Innenraum der Empfangshalle einst beherrschenden und prägenden Mosaiken durch die modernen Schalter
einbauten in ihrer Wirkung stark und unangemessen zurückgedrängt worden sind: Dies ist als eine signifikante 
Zeiterscheinung und als offensichtlicher Bruch mit einer fast drei Jahrhunderte lang andauernden Kulturepoche 
zu verstehen. 

Dans la gare de Lens se trouve un chef d'oeuvre d'art temoignant la relation entre la region, la vie quotidienne 
et l'industrie miniere. Cette gare SNCF fut completement detruite durant la Premier Guerre Mondiale. Elle est 
reconstruite en 1926 par l'architecte Urbain Cassan, eleve de Le Corbusier. L'architecture de la gare reconnue 
comme un des edifices les plus emblematiques de mouvement Art Deco, evoque la forme d'une locomotive. Lars 
de son inauguration, cette gare tres moderne pour l'epoque fait l'objet de nombreuses critiques. A l'interieur on 
decouvre des mosai"ques aux formes geometriques d'inspiration cubiste dont l'auteur est Auguste Labouret. On 
imagine que, taut comme le batiment de la gare, elles ont du choquer par leur modernite. A travers ses mosai"ques, 
l'artiste temoigne de sa foi dans le progres et rend hommage au travail des mineurs et a l'industrie miniere. 

LITERATUR: 

Guide du visiteur, hrsg. v. Office de Tourisme Artois-Gohel le, Communaute d' Agglomeration de Lens-Lievin, Region Nord Pas-de-Calais, Lens 2007, S. 28; 
Gares de banlieu, in: L' Architecture d'aujourd'hui 8, 1936, S. 26-32; Cassan, Urbain: Hommes, Maisons, Paysages: Essais sur l'Environnement Humain, Parii 
1946; Day, Ginette: Auguste Labouret (1871-1964): MaTre verrier, maTtre mosa"iste, in: Gauheria 2005, Nr. 57, S. 23-34. 

Foto: Deutsches Bergbau-Museum Bochum 

Prof. Dr. Rainer 5/otta, Bochum 
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ten in der Landschaft immer mehr Flächen, größer und weitläu
figer als die Bergarbeitersiedlungen der „corons" zählten sie oft 
bis zu 400 Häuser. Der Zuschnitt und die Architektur der Wohn
einheiten wurden zum Maßstab für die Kraft und Bedeutung des 
Unternehmens. 
In dieser Phase der größten Blüte des Bergbaus, in der es nicht 
an Arbeit mangelte, nutzten die Bergwerksunternehmen die at
traktiven Wohnungen sowohl als Mittel zur Anwerbung von 
Bergleuten als auch zu deren Bindung an das Unternehmen. Das 
Wohnhaus sollte den Bedürfnissen des Bergmanns entsprechen, 
während die stadtähnliche Anlage und die räumliche Organisati
on der Siedlung als Kontrollinstrumente verstanden wurden. 
Die Bergarbeitersiedlungen lagen abgetrennt außerhalb der Stadt, 
waren aber unmittelbar mit dem Bergwerk verbunden. Diese ört
liche Situation führte zwangsläufig zur Herausbildung eines spe
zifischen Gemeinwesens, das vom Bergwerk abhängig war. Die 
besondere Wohnkultur ist auch heute noch bei den so genannten 
Anspruchsberechtigten zu spüren, die mehr als 50 % aller Sied
lungsbewohner ausmachen. 
Dementsprechend haben sich die kulturellen Aktivitäten in den 
Bergarbeitersiedlungen entwickelt, und es entstand ein Freizeit
verhalten, das mit den angebotenen Aktivitäten der Bergwerks
unternehmen korrespondierte. 
Die Funktionshierarchien der Siedlungsbewohner, die sie bei ih
rer Arbeit im Bergwerk einnahmen, wurden bei der Bereitstel
lung von Wohnraum berücksichtigt und drückten sich im Kom
fort und in der Lage des Hauses aus: Je höher der Mieter in der 
Arbeitshierarchie stand, desto näher lag das Haus zur Schacht
anlage. Die von den Bergwerksunternehmen errichteten Häuser 
wurden zu niedrigen Preisen vermietet, die Bauunterhaltung, die 
den Bewohnern oblag, wurde regelmäßig kontrolliert. 

.Stadt" -Teile 
Grundsätzlich betrachtet, sind die Siedlungen mit Einfamilien
häusern monofunktionell, d. h. nur auf das Wohnen zugeschnit
ten und nicht mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen 
ausgestattet. Jedoch gibt es einige Ausnahmen. Einige Berg
werksunternehmen versuchten, Elemente einer „klassischen" 
städtischen Struktur einzuführen, d. h. Plätze, hierarchisch an
geordnete Wege, Bawnalleen usw., sowie Gemeinschaftseinrich
tungen vorzusehen. Als bestes Beispiel für derartige Maßnahmen 
gilt die Siedlung der Compagnie de Lens et de Bethune (Sektor 
Grenay), die um 1890 sowohl Kirchen und Schulen als auch Sozi
algebäude wie ein Ambulatorium, eine Haushaltsschule und ei
nen Festsaal usw. errichtete. 

Die Schäden des Ersten Weltkriegs 
Fast alle Bergarbeitersiedlungen im Revier von Lens und im 
Westlichen Revier von Douai wurden während des Ersten Welt
kriegs vollkommen zerstört. Von 1918 bis 1928 wurde ein Groß
teil fast identisch wieder aufgebaut, manchmal sogar wie in den 
~rubenfeldern der Compagnie de Lens et Bethune erweitert. 

Das Musterbeispiel für eine Siedlung mit Einfamilienhäusern -
die Bergarbeitersiedlung Soult Ancienne in Fresnes-sur-Escaut 
Diese Ansiedlung besitzt im Grundriss ein rechtwinkliges Raster 
~d Wirkt durch ihre strenge Wiederholung der Einzelelemente. 
Die Siedlung besteht aus Häusern, die immer vier Wohneinheiten 
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Des • morceaux » de ville 
De maniere generale, la cite pavillonnaire est monofonctionnelle, 
focalisee sur le logement, avec une insuffisance d'equipements 
collectifs. Toutefois, quelques experimentations font exception. 
En effet, certaines compagnies tentent d'introduire des elements 
d'une structure urbaine classique (places, voies hierarchisees, ali
gnements d'arbres ... ) et des equipements collectifs. L'exemple 
le plus remarque est celui des Compagnies de Lens et de Bethu
ne (secteur de Grenay) qui construisent des 1890 des eglises, des 
ecoles et des bätiments destines aux reuvres sociales (dispensaire, 
ecole menagere, salle des fetes ... ). 

Les ravages de la Grande Guerre 
La quasi totalite des cites de l' agglomeration de Lens et de l' ouest 
de l'agglomeration de Douais est rasee pendant la Premiere Guer
re mondiale. De 1918 a 1928, un grand nombre sont reconstruites 
a l'identique, parfois agrandies notamment dans les concessions 
des Compagnies de Lens et de Bethune. 

Exemple de cite pavillonnaire : 
La Cite Soult Ancienne ä 
Fresnes-sur-Escaut 
L'implantation du bäti respecte 
l' orthogonalite et une stricte repe
titivite. La cite est composee de lo
gements groupes par quatre. Les 
habitations sont alignees, chaque 
entree correspond a l'un des qua
tre murs pignons, ce qui constitue 
une originalite puisqu'en general, 
les groupes de 4 logements sont 
constitues de maisons d'angle, dis
posees en carre. 

A/Jb. 27: So11fl. Grundriss der Bergarbeiter
siedlung .,Cite Souft Ancienne" I 
Fig. 27: Soult, Plan de fa Cite Sauft Anci
enne 

A/J/J. 28: Ancienne.. Ansieh/.. Gl'l/ndrisse und Schni/.l eines Hauses in der 
Bergarbenersiedlung „Cir.e Suulr." I Fig. 28: Ancienne, Plan de Maison de CJ
te Soult Ancienne 

~ 
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Abb. 29: Soull, Bergarbeilersiedlung „Cile Soult'' vor der Sanierung / 
Fig. 29: Soull, Cite Soult avant !es renovatlons 

beinhalten. Die Häuser stehen in einer Reihe, jeder Eingang ent
spricht einem der vier Mauergiebel, was eine Besonderheit dar
stellt, denn in der Regel bestehen diese Vierfamilienhäuser aus 
Eckhäusern, die in einem Viereck angeordnet sind. 
Die Architektur der Häuser ist auf die Wohnfunktion ausge
richtet, die einzigen Zierelemente sind die Baumaterialien: Zie
gelstein wurde für die Mauem und Schiefer für die Dächer ver
wendet. Der Grundriss der Wohneinheiten ähnelt dem der ersten 
Bergarbeitersiedlungen der „corons", d. h. ein großes Zimmer 
liegt im Erdgeschoss (mit dem Zugang nach außen) und drei 
Schlafzimmer, davon zwei Mansardenzimmer, befinden sich im 
Dachgeschoss. 
In der Nähe der Bergarbeitersiedlung von Soult Ancienne befin
den sich weitere Bergbausiedlungen, die allerdings nach 1945 
erbaut wurden, sowie ein in architektonischer Hinsicht bemer
kenswertes Rehabilitationszentrum der Bergbausozialversiche
rung (Securite Sociale Miniere) in der Nähe der Stadtmitte von 
Fresnes-sur-Escaut mit seinem Rathausplatz und dem Park Jo
liot-Curie. 
Die Bergarbeitersiedlung von Soult Ancienne profitiert von ihrer 
außergewöhnlichen Umgebung, denn die benachbart gelegenen, 
alten Bergbaubrachen wurden zurückgebaut und rekultiviert. Die
se Örtlichkeiten, z. B. die Site Sabatier, der See von Goriaux, der 
Lavoir Rousseau, der Etang d' Amaury, die Freizeitanlage in Cha
baud-Latour und die ehemalige Schachtanlage Ledoux stellen ei
nen großen Wert für die Lebensqualität nicht allein der Bergarbei
tersiedlung sondern auch des Reviers und der gesamten Region 
dar. Die großen, unterschiedlichen Grünflächen vervollständigen 
das reiche Angebot, das der Naturpark Scarpe-Schelde im Hin
blick auf den Naturschutz und die Freizeitgestaltung bietet. 
Im näheren Umfeld zieht die Bergbausiedlung Nutzen aus der 
Nachbarschaft zum Landschaftspark Joliot-Curie und der unmit-
telbaren Nähe zur Schelde. • 
Zunächst der Zerstörung preisgegeben, wurde diese Siedlung 
dank des politischen Willens der Stadt und des Engagements von 
Partnern, die das hohe städtische, architektonische, landschaft
liche und städtebauliche Potenzial erkannten (z. B. die Mission 
Bassin Minier Nord-Pas de Calais sowie die Denkmalschutzbe
hörde des Departements Nord), gerettet. Heute im Besitz von 
,,Partenord Habitat" ist die Bergarbeitersiedlung strengen archi
tektonischen Erhaltungsvorschriften unterworfen, um eine quali
tätvolle Restaurierung zu ermöglichen. 
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Abb. 30: Soult. Bergarbeitersiedlung „CUe Soult" während der Sanierung 
Fig. 30: Soult, Cite Soult pendanl !es renovations 

Abb. 31: Soult. Bergarbeitersiedlung „Cite Soult" nach der Sanierung I Fig. 
31: Soult, Cite Soult apres renovations 

L'architecture du logement utilise un langage rationaliste dont le 
seul motif est celui des materiaux de construction : la brique pour 
les murs et l'ardoise pour les toitures. Le plan du logement est 
proche de celui des premiers corons, c'est-a-dire une salle com
mune au rez-de-chaussee ouvrant directement sur l' exterieur et 3 
chambres, clont 2 mansardees. 
A proxirnite de la Cite Soult Ancienne, se trouvent d'autres cites 
minieres construites apres 1945, un centre de soins de la Securite 
Sociale Miniere d'une architecture remarquable, non loin du cen
tre-ville avec la place de la mairie et le parc Joliot-Curie. 
La Cite Soult Ancienne beneficie d'un environnement d'une 
qualite environnementale exceptionnelle puisque les anciennes 
friches industrielles avoisinantes ont fait l'objet d'operations de 
requalification. Des espaces tels que le Site Sabatier, la Mare a 
Goriaux, le Lavoir Rousseau, l'Etang d' Amaury, la base de loi
sirs de Chabaud-Latour et l'ancienne Fosse Ledoux sont un atout 
considerable a la fois pour la qualite de vie de la cite, pour le bas
sin minier et pour la region toute entiere. Ces grands espaces ver
ts et diversifies completent la palette riche qu'offre le Parc Natu· 
rel Regional Scarpe-Escaut dans les domaines de la protection de 
la nature et des loisirs. 
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Die Gartenstädte 
Die funktionelle Organisation der Gartenstadt entstand aus dem 
Bemühen, das Wachstum der Siedlungen zu kontrollieren und die 
,ielfältigen städtebaulich wirksamen Eigenschaften wie Wohn
t.lichten, Wohneinheiten, Straßennetze und Gemeinschaftsein-
' chtungen zu steuern. Mit der Gartenstadt versuchte man, ein 

ileues Gleichgewicht zwischen der Stadt und der Natur zu defi
lJlieren, indem man neuartige hygienische Prinzipien anwandte, 
um „in der Stadt die Lebensbedingungen und das Gleichgewicht 

·ederzugewinnen, das der Mensch in der Natur findet" - hier
zu zählten der Einbezug der Flora, frischer Luft, sauberen Was

sers und von Licht. 
:ai,enezer Howard (1850-1928) schlug als Protagonist der Gar
~tadtidee vor allem vor, dass eine besondere Aufmerksam
.keit der landschaftlichen Qualität der städtischen Ensembles ge-

Abb. 32: Evln-Malmaison, Bergarbeitersiedlung „Cite Cornuault" I Fig. 32: 
Evin-Malmaison, Cite Cornuault 

widmet werden und die Straßenführung gebogen sein sollte. Das 
hohe internationale Interesse und die Übernahme dieser Gedan
ken führten dazu, dass dieses neuartige Schema und die inno
vative Städtebautheorie sehr schnell zahlreiche Interpretationen 
und Anwendungen erfuhren. 

Abb. 33: GrenaJ; Bergarbeitersiedlung „CUe des Jardlns" I Fig. 33: Grenay, 
Cite des Jardins 
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Abb. 34: Douai, Bergarbeitersiedlung „Cite de Ja Clochette" I Fig. 34: Dou
ai, Cite de Ja Clochette 

Dans un environnement beaucoup plus proche, la cite profite du 
contact avec le parc paysager Joliot-Curie et de la proxirnite im
mediate de la riviere l'Escaut. 
D'abord vouee a la demolition, cette cite a ete sauvee gräce a une 
volonte politique municipale affirmee et a l'implication de par
tenaires conscients de son fort potentiel urbain, architectural, 
paysager et patrimonial (Mission Bassin Minier Nord-Pas de Ca
lais, Service Departemental du Nord de l' Architecture et du Pa
trimoine ... ). Propriete de Partenord Habitat, la cite a fait l'objet 
de prescriptions architecturales rigoureuses pour permettre une 

restauration de qualite. 

Les cites-jardin (1904-1939) 
L' organisation fonctionnelle de la cite-jardin revele le souci de 
mettre en place un contröle de la croissance par une gestion des 
multiples caracteristiques urbaines ( densites, logements, reseaux 
et equipements). La cite-jardin tente de definir un nouvel equili
bre entre la ville et la nature en instaurant les principes moder
nes d'hygiene afin de « retrouver a la ville les conditions de vie 

Abb. 35: Vieux-Conde, Bergarbeitersiedlung „Clte Taffin" I Fig. 35: Vieux
Conde, Cite Taffin 
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Ab/J. 36: Raismes, Bergar/Jeitersiedlung .,Cite du Pinson" / Fig. 36: Rais
mes, Cite du Pfnson 

Die Bergmannswohnung im Revier Nord-Pas de Calais über
nahm diese Theorie nur in gewissem Maße. Der Franzose Be
noit-Levy, ein Zeitgenosse von Ebenezer Howard, schlug den Di
rektoren der französischen Bergwerksunternehmen den Bau von 
„industriellen" Gartenstädten vor und behielt vom Konzept der 
,,Gartenstadt" nur das ländliche Erscheinungsbild bei. So unter
scheiden sich die von den Bergwerksunternehmen erbauten Gar
tenstädte von den Siedlungen mit Einfamilienhäusern haupt
sächlich in der Form und der Gliederung der Wege, in einer 
geringeren Bebauung (nur 15 bis 20 Häuser pro Hektar), in einer 
variableren Anordnung der Häuser auf einer Parzelle, in einer 
größeren Bedeutung der Gärten und in einem allgemein höheren 
Komfort sowohl am Außenbau wie im Hausinneren. Tatsächlich 
sind die realisierten Gartenstädte im Revier Nord-Pas de Calais 
das Produkt einer Verbindung zwischen der humanistischen Vi
sion von Ebenezer Howard und den paternalistischen und an 
der Produktion ausgerichteten Vorstellungen der Bergwerksun
ternehmen. 

Die Compagnie des Mines de Dourges geht neue Wege 
Als Ebenezer Howard im Jahre 1904 sein Konzept der Gartenstäd
te zu popularisieren versuchte, war die Compagnie des Mines de 
Dourges die erste, die Siedlungen nach diesem Modell errichte
te. Sie baute zwischen 1904 und 1914 die vier Gartenstädte Bruno, 
Promper, Darcy und Margodillot. Sehr schnell folgte die Compagnie 
de Lens et d' Anzin diesem Beispiel. Besonders in der Zwischen
kriegszeit beschäftigten sich die Bergwerksunternehmen mit die
sem ambitionierten Bauvorhaben eines neuen Typs von Bergarbei
tersiedlungen. Die Gartenstädte bereicherten die bislang bekannten 
städtebaulichen und architektonischen Formen in außergewöhn
licher Weise, da sie den Außenanlagen und ganz generell dem Le
bensumfeld der Bergleute eine größere Aufmerksamkeit widmeten. 

Ein der Handlungsweise der Bergwerksunternehmen 
angepasstes Konzept 
Zwei Hauptfaktoren erklären die Anwendung und Übernahme 
der Gestaltungsprinzipien von Ebenezer Howard auf die Bergar
beiterwohnung. Zunächst entsprachen diese Gartenstädte, indem 
sie eine von den Städten unabhängige städtebaulichen Entwick
lung vorschlugen, vollkommen der Grundsatzpolitik der Berg
werksunternehmen: der Bildung von eigenständigen „Wohn
Enklaven" abseits der Städte, der Bindung der Bergleute an die 
Sehachtanlagen und deren Isolierung vom öffentlichen Leben. 
Außerdem profitierten die Bergbauunternehmen in den Jahren 
zwischen den beiden Weltkriegen durch den Bau dieser attrak-
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et d'equilibre que l'homme trouve dans la nature» - introduction 
du vegetal, air pur, eau propre, lumiere. 
Ebenezer Howard propose notamment qu'une attention particu
liere soit portee a la qualite paysagere des ensembles urbains et 
que le trace des rues soit sinueux. Par sa repercussion internati
onale, ce nouveau schema et cette nouvelle theorie urbaine don
nent tres rapidement naissance a de nombreuses interpretations 
et appropriations. 
L'habitat minier du Nord - Pas de Calais n'explore ces theories 
qu'a une certaine echelle. Le Frani;ais Benolt-Levy, contemporain 
de Ebenezer Howard, propose la realisation de cites-jardin « in
dustrielles >> aux dirigeants des charbonnages frani;ais, ne gar
dant du concept de « ville-jardin » que son apparence paysagere. 
Ainsi, les nouvelles cites-jardin construites par les compagnies 
minieres se differencient des cites pavillonnaires essentiellement 
par la forme et la hierarchisation des voies, une densite plus fai
ble (15 a 20 logements a l'hectare), un positionnement plus va
rie des maisons sur la parcelle, une importance plus grande don
nee au jardin et au confort en general, a l'exterieur comme a 
l'interieur du logement. En realite, les cites-jardins du Bassin mi
nier Nord-Pas de Calais sont surtout le produit d'un mariage en
tre la vision humaniste de Ebenezer Howard et les theses pater1 
nalistes et productivistes des compagnies minieres. 

La Compagnle de Dourges ouvre Ja voie 
Des 1904, au moment meme 011 Ebenezer Howard cherche a 
vulgariser son concept de cite-jardin, la Societe des Mines de 
Dourges est la premiere a construire en France des cites sur ce 
modele. Elle realise entre 1904 et 1914 quatre cites-jardin: les Ci„ 
tes Bruno, Prornper, Darcy et Margoclillot. Elle est tres rapid 
ment suivie par les Compagnies de Lens et d' Anzin. C' est sur
tout dans la periode d'entre-deux guerres que les compagniet 
minieres se lancent dans un programme ambitieux de construc• 
tion de ce nouveau type d'habitat. Les cites-jardin apportent un 
extraordinaire enrichissement des formes urbaines et architec1 
turales, une attention accrue portee aux espaces exterieurs et au 
cadre de vie du mineur en general. 

Un concept adapte aux politiques des compagnies minieres 
Deux facteurs principaux expliquent l'appropriation et l'adaP1 
tation des principes d'Ebenezer Howard a l'habitat minier. Tout 
d'abord, en proposant un developpement urbain independ 
des villes, les cites-jardin sont parfaitement adaptees a la polit 

A/Jb. 37: Mericourt, Bergar/Jeitersied/ung „ Resirlence du Parc" I Fig. 37: M6' 
ricourt, Residence du Parc 

tiven Städte, weil sie in einer Zeit der Produktionsintensivierung 
wertvolle Arbeitskräfte anziehen und festhalten konnten. 
Die Zerstörungen durch den Ersten Weltkrieg spielten eben
falls eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Garten
städte. Die Konsequenzen des Krieges waren schwerwiegend: 
die Gebiete um Lens und Douai lagen zwischen 1914 und 1918 
in der Frontlinie und wurden dadurch weitgehend zerstört. In 
der Nachkriegszeit musste entschieden werden, ob die kulturelle 
Identität der zerstörten Region bewahrt oder die Möglichkeit zur 
Modernisierung der Wohnverhältnisse genutzt werden sollte. 
Eine große Zahl der Siedlungen ist in identischer Gestalt wieder 
aufgebaut worden, indem man die alten Gebäude, die mehr oder 
weniger intakt geblieben waren, wiederverwendet hat. Einige 
Unternehmen folgten beim Wiederaufbau der Wohnungen aller
dings auf die Zukunft ausgerichteten, modernen Konzeptionen 
und favorisierten das Modell der Gartenstädte. Beim Bau dieser 
damals avantgardistischen Siedlungen zeigten die Unternehmen 
ihre ganze Macht und Dynamik. 
In der Zwischenkriegszeit intensivierte sich die Steinkohlenför
derung. Zahlreiche Sehachtanlagen wurden neu angelegt, jede 
Neuanlage war mit umfangreichen Wohnungsbauprogrammen 
verbunden. In diesem Zusammenhang erhielt die Rentabilität 
Vorrang gegenüber der formalen Erneuerung - ein Vorgang, der 
sich in ganz konkreter Weise in der Anhäufung von großen Sied
lungen und in einer außerordentlichen Standardisierung der Ein
zelgebäude dokumentiert. Dieser sehr verbreitete Typ von Berg
arbeitersiedlungen ist charakterisiert durch die Häufung besserer 
Häuser, einem wie „zufällig" verlaufenden Wegenetz und einem 
starken Wechsel von unterschiedlich gruppierten Haustypen. 
Die Vorteile der Gartenstadt manifestierten sich in Annehmlich
keiten innerhalb einer Landschafl:sgestalh.ti\g. 

Eine „malerische" Architektur 
Das Prinzip der Gartenstadt kennt keine festen Regeln für die ar
chitektonische Gestaltung der Gebäude, denn bei ihr handelt es 
sich vor allem um einen städtebaulichen Organisationsprozess. 
Aber als sich Architekten mit der Konzeption der Bergbausied
tmgen zu beschäftigen begannen, wurde ihre Aufmerksamkeit 
sehr schnell auf die Wegeführung und den Umgang mit öffent
lichen Plätzen gelenkt, indem sie die neue Architekturkonzep
tion durch eine Verbindung von Komfort und Äsfüetik stärkte. 
Mehr als zuvor wurde die äußere Gestalt der Häuser radikal ver
ändert und der Akzent auf die Unterschiedlichkeit der Häuser 
gelegt - damit waren sie Werkzeuge der Bergwerksunternehmen 
zur Differenzierung und Anwerbung. Die Wohnhäuser unter
jSCheiden sich in ihren Fassaden und Dächern, Originalität und 

antasie finden Eingang: die Baukörper werden stärker als zu
\'or untergliedert, eine Vielfarbigkeit der Ziegelstein-Friese ist zu 

bachten, die Dächer werden mit vier Dachflächen ausgestat
tet, welche die Giebel und Fassaden weit überragen. 
Die Palette der eingesetzten Baumaterialien wird durch die Ver

ndung von Beton, Zementputz, Kalkstein, Silikatfarbe usw. 
eblich bereichert. Geboren aus dem Willen, mit dem Ratio

( lismus der Einfamilienhäuser zu brechen, hat sich ein „ma
·scher" Gestaltungsstil durch die Nutzung von Dekorations
menten ausgebildet, der auf Formen zurückgriff, die in der 

Region Nord-Pas de Calais bekannt und heimisch waren. Dies 
liegen u. a. die Schmuckformen der Fen:i'er, die „falschen" 
~ulen aus Zement (anstelle von Haustein) und die Verwen

dimg von Mahlsteinen. 
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tique fonciere que menent les compagnies : creation d' enclaves 
foncieres, maintien des mineurs a proximite de la fasse et eloi
gnement de la vie publique. En outre, la construction de cites at
tractives entre les deux guerres, pennet aux compagnies d'attirer 
et de fideliser une main d'ceuvre precieuse dans une periode 011 

s'intensifie la production. 
Les destructions engendrees par la Premiere Guerre mondiale 
joueront egalement un röle decisif dans le developpement des ci
tes-jardin. Les consequences du conflit sont tres lourdes : traver
ses par la principale ligne de front de 1914 a 1918, le Lensois et 
une partie du Douaisis sont devastes. Au lendemain de la guer
re, les politiques de reconstruction sont partagees entre la neces
site de preserver l'identite culturelle des territoires devastes et 
l' opportunite de moderniser l'habitat. Un grand nombre de ci
tes minieres sont reconstruites a l'identique, en reutilisant les an
ciennes fondations restees plus ou moins intactes. Pour les nou
velles constructions de logements, certaines compagnies suivent 
une logique d'entreprise tournee vers l'avenir et s'engagent dans 
la modernite en favorisant l'essor de la cite-jardin. En construi
sant des cites avant-gardistes, elles font la demonstration de leur 
puissance et de leur dynarnisme. 
Pendant l'entre-deux guerres, la production charbonniere 
s'intensifie et voit la creation de nombreuses fosses, toutes as
sociees a de vastes programmes de construction de logements. 
Dans ce contexte, la rentabilite prend le dessus sur le renouvelle
ment formel et se traduit concretement par une accumulation 
de grandes cites et une normalisation a l'extreme du bäti. Tres 
repandu, ce type de cite miniere est caracterise par une densi
te de bäti plus elevee, un trace de voirie aleatoire et un bäti plus 
dense compose d'une alternance de quelques types d'habitations 
groupees. Les acquis de la cite-jardin se reduisent a des traite

ments paysagers d' agrement. 

Une architecture pittoresque 
Le principe de la cite-jardin ne fournit pas de regles pour 
l'architecture des edifices car il s'agit avant tout d'un procede 
d'organisation urbaine. Mais avec l'arrivee des architectes dans 
la conception de l'habitat minier, l'attention portee au dessin des 
voies, au traitement des espaces publics est renforcee par une 
nouvelle conception de l'architecture associant confort et esthe
tisme. Plus que jamais outil de differenciation et de promotion 
pour les compagnies, l'aspect des maisons est radicalement mo
difie et l' accent est desormais mis sur la variete des logements. Ils 
se distinguent par leurs fai;ades et leurs toitures, introduisant ori
ginalite et fantaisie : fractionnement des volumes, polychromie 
des frises de briques, toitures a quatre pans debordant largement 
des pignons et des fai;ades. 
La palette des materiaux s'enrichit avec l'apparition _au bet~~, 
des enduits de ciment, des pierres meulieres, de la pemture sü1-
catee ... Naissant de la volonte de rompre avec le rationalisme des 
constructions pavillonnaires, le style pittoresque s'impose par 
des elements de decors tires d'images regionalistes exterieures a 
la region Nord - Pas de Calais : formes et decors des baies, faux
colombages en ciment, utilisation de pierres meulieres. 

Exemple de cite jardin : 
La Cite Declercq et la fosse 9/9bis a Oignies 
L'ancienne fasse Declercq-Combez est l'un des quatre grands 
sites de la memoire miniere conserves en l'etat dans le Bassin mi-
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Abb. 38: Oignies, Grundriss der Bergarbeitersiedlung .,Cite Declercq " / Fig. 
38: Oignies, Plan de la Cite Declercq 

Das Musterbeispiel einer Gartenstadt: Die Siedlung Declercq 
und die Schachtanlage 9/9a in Oignies 
Die ehemalige Schachtanlage Declercq-Combez ist eine der vier 
großen bergbaulichen Erinnerungsdenkmale, die in ihrem ehe
maligen Zustand in der Region Nord-Pas de Calais erhalten sind. 
Die Schachtanlage bildet zusammen mit der Siedlung Declercq 
ein geschlossenes Ensemble, das sowohl in räumlicher als auch 
in sozialer Hinsicht in aller Deutlichkeit die Arbeitsorganisation 
in der Schachtanlage und ihre Entwicklungen im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts belegen kann. Neben den unmittelbar mit der Koh
lenförderung verbundenen Einzelteilen, dazu zählen u. a. die 
beiden Fördergerüste über den beiden Schächten und die beiden 
Maschinenhäuser, hat die Schachtanlage 9 /9a in Oignies ihre 
Verwaltung, ihre Werkstätten, ihre signifikanten Kauenanlagen 
und ihre technischen Einrichtungen erhalten. 
Aber die Steinkohlengewinnung hat auch die Landschaft außer
halb der Grenzen der Schachtanlage modelliert: Überkommen 
sind ihre Halden, ein Holzplatz, auf dem die notwendigen Mate
rialien zum Ausbau der untertägigen Strecken gelagert wurden, 
sowie ein Eisenbahnnetz (,,cavaliers") für den Kohlentransport. 
Der Bau der Schachtanlage erfolgte im Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen Erholung der Region nach dem Ersten Welt
krieg. Die Arbeiten begannen 1927 auf Initiative der Compagnie 
des Mines de Dourges, die erste Kohle konnte im August 1933 
gefördert werden. 
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg schlug diese Schachtanla
ge alle Förderrekorde und dokumentiert damit die wichtigsten 
technischen Entwicklungen in der Steinkohlenförderung im Re
vier Nord-Pas de Calais - so etwa den Einsatz hochgespannter 
Elektrizität als Motorenantrieb, die Nutzung von mehretagigen 
Förderkörben und von doppelkonischen Trommelförderma
schinen. 
Am 21. Dezember 1990 wurde auf der Schachtanlage 9 /9a in Oi
gnies der letzte Förderwagen gezogen. Dieses Datum markiert 
das offizielle Ende der Bergbautätigkeit im Steinkohlenrevier 
Nord-Pas de Calais. Wegen dieser vergleichsweise späten Stillle
gung wurden die Tagesanlagen der Zeche nicht zerstört. Die Ma-
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Abb. 39: Oignies, Grundr~· 
eines lfölmhauses in der Ber. 
arbeitersied/ung ,. Ci/.e 
clercq" I Fig. 39: Oignfes, Pla,t 
d'une maison dans Ja Cite Det 
clercq 

Abb. 40: Oignies, Fassaden der Bergarbeitersiedlung „ Cite Declercq " / FigJ 
40: Oignies, Cite Declercq, Fa9ades 

Abb. 41: Oignies, Bergar/Jeitersied/ung .. Cite Declercq" und Schachtanla 
9I9a I Fig. 41: Oignies, Cite Declercq et tosse 9I9/Jis 

nier Nord - Pas de Calais. La fosse forme, avec la Cite Declerc 
un ensemble coherent qui temoigne a vec force de l' organisation 
la fois spatiale et sociale du travail a la mine et de ses evolutio 
au cours du XIXeme siede. Outre les elements directement 1i •• 
a l'extraction du charbon (2 chevalements, 2 puits, les salles deS 
machines), le 9 /9bis de Oignies a garde ses locaux administra • 
ses ateliers, son emblematique « salle des pendus », ses vestiai 
et ses locaux techniques. 
Mais l'exploitation du charbon a egalement modele le paysa 
au-dela des limites de la fosse : des terrils, un parc a bois ou etaJ· 

ent entreposes les materiaux necessaires a l'etaiement des gale-
ries souterraines et un reseau de voies ferrees (les cavaliers) L1tili· 

se pour le transport du charbon. 
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:Abb. 42: Oignies. Bergarbeitersiedlung „Cite Declercq" / Fig. 42: Oignies, Ci
tt Declercq 

,schlnen sind noch am Platz und in Funktion und wurden im Feb
ruar 1994 als historisches Denkmal eingestuft . 

Das Aufleben einer Industriebrache 
Der Neunutzung der Schachtanlage 9 /9a von Oignies erfolgte 
i![lach umfangreichen Überlegungen und belegt die räumliche 
,Ausdehnung und die Besiedlung der Region durch den Berg
l,au. Das Projekt wurde von der Communaute d'Agglomeration 
d'Henin-Carvin getragen und folgte einem Pilotprogramm, das 
illuf den ersten Besprechungen fußend Definitionen erarbeiten 
11K>llte: Wie kann man ein Umfeld schaffen, in ihm leben und ar-
1,eiten, wie lässt sich ein Kulturerbe des Menschen innerhalb ei
rter neuen Entwicklung erhalten und wie ein Exzellenz-Projekt 
lnit nachhaltiger Wirkung entwickeln? 
l)as „zweite Leben" der Schachtanlage 9 /9a von Oignies wird 
fich in den folgenden drei Themenbereichen abspielen: in der 
~twicklung eines musischen Zentrums für die Bevölkerung 
(mit den Schritten einer Sensibilisierung, der nachfolgenden 
J;ründung, einer Umsetzung in die Praxis und der Ausweitung 
id.er Aktivitäten), in unterschiedlichen wirtschaftlichen Aktivi
~ten (z. B. der Begleitung der Multimedia-Plattform Delta 3 mit 
~inem Service auf hohem Niveau in den Bereichen Logistik, Tou
rismus und Beherbergungsservice mit Restaurants und Über
:nachtungen) sowie in der In-Wert-Setzung und Neunutzung des 
!Kulturerbes. Die Gruppe unter Führung der beiden Architekten 
Isabelle Herault und Yves Arnod hat eine vollständige Neunut
zung der Tagesanlagen der Schachtanlage unter Wiederverwen
icfung der Maschinen als monumentale Zierelemente vorgeschla
,gen. 
'Das Verständnis der Öffentlichkeit für das Ensemble wird durch 
die Einrichtung eines großen Schutzgebietes und Parks unter
~tützt, das das gesamte, zusammenhängende Bergwerksensem
J,le umfassen und einen aussagekräftigen kulturgeschichtlichen 
lWanderlehrpfad beinhalten wird. 

Die Siedlung Declercq 
In der Siedlung Declercq wird man die Architektur der Häuser 
als „malerisch" bezeichnen dürfen, denn sie führt einen regio
nalen Architekturstil ein, der eigentlich für das Steinkohlenrevier 
Unpassend ist. Man findet ihn in anderen Siedlungen der Gesell
schaft wieder, z.B. in Henin-Beaumont (bei den Bergarbeitersied-
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Abb. -13: Oign/es. Bergarbellersiedlun'1„Cite Declercq" I Fig. 43: O/gnies, Ci
te Declercq 

La construction du site intervient apres la Premiere Guerre mon
diale, dans le contexte du redressement economique de la region. 
Les travaux debutent en 1927 a !'initiative de la Compagnie des 
Mines de Dourges. L'extraction commence en aofü 1933. 
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le site bat des records 
de productivite, il temoigne de l' evol ution du mode d' extraction et 
des importantes evolutions techniques qu'a connu l'exploitation 
miniere dans le Nord-Pas de Calais (l'electricite sous tres haute 
tension comme force motrice, les cages d'ascenseur a plusieurs 
etages, les treuils bicylindroconiques ... ). 
Le 21 decembre 1990 sur le Carreau de Fosse du 9/9bis de Oi
gnies est effectuee la derniere remontee de charbon. Cette date 
marque l'arret officiel de l'activite miniere dans le Bassin du 
Nord - Pas de Calais. En raison de cette fermeture tardive, le site 
n'a pas ete demantele en surface, les machines sont en place et en 
etat de marche. II a fait l'objet d'un classement au titre de Monu
ment Historique en fevrier 1994. 

Le renouveau d'une frlche industrielle 
La reconquete de la fosse 9-9 bis s' est construite en tenant compte 
d'un large perimetre de reflexion, temoin de l'empreinte spatiale 
de l'exploitation charbonniere et de l'urbanisme minier. Le pro
jet, porte par la Communaute d' Agglomeration d'Henin-Carvin, 
repond au pre-programme etabli lors de la consultation prealable 
au lancement du marche de definition: creer, vivre et travailler 
dans un parc, un patrimoine humain support d'un nouveau de
veloppement, un projet d'excellence en matiere de developpe
ment durable. 
La deuxieme vie de la fosse du 9-9 bis s'articulera autour de trois 
themes : le developpement d'une offre dediee a la musique (sen
sibilisation, creation, pratique et diffusion), des activites econo
miques diversifiees (accompagnement de la plate-forme multi
modale Delta 3 avec accueil de services a haute valeur ajoutee 
dans le domaine de la logistique, du tourisme d'affaires et des 
services d'accueil : restauration, hebergement) et la valorisati
on patrimoniale. L'equipe conduite par Isabelle Herault et Yves 
Arnod, architectes, a propose un reinvestissement total du patri
moine bäti de la fosse, en utilisant les macl1ines, comme elements 
monumentaux de decor. 
L'apprehension d'ensemble sera confortee par l'amenagement 
d'un grand parc qui donnera une coherence d'ensemble au site et 
sera le support d'une promenade d'interpretation patrimoniale. 
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lungen Foche und Darcy), in Dourges (bei der Siedlung Bruno) 
oder auch in Evin-Malrnaison (bei der Siedlung Cornuault) . Alle 
„Dienst"-Räume (wie die Küchen oder die Waschküchen) sind in 
den Hauptbereich der Wohnungen integriert, liegen unter einem 
einzigen Dach und erinnern an Chalets in den Bergen. 
Die Form der Siedlung, die sich kreisbogenartig um die Schacht
anlage anordnet, betont die beiden Förderanlagen und verdeut
licht die enge Verflechtung zwischen Arbeits- und Wohnstätte. 
Die Anordnung der Häuser, ihre Ausrichhlng und die systembe
dingte Öffnung ihrer Giebel zur Schachtanlage hin bilden eine 
dauerhafte visuelle Verbindung zwischen der Privatsphäre des 
Bergmanns und seinem Arbeitsplatz. Damit wurde durch das 
Bergwerksunternehmen eine deutliche und greifbare Markie
rung des Lebensumfelds der Bergleute bis hinein in ihr soziales 
und häusliches Leben geschaffen. 

Abb. 44: Olgnies, Bergarbeitersiedlung „Clte Dec/ercq" f Fig. 44: Oignies, Cl· 
te Declercq 

Siedlungen der Moderne 
Im Mai 1946 wurden die 18 damals bestehenden Bergwerksun
ternehmen verstaatlicht und in einer einzigen Gesellschaft, der 
Houilleres du Bassin Nord-Pas de Calais (HBNPC), zusammen
gefasst. Parallel dazu wurde das Bergarbeiterstahlt am 15. Juni 
1945 übernommen. Es stellte alle Bergleute unter eine allgemein
gültige Gesetzgebung, die sowohl für den einfachen Schlepper 
als auch für den Ingenieur galt. 
Der Artikel 23 dieses Stahlts beinhaltet sowohl für den Bergmann 
als auch für seine Ehefrau das Vorrecht, vom Bergbauunterneh
men eine Wohnung mit kostenloser Heizung als Ausgleich für die 
besonderen Anstrengungen beim Wiederaufbau und der Wieder
herstellung Frankreichs zu erhalten. Die Wohnung ist ebenfalls 
ein Teil dieses Vorrechts. Der Bergmann kann sie auch noch wäh
rend seiner Rente nutzen und die Bergmannswitwen haben in ih
nen ein lebenslanges Wohnrecht. 

Industrialisierung der Konstruktion 
Die Verstaatlichung der HBNPC veränderte die Wohnungspo
litik tiefgreifend. Sie war für das ·gesamte Steinkohlenrevier in 
gleichem Maße gültig und führte zu einer Gleichförmigkeit beim 
Bergarbeiterwohnungsbau. Die Entscheidungen wurden in den 
Zentralverwaltungen getroffen, die Wohnungen waren deshalb 
überall identisch und die städtebauliche Identität der Bergbau
gemeinden, die aus der Teilung des Gebietes unter voneinander 
unabhängige Bergbauunternehmen resultierte, verschwand. Die 
rein auf Funktion ausgerichteten Vorstellungen und Konzepti
onen sowie die Bauindustrie beherrschten die Bauwirtschaft der 
Nachkriegszeit. 
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La Cite Declercq 
Dans 1a Cite Declercq, l'architecture des maisons est dite « pit
toresque », car elle introduit un style architectural regionaliste 
incongru dans le Bassin minier. On le retrouve dans d'autres ci
tes de la Compagnie, a Henin-Beaumont (Cites Foch et Darcy), a 
Dourges (Cite Bruno), ou encore a Evin-Malmaison (Cite Comu
ault). L'ensemble des pieces « servantes » (cuisines, buanderies) 
sont integrees dans le corps principal du logement, sous une toi
ture unique rappelant celle des chalets de montagne. 
La forme de la cite qui se developpe en arc de cercle autour du 
carreau de fosse met en scene les bätiments d'extraction et de
montre l'interdependance entre l'espace de travail et l'habitat 
L'implantation des maisons, leur orientation, l' ouverture syste
matique des pignons vers la fosse creent un lien visuel perma
nent entre l'espace prive du mineur et son lieu de travail. 11 est 
une marque tangible de l'encadrement du mineur par la compa
gnie, jusque dans sa vie sociale et domestique. 

Ab/J. 45: Oignles. Bergarbeitersiedlung „ Cile Declercq .. / Flg. 45: Oignies, 
Cit/J Declercq 

Les cites modernes (1946-1970) 
En mai 1946, les 18 compagnies minieres sont nationalisees et re
groupees en une entite unique, les Houilleres du Bassin Nord· 
Pas de Calais (HBNPC). Parallelement, le stahlt du mineur est 
adopte le 15 juin 1945 : il unifie la corporation sous un seul et 
meme reglement, du galibot a l'ingenieur. 
L'article 23 de ce stahlt stipule que le mineur, ainsi que sa fem
me, devient un ayant-droit a qui, les Houilleres doivent le loge
ment et le chauffage grahlit en compensation des efforts extraor-
dinaires consentis pour la reconstruction et le redressement de Ja 
France. Le Jogement fait desormais partie des avantages en na
ture : Je mineur peut en beneficier pendant sa retraite et les veu
ves de mineurs beneficient d'unlogement a vie. 

Industrialisation de Ia construction 
La nationalisation des Houilleres modifie profondement Ja poli
tique du Jogement qui devient Ja meme pour l'ensemble du Bas· 
sin minier et entraine une banalisation de la construction. Les de
cisions sont centralisees, les logements sont identiques partout et 
J'identite urbaine des communes minieres qui venait de la frag
mentation du territoire en compagnies independantes disparait. 
Les idees fonctionnalistes et l'industrie du bätiment dominent 
l'economie de Ja construction d'apres-guerre. 
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Abb. 46: Brnay-la-Butssiere. Bergarbt.'itersled/ung „Cite des Pleuves" I 
Fig. 46: Bruay-Ja-Buissiere. Cite des F'leuves 

•· .. . 

Abb . .Ji: A.nnay-sous-Lens, Bergarbeitersiedlung „Clt.e Leclercq" / 
Fig. 47: Annay-sous-Lens. Cite Leclercq 

Abb. 48: l'ietu Conde und Conde-sur-Escaut. Bergarbeitersiedlung „ Cite 
Nouvel/e Solitude" / Fig. 48: Vieux Conde et Conde-sur-Escaut. Cite Nou
vel/e Solitude 

Abb. 49: Bruay-Ja-Buiss/eres. Bergarbeitersiedlung „Cite des Hayettes" I 
Flg. 49: Bruay-Ja-Buissleres. cne des Hayettes 

Abb. 50: Pecquencourt, Bergarbeitersiedlung „Clte cles Eclusettes ·· / 
Flg. 50: Pecquencourt. Cite des Ec/usettes 

Abb. 51: Lievin. Bergarbellersiedlung „ Cite du Parc de Rollencourt •• I 
F'ig. 51: Lievin, Cite du Parc de Rollencourt 
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