
Abb. 52: Sallaumines und Mericourt, Bergarbeitersiedlung „Residence 
rf'Al'tois" / Pig. 52: Sallaumines et Mericourt, Residence d'Artois 

Der Kohlenkampf hatte eine starke Erhöhung der Zahl der Berg
leute zur Folge, denen man um jeden Preis Wohnraum geben 
musste. Während des Krieges waren mehr als ein Drittel der 
90 000 Bergarbeiterwohnungen zerstört worden, so dass der Be
darf stieg. Der Bestand an Wohnungen musste dementsprechend 
wieder aufgebaut und modernisiert werden. Angesichts der Grö
ße der Aufgabe griffen die Techniker unter dem Einfluss der 
Charta von Athen zu einer Industrialisierung und Rationalisie
rung der Bauweise und übernahmen dabei nach und nach die 
Gestaltungsprinzipien der modernen Architektur. 
Noch in der ersten Zeit begannen die HBNPC, bedingt durch die 
Notwendigkeiten eines schnellen Wiederaufbaus in Verbindung 
mit der Anwerbung neuer Arbeiter, hölzerne Baracken zu er
richten, wie sie früher für Kriegsgefangene bestimmt waren. Sie 
wurden vorrangig für die neuen, in großen Massen kommenden 
Zuwanderer zur Verfügung gestellt und nach dem Vorbild der 
Marokkaner-Siedlung in Pecquencourt erbaut. 
Um den Bauvorgang zu beschleunigen, wendeten die HBNPC 
seit dem Jahre 1959 das industrielle Fertigungsverfahren der „Ca
mus Hauts" an. Dieses Verfahren erhielt seine Bezeichnung nach 
dem Ingenieur, der es erarbeitet hatte. Das Gebäude bestand aus 
einer Reihe in der Fabrik vorgefertigter Platten und wurde auf 
der Baustelle mit einem Kran in 14 Tagen „montiert". Im Jahre 
1960 waren die ersten „Camus Bas" als eingeschossige Häuser 
mit einem, zwei oder drei Zimmern fertig gestellt und nahmen 
Rentner oder kleine Familien auf. 
Um dem Mangel an Wohnungen für Rentner abzuhelfen, errich
tete man kleine Wohnungen vom „Typus 100" (bis „Typus 106") 
auf einer durchschnittlichen Grundfläche von 30 m2 bis 40 m2, 

danach große Wohnungen vom „Typus 230" (bis „Typus 233"). 
Im Allgemeinen wurden diese Siedlungen auf einem Gelände 
zwischen der Straße und der Eisenbahn oder auf ansonsten nicht 
weiter nutzbaren Flächen angelegt. 

Die Wohnungen des Typs „Camus" 
Die modernistische Doktrin der Charta von Athen hat die Aus
wahl der Herstellungsprozesse unmittelbar beeinflusst; sie hat 
eine neue Typologie für Wohneinheiten vorgeschlagen, die durch 
den Fertigungsprozess „Camus" umgesetzt werden konnte. 
Diese Fertigungsweise war funktionell und „modern" und hat
te alle wesentlichen Funktionen einer Wohnung (z. B. Wohn- und 
Schlafzimmer, Küche, Badezimmer und Toilette) in den Haupt-
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La Bataille du charbon a pour consequence une tres forte aug
mentation du nombre de mineurs qu'il faut a tout prix loger. 
Pendant la guerre, plus d'un tiers des 90 000 logements miniers a 
ete detruit, or les besoins augmentent. Le parc des logements est 
a reconstruire et a moderniser. Face a l'ampleur de la tache, les 
techniciens alors influences par la Charte d' Athenes, se tournen, 
vers une industrialisation et une rationalisation de la construc1 

tion en adoptant peu a peu les principes de l' architecture moder; 
ne. 
Mais, dans un premier temps, l'urgence de la reconstruction dou, 
blee par la necessite d'accueillir de nouveaux travailleurs, a incl~ 
te les Houilleres a construire des baraquements en bois, autrefoi$ 
destines aux prisonniers de guerre. Ils sont prioritairement de. 
stines a loger les nouveaux immigres arrives en masse a l'imag 
de la Cite des Marocains a Pecquencourt. 
En 1959 dans l'objectif d'accelerer la construction, les Houilleres 
adoptent le procede industriel des« Camus Hauts », du nom de 
l'ingenieur qui les a corn;u. L' edifice est un assemblage de pan1 
neaux standardises fabriques en usine et « montes » sur le chan, 
tier avec une grue en 14 jours. En 1960, apparaissent les premiersJ 
« Camus Bas », d'un seul niveau, a 1, 2 ou 3 chambres pour accu
eillir des pensionnes ou des petites familles. 
Pour pallier le manque d'habitations pour les retraites, on 
construit des petits logements dits « Type 100 » (jusqu'au Typej 
106) d'une surface moyenne de 30 a 40 m2, puis des logemen 
plus grands, les « Type 230 » Gusqu'au Type 233). En general, ces 
cites etaient implantees sur les terrains residuels entre la raute et 
la voie ferree, ou dans des angles habituellement inexploitables. 

Les logements « Camus » 

La doctrine moderniste de la Charte d' Athenes a directement in
fluence le choix du procede de fabrication, et la nouvelle typokt 
gie d'habitat proposee par le procede « Camus ». 

Le « Camus » est fonctionnel et moderne. Desormais, toutes les 
fonctions essentielles du logement (sejour, chambres, cuisine, sal
le de bain et toilettes ... ) sont integrees dans le corps princip 
de l'habitation. Aujourd'hui ils souffrent pourtant d'une distri:t 
bution interieure inadaptee. 
Leur principal attrait reside dans leur construction de plain-pie 
recherchee par les personnes agees Oll a mobilite reduite. Les 
« Camus Hauts » sont rejetes pour une absence de contact avec le 

Abb. 53: La/Jaing, Bergarbeitersiedlung „Cite des Hauts Pres" / Fig. 53: La/,, 
laing, Cite des Hauts Pres 
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bereich der Wohnung integriert. Diese Aufteilung erweist sich 
heute allerdings als durchaus ungeeignet. 
}hre Hauptattraktivität besteht in der ebenerdigen Bauweise, die 
von Senioren und Behinderten nachgefragt wird. Die 11Camus 
t-Iauts" besitzen keine unmittelbare Verbindung mit dem Garten, 
die innere Aufteilung ist schlecht und weist eine sehr starke Ähn
lichkeit mit Gemeinschaftswohnungen auf. 
_Anfänglich nur für eine Dauer von 25 Jahren errichtet, sind diese 
Häuser noch heute im Steinkohlenrevier anzutreffen. Durch ihre 
Dimensionen (die Wohnung ist ebenerdig angelegt und besitzt 
ein Pultdach), ihre Farben (vorherrschend grau), ihre Materi
alien (Beton mit Splitbeimischung, Asbestzement und Glasfaser) 
bieten sie ein Erscheinungsbild, das mit den traditionellen Bau
weisen in Ziegel kontrastiert. Die Frage nach der Notwendigkeit 
ihres Erhalts und nach ihrem Wert als Teil des architektonischen 
Erbes stellt sich in besonderer Form. Im Gegensatz zu dem üb
rigen bergbaulichen Inventar, das allmählich als bergmännisches 
Erbe anerkannt wird, leiden die „Camus" unter ihrem Image als 
.,Fertigbau". Heute existieren nur noch wenige dieser avantgar
distischen Zeugen von Arbeiterwohnstätten im Steinkohlenre
vier Nord-Pas de Calais. 
Der architektonische und städtebauliche Wert der 11Camus" wird 
sich letztlich in der Akzeptanz und Übernahme ihrer modernisti
schen Ästhetik zeigen. Neben den notwendigen, dem fehlenden 
Komfort geschuldeten Modernisierungen gelingt eine In-Wert
Setzung dieser Arbeiterwohnungen nur durch die Veränderung 
ihres Images, das aus jenen Elementen gezogen werden kann, die 
die 11Camus" vom übrigen Bestand im Bergarbeitersiedlungsbau 
unterscheiden, d. h. aus der ebenerdigen Anordnung, den einfa
chen Architekturformen, dem Baukastenprinzip, dem Beton als 
Baumaterial und der Helligkeit im Inneren. 

Zwei Musterbeispiele für moderne Siedlungen: 
Die Bergarbeitersiedlung Bois Duriez in Lallaing 

Eine Bergbaugemeinde 
Die Gemeinde Lallaing hat sich aus einem ehemaligen bäuer
lichen Marktflecken entwickelt und besteht heute aus insgesamt 
sieben Bergarbeitersiedlungen, die zwischen 1908 und 1962 zu
nächst durch die Compagnie des Mines d'Aniche, danach durch 
die Graupe Minier in Douai errichtet worden sind. 

Terrtl de Grmü~Jüd 

,9-FJlt du Bois 11.irie.z 

Der Anschnitt 61, 2009, H. 1-2 

Ahb. 54: Lallaing, 
Grundriss der Bergar
beitersiedlung .,Cite 
du Bois Duriez" I Flg. 
54: Lallaing, Plan de 
Ja Cite du Bois Du
riez 

jardin, une organisation interieure mal repartie et une trop forte 
ressemblance avec l'habitat collectif. 
Construits au depart pour une duree de vie limitee a 25 ans, 
ces logements ponctuent encore aujourd'hui l'ensemble du Bas
sin Minier. Par leur volumetrie (un logement de p lain-pied avec 
une toiture en appentis), leurs couleurs (predominance du gris), 
leurs materiaux (beton gravillonne, fibrociment, fibre de verre), 
ils ont une image qui contraste avec les constructions traditi
onnelles en brique. La question de leur preservation et de leur 
mise en valeur en tant que patrimoine architectural se pose de 
maniere particuliere. Contrairement au reste du parc minier qui 
acquiert progressivement une reconnaissance patrimoniale, les 
« Camus » souffrent encore de leur image de« prefa ». Ils n'en 
restent pas moins les temoins de l'avant-gardisme clont a fait 
preuve le Bassin minier Nord - Pas de Calais en terme d'habitat 
ouvrier. 
La mise en valeur architecturale et urbaine des « Camus » pourra 
se faire en acceptant et en assumant leur esthetique moderniste. 
Outre les ameliorations necessaires liees au confort, cette mise en 
valeur passe par une transformation d'image qui sache tirer parti 
des elements qui distinguent les « Camus » du reste du parc mi
nier (logement de plain-pied, simplicite des formes, modularite, 
texture originale du beton, luminosite). 

Exemple de cite moderne : 
La Cite du Bois Duriez a Lallaing 

Une commune miniere 
La commune de Lallaing qui s' est developpee a partir d'un ancien 
bourg rural, comporte aujourd'hui sept cites minieres construites 
entre 1908 et 1962 par la Compagnie des Mines d' Aniche, puis 
par le Groupe Minier de Douai. 
La Cite pavillonnaire du Nouveau Monde (1908) et la Cite-jar
din du Moucheron (1925-30) dont seules quelques maisons sub
sistent, temoignent de l'epoque de croissance de l'industrie mi
niere. L'ensemble des autres cites sont construites apres 1945. 
Elles sont composees essentiellement de Camus et de Type 230. 
Construites en plein champ, ces cites minieres ont cree un conti
nuum urbain entre Lallaing et Montigny-en-Ostrevent. Elles ac
cueillaient indifferemment les ouvriers des fosses situees de part 
et d'autre de ces communes. 

Abb. 55: Grnndrisse, Schnitt unä Ansichten eines Wohnhauses .,Maison Ca
mus" / Fig. 55: Plan d'une Maisan Camus 
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Abb. 56: Lallaing. Bergarbeitersiedlung „Cite du Bois Duriez" I Fig. 56: Lallaing, Cite du Bois Duriez 

Die aus Einfamilienhäusern bestehende Bergarbeitersiedlung 
,,Nouveau Monde" (,,Neue Welt") und die Gartenstadt „Mouche
ron" (aus den Jahren 1925 bis 1930), von denen jeweils nur ei
nige Häuser stehen geblieben sind, belegen die Zeit der Wachs
tumsjahre der Bergbauindustrie. Alle anderen Siedlungen sind 
erst nach 1945 gebaut worden und bestehen im Wesentlichen 
aus „Camus"-Häusern vom Typus 230. Auf dem flachen Land 
erbaut, bilden diese Bergarbeitersiedlungen ein städtebauliches 
Kontinuum zwischen Lallaing und Montigny-en-Ostrevent. Sie 
haben sowohl Bergleute der Sehachtanlagen in der Nähe als auch 
andere Bewohner aus den Gemeinden aufgenommen. 
Die sozialen Unterschiede und die den Zechenstilllegungen fol
gende demographische Rezession, die mangelhafte Anpassungs
fähigkeit einiger Wohnungen an die Bedürfnisse der neuen Mie
ter, die nicht mehr aus dem Bergbau kamen, haben den heutigen 
Eigentümer (Soginorpa) dazu bewogen, mit dem Abbruch dieser 
Wohnungsbauten im Bereich von Lallaing zu beginnen. Seit den 
1990er-Jahren wurden die Siedlung Hauts-Pres und der größte 
Teil der Siedlung Agneaux, die beide zum größten Teil aus Woh
nungen vom Typus „Camus Haut" bestanden, zerstört. Die oben 
erwähnte Gartenstadt Moucheron ist fast vollständig verschwun-

Les difficultes sociales et la recession demographique qui ont sui
vi la fermeture des fosses, l'inadaptation de certains logements 
a la demande des nouveaux locataires non mineurs, ont incite le 
proprietaire (Soginorpa) a se lancer dans une campagne de de
molition dans le secteur de Lallaing. Des les annees 90, la Cite 
des Hauts-Pres et la majeure partie de la Cite des Agneaux, tou
tes deux composees en grande partie de logements de type camus 
hauts ont ete demolies. Par ailleurs, la Cite-jardin du Moucheron 
a presque entierement disparu pour permettre la construction de 
la « rocade miniere » (A21). 

La Cite du Bois Duriez 
La Cite du Bois Duriez, quant a elle, fait l'objet d'un projet de re
nouvellement urbain. Elle est enclavee, entouree de patures et de 
fosses restreignant tout contact avec le reste de la commune. Seul 

l' axe central est-ouest les relient. 
Tournee sur elle-meme, cette cite moderne a une morpholo
gie assez particuliere : de l' exterieur de la cite, on ne pen;oit que 
l'arriere des maisons, les cabanons construits par les habitants et 
la profusion d' antennes de television et de cheminees qui cou-

Abb. 57-58: Lallaing. Bergarbeitersiedlung „Cite du Bois Duriez" / Fig. 57-58: Lallaing, Cite du Bois Duriez 

den, um den Bau der „rocade miniere" (der „bergmännischen 
Umgehungsstraße" = A 21) durchführen zu können. 

Die Bergarbeitersiedlung Bois Duriez 
Die Bergarbeitersiedlung Bois Duriez ist Gegenstand einer städ
tebaulichen Erneuerungsmaßnahme. Sie ist eingebunden und 
umgeben von Weiden und Gräben, die jeden Kontakt zur Ge
meinde unterbanden - mit Ausnahme der zentralen Ost-West
.Achse, die Siedlung und Stadt miteinander verbindet. 
Für sich genommen, besitzt diese Siedlung ein recht einzigartiges 
j\ussehen: Von außen betrachtet, sieht man nur auf die Rücksei
te der Häuser, auf die Schuppen, die für die Bewohner gebaut 
worden sind, und bemerkt eine Überfülle an Fernsehantennen 
und Schornsteinen, die die Architektur der Flachdächer krönen. 
Diese Elemente vermitteln das Gefühl einer vollkommen intro
vertierten Bergarbeitersiedlung. Die Trennung von der unmit
telbaren Umgebung wurde noch akzentuiert durch den Bau der 
„bergmännischen Umgehungsstraße" (A 21), die den Süden der 
Siedlung streift und sie, ähnlich einer brutalen Grenze, vom üb
rigen Teil der Ansiedlung abschottet. 
Die Neuslrukturierungsmaßnahmen der Siedlung haben inzwi
schen eingesetzt; sie sind Teil eines Stadterneuerungsprogramms, 
das im Jahre 2011 beendet sein soll. Die Maßnahmen beinhalten: 
• die Wiederbesiedlung durch eine Verbesserung der Wohnat

traktivität. Sie soll durch die Beseitigung der „Insel-Situation" 
mit einem funktionellen Zugang und Dienstleistungen in der 
Nähe, einer Aufwertung der bestehenden Bausubstanz und ei
ner Diversifikation des Wohnangebots durch die Errichtung 
neuer Wohnhäuser mit anderer Gestalt geschaffen werden 

• einen erhöhten Aufwand für das ehemalige Zentrum gegen
über der Bergarbeitersiedlung. Die städtebauliche Nutzung 
der Industriebrachen und der zurückgelassenen Flächen soll 
durch neue oder verstärkte Strukturmaßnahmen am Beispiel 
der Gemeinde in Angriff genommen werden 

• die Schaffung starker Achsen und Verbindungen, die Anlage 
von Zugangsstraßen sowie die Strukturierung und Aufwer
tung des bestehenden Wegenetzes innerhalb der Siedlung. 

Innerhalb der Siedlung ist eine alternative Nutzung und Verwen
dung des Regenwassers in Arbeit. Die schweren, gegenwärtig be
lJflanzten Marschböden profitieren von einer besseren Nutzung 
der Wasserressourcen; diese Maßnahmen sind Teil der Verbesse
rung der städtischen Räume. 

Die Bergmannssiedlungen als Objekte der 
Öffentlichkeitsarbeit der Bergwerksunternehmen 

Der architektonische Reichtum der Bergarbeiterwohnung 
Die Bergarbeiterwohnungen sind zunächst von Technikern und 
erst später von Architekten entworfen worden. Sie entwickelten 
sich schnell zu Werkzeugen der Öffentlichkeitsarbeit, der Reprä
fentation und der Werbung für die einzelnen Bergwerksunter-
1 hmen, die sich einen intensiven Konkurrenzkampf auf einem 

grenzten Territorium lieferten. Der Wettbewerb erklärt zum 
eil die architektonische Vielfalt der Wohnungen und den Wil

len zu innovativen Lösungen, aus denen die Bergarbeiterwoh-
gen Nutzen zogen. Jedes Unternehmen sah sich veranlasst, 

em betreffenden Gebiet seinen eigenen Stempel aufzudrücken 

~r Anschnitt 61, 2009, H. 1-2 

ronnent l'architecture de toits plats, donnant le sentiment d'une 
cite totalement introvertie. Cette coupure avec l'environnement 
immediat a ete accentuee par la construction de la « rocade mi
niere» (A21), qui longe le sud de la cite et agit comme une fron
tiere brutale qui la separe du reste de l'urbanisation. 
Les travaux de restructuration de la cite ont commence; ils 
s'inscrivent dans une operation de renouvellement urbain qui 
doit s'achever en 2011. 

Cette operation prevoit : 
• le repeuplement de la cite en renfon;:ant l' attractivite residen

tielle : desenclavement fonctionnel (acces et services de proxi
mite), valorisation du bati existant et diversification de l'offre 
d'habitat par la creation de nouvelles typologies. 

• le deploiement du centre ancien vers la cite : urbanisation de 
friches et de delaisses, ajout ou confortement d' equipements 
structurants a l' echelle de la commune. 

• la creation d'axes forts, de liaisons, l'ouverture de voies 
d' acces, la structuration et la valorisation des cheminements a 
l'interieur de la cite. 

Au sein de la cite, est mise en ceuvre une gestion alternative des 
eaux de pluie. Les noues plantees qui sont en cours de realisa
tion, participent a une meilleure gestion des ressources en eau, 
elles accompagnent la mise en valeur des espaces urbains. 

Les Cites Minieres: Outils de Communication des 
Compagnies 

Richesse architecturale de J'habitat minier 
L'habitat minier a d' abord ete corn;:u par les ingenieurs des com
pagnies puis par des architectes. Les cites minieres deviennent ra
pidement un veritable outil de developpement, de representation 
et de publicite pour les compagnies minieres qui se livraient une 
concurrence intense sur ce territoire lirnite. Cet esprit de compe
tition explique en partie la richesse architecturale des habitations 
et le souci d'innovation dont a beneficie l'habitat minier. Chaque 
compagnie est poussee par sa determination a laisser sa marque 
sur le territoire et a y attacher une main d' ceuvre precieuse, par
fois tres mobile. Et ce, dans un souci permanent d'ameliorer les 
conditions d'habitat. La diversite de l'habitat minier s'explique 
egalement par une construction qui s'est etalee dans le temps et 
dans l'espace. En effet, l'architecture des cites s'est diversifiee au 
fil de son histoire en profitant des evolutions sociales et cultu
relles de la societe miniere. 
La conception de cet habitat s' est nourrie des reflexions et des de
bats de l' epoque sur le logement ouvrier. Celles-ci ont commen
ce avec l'amelioration des conditions d'hygiene, puis du cadre 
de vie. Les typologies des cites en sont directement issues. Plu
sieurs Expositions Universelles dont celle de 1867 a Paris ont ab
orde ces themes. 
Le decoupage du Bassin minier entre differentes compagnies 
independantes et concurrentes a ainsi contribue a diversifier 
les formes urbaines et architecturales des cites minieres, et ce, 
jusqu'a la Nationalisation en 1946. En effet, afin d'affirmer leur 
identite, chacune des compagnies a developpe son propre style 
architectural. Elles ont ainsi, contribue a offrir au territoire une 
grande variete de types architecturaux. Aujourd'hui, alors meme 
que les compagnies ont disparu, les differentes identites qu' elles 
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Abb. 59: Grenay, Bergarbeitersiedlung „Clte 40" I Fig. 59: Grenay, Cite 40 

.... 

Abb. 60: Evin-Malmaison, Bergarbeitersiedlung „Cile Cornuaull" / Fig. 60: 
Evin-Malmaison, Cite Cornuault 

und dort eine eigene Belegschaft an sich zu binden, die einerseits 
unverzichtbar, andererseits aber auch sehr mobil war. Deshalb 
trachtete man nach einer permanenten Verbesserung der Wohn
verhältnisse. Die Unterschiede in der Konstruktion und Gestalt 
der Bergarbeiterwohnungen erklären sich zum einen durch die 
unterschiedlichen Zeiträume sowie zum anderen durch die wei
te Ausdehnung des Steinkohlenreviers. Natürlich unterscheidet 
sich die Architektur der Siedlungen im Verlauf der Geschichte; 
sie hat dabei aus den sozialen _und kulturellen Entwicklungen 
der Bergbaugesellschaften Nutzen gezogen. 
Die Konzeption der Wohnungen speiste sich aus Ideen und 
Debatten der Zeitläufe zu den Bergarbeiterwohnungen. Die
se setzten ein mit Fragen zur Verbesserung der Hygienebedin
gungen, gefolgt von Fragen zu den Lebensbedingungen. Die 
einzelnen Typen der Bergarbeitersiedlungen leiteten sich unmit
telbar daraus ab. Mehrere Weltausstellungen - u. a. die des Jah
res 1867 in Paris - haben sich dieses Themas angenommen. 
Die Unterteilung des Steinkohlenreviers in einzelne, voneinander 
unabhängige und miteinander konkurrierende Unternehmen hat 
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Abb. 61: Fouquieres-Jes-Lens, Bergarbeitersiedlung „Cite du Mau/in " I Fig. 
61: Fouquieres-Jes-Lens, Cite du Moulin 

Abb. 62: Wingles. Bergarbeitersiedlung „Cite des Sports" / Fig. 62: Wingltf4 
Cite des Sports 

Abb. 63: Pecquencourt. Bergar/Jeitersierllung „Cite Barmis'· / Fig. 63: Pec
quencourt, Cite Barrois 

Der Anschnitt 61, 2009, H. 1-2 

ebenso wesentlich dazu beigetragen, die städtebaulichen und ar
dti tunis h~n. Formen der Bergarbeitersiedlungen bis zur Ver-
taatlichung des Jahres 1946 zu diversifizieren. In der Tat hat je

des Unternehmen zur Bestätigung seiner Identität einen eigenen 
,\ rchi t •lturstil entwickelt, woraus im Revier eine große Anzahl an 
,\r· ite"'turt pen resultierte. Heute, in einer Zeit, in der die Unter
nehmen verschwunden sind, tragen die unterschiedlichen Identi
täten der Wohnungen dazu bei, städtebauliche Ensembles sowie 

engehörige und identifizierbare Landschaftsbereiche zu 
erkennen und zu unterscheiden. Durch diese unterschiedlichen 

tc itekturstile, Baumaterialien und Verzierungsweisen haben 
die rgwerksunternehmen eine reiche, vielfältige Identität in der 
1!6idtebaulichen Landschaft des Steinkohlenreviers geschaffen. 

Die Architekturstile 

Der ~rationalistische" Stil 
Die Fassade drückt die Struktur des Gebäudes und den Bau
prozess aus: Dies erfolgt durch die Verwendung des Backsteins 
(mit unterschiedlichen Abmessungen und Profilen), die Eintei
lung in Joche und Geschosse, die Verwendung von Ketten und 
Ankern zur Stabilisierung sowie die Ausbildung von Sockeln, 
Gesimsen usw. Dieser Stil ist der gebräuchlichste und auch der 

4bh. 64: Auchel, Bergarbeitersiedlung „Cite 3" I Fig. 64: Auchel, Cite 3 

~_b/J. Marles-les-Mines und Calonne-Ricouart, Bergarbeitersiedlung„ CJ
te rlu Rand Point" I Fig. 65: Marles-les-Mines et Calonne-Ricouart, Cite du 
Ronrl Point 
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Abb. 66: Pecquencourt, Bergarbeitersiedlung „Cite Sainte-Marie"/ Fig. 66: 
Pecquencourt, Cite Sainte-Marie 

avaient cherche a affirmer a travers l'habitat, ont contribue a 
creer des ensembles urbains, des morceaux de paysage coherents 
et identifiables. En se differenciant par les styles architecturaux 
empruntes ou par les materiaux et techniques de decors utilises, 
les compagnies minieres ont construit l'identite plurielle du pay
sage urbain du Bassin minier. 

Les styles architecturaux 

Rationnalisme 
La fai;ade exprime la structure de l'edifice et le procede de 
construction: mise en ceuvre de la brique (dimensionnement et 
modenatures), decoupage en travees/niveaux, chamages et an
crages, soubassement, corniche, etc. Ce style est le plus courant 
et le moins couteux. On le retrouve dans toutes les concessions, 
dans toutes les typologies de cites et a toutes les epoques. Pro
ehe des constructions traditionnelles en briques du Nord - Pas 
de Calais, l'architecture de l'habitat minier emploie naturelle
ment leurs caracteristiques et leurs acquis. Toutefois on releve 

Abb. 67: Sal/aumines, BergarbeUersiedlung „Cite 5-12" / Fig. 67: Sal
laumines, Cite 5-12 
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Abb. 68: G11esnai11, Bergarbeitersiedlung „Cite de Ja Balance" / Fig. 68: Gues
nain, Gite de Ja Balance 

-1 
Abb. 69: Evin-Ma/maison, Bergarbeitersiedlung „Cite Curn11a11/t" / Pig. 69: 
E 11in-Malmaison, Cite Gornuault 

Abb. 70: Marzingarbe, Bergarbeite.rsiedl11ng .. Cite 7" / Fig. 70: Marzingar
be, Cite 7 

preiswerteste. Man trifft ihn in den Gerechtsamen aller Berg
werksunternehmen an, in allen Siedlungstypen, und er wurde zu 
allen Zeiten verwendet. Den traditionellen Backstein-Bauweisen 
im Nord-Pas de Calais ähnlich, übernimmt die Architektur der 
Bergarbeiterwohnungen natürlich deren Charakteristika und de
ren reichen Erfahrungsschatz. Überall tauchen aber auch eigene 
Formen der Bergarbeiterwohnung auf (z. B. die lang gestreckten 
"D-Züge", die Verwendung von Stabilisierungselementen, be
sondere Ziermotive usw.). 

t 12 

. 

Abb. 71: Raismes, Bergarbeitersiedlung ,.Cite du Pinson" J Fig. 71: /.fll;,,u11 ,· 
Cite d11 Pinson 

Abb. 72: Hf'11io-Bea11munt, Bergarbeitersiedlung „Cite Darcy" / Fig. 72: He
nio-Beaumont, Cite Darcy 

A/Jb. 73: Dourges, Bergarbeitersied/11og „Clte Bruno" / Fig. 73: Dom'geS, Cl· 
te Bruno 

l'apparition de formes propres de l'habitat minier (barreaux de 
corons, chainage, motifs particuliers, etc.). 

Pittoresque 
Le pittoresque est ne de la volonte de rompre avec la rigidite des 
constructions. Pour cela, il s'inspire des formes regionalistes de
passant les frontieres du Bassin minier (volumetries, decors, de
tails architecturaux) pour trouver un style d'architecture rriol · 
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oer „malerische" Stil 
Das 

11
Malerische" hat sich aus dem Willen entwickelt, mit der ri

• i eri Steifigkeit der Konstruktion zu brechen. Diese Entwick-
" Jung wurde durch den in unterschiedlichen Regionen gebräuch-
i hell Formenschatz angeregt, überschritt die Grenzen des 
t inkohlenreviers und betraf z. B. die Bauvolumina, die Deko-

,atjon und die architektonischen Details. So entstand ein ange
nehm wirksamer, breiter gefächerter Architekturstil, der die Un-

chiedlichkeit der Bergarbeiterwohnungen erahnen lässt und 
dabei die Wünsche der Bewohner berücksichtigt. 
Die 11malerischen" Häuser stehen in den Gartenstädten sowie 
in einigen Siedlungen mit Einfamilienhäusern, die mehrheitlich 
in der Zwischenkriegszeit, als die Konkurrenz unter den Berg-

rksuntemehmen am größten war, erbaut worden sind. Die 
alerische" Architektur ist das Werk von Architekten und nicht 

LI\ · r von Ingenieuren. Sie ist anfangs vom Jugendstil und vom 
Art Deco inspiriert, wie dies einige Details der ersten Gartenstäd
te belegen. Schließlich endete der 11malerische" Stil in einer Un
Fnge von komplexen und unterschiedlichen Formen. 
Die Haustypen blieben jedoch noch immer recht einfach und ih
rer Funktion als Arbeiterwohnung angepasst. Die sich wiederho
len l!n Architekturelemente einer Bergarbeiterwohnung diesen 
1 u~ sind: 
• gemalte Motive, die den Modulen der Backsteinarchitektur an

gepasst sind (z.B. laufende Bänder, Umrahmungen der Fens
ter, Friese, Fachwerk usw.) 

• Backstein-Profile in verschiedenen Farben bzw. in Natur-Back
stein (in roter oder grauer Farbe oder aber blau bzw. orangerot 
glasierte Ziegel zum Schmuck von Friesen, Fachwerk oder von 
Einzelmotiven) 

• neue Materialien unter Verwendung von Beton (z. B. Mauern 
aus Hohlblockbetonsteinen, Mauern aus Zement-Formback
stein mit Motiven in Flachrelief, Holz imitierendes Betonfach
werk, Giebelgesimse usw.) 

• 30 cm bis 50 cm vorkragende Dächer (grundsätzlich bei allen 
Häusern) sowie 

• Baukuben mit prunkvollen Dächern, betonten Eingangs
portalen und sehr abwechselungsreichen Wohnungsgrundris
sen. 

Diese 11malerische" Architektur und die Bemühungen zur Gestal
tung der öffentlichen Räume innerhalb der Bergarbeitersiedlung 
(;mit ihren gewundenen Wegen, Anpflanzungen, Hecken usw.) 
IL b ·n ein sehr viel reicheres städtebauliches Umfeld, als dies bis
lang bekannt gewesen war, geschaffen. 

Der „moderne" Stil 
Die, • Gestaltungsform setzt die modernen Theorien der 1960er
bis 1970er-Jahre in Frankreich um und orientiert sich an den mo
lernen Bauweisen im nationalen Maßstab. Dennoch bestehen 
fnige für die Bergarbeitersiedlungen im Revier Nord-Pas de Ca
lais spezifische Elemente, z. B. das Festhalten am Baumaterial 
des Ziegelsteins und spezifische Konstruktionsverfahren wie die 
so genannten Camus (,,Haut" und 11Bas11

). 

Per "moderne" Stil ist überall im Steinkohlenrevier anzutreffen, 
~och ist er weniger präsent im Gebiet von Bethune-Bruay, in 
1 lem die Rezession früher als im übrigen Revier einsetzte und die 

otwendigkeit von massiven Wohnungsbauten nach 1946 nicht 
Jegeben war. 
Die radikale Formveränderung markiert die Rückkehr des in
f ustrialisierten Wohnungsbaus zu jener Bauweise, die charak-
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ns rigide et plus diversifiee, qui prefigure la differenciation de 
l'habitat minieret qui favorise l'appropriation des habitants. 
Les maisons pittoresques sont construites dans les cites jardins 
et certaines cites pavillonnaires essentiellement dans l'entre-deux 
guerres, epoque ou la concurrence entre les compagnies est la 
plus forte. Cette architecture pittoresque est l'~uvre d'architectes 
et non plus d'ingenieurs. Elle s'inspire probablement au debut, 
des realisations Art Deco et Art Nouveau, comme en temoignent 
quelques details des premieres cites-jardins. Au final, le style pit
toresque abouti a une profusion de formes complexes et variees. 
Les types de maisons construites restent cependant assez simples 
et adaptes a leur fonction de logement ouvrier. 
Les elements recurrents de cette architecture releves dans 
l'habitat minier sont : 
• les motifs peints utilisant le module de la brique (bandeau fi
lant, encadrement de baie, frise, colombages, etc.), 
• les modenatures de briques utilisant plusieurs couleurs/nature 

de brique (terre cuite rouge/grise, briques vernissees de cou
leurs vives (bleu, orange), etc.) pour produire des frises, colom
bages ou des motifs isoles, 

• des materiaux nouveaux derives du beton (mur en parpaings 
de beton, mur de brique cimente avec incrustation de motifs en 
bas relief imitant des colombage en bois, des corniches, etc.), 

• des debords de toiture de 30 a 50 cm generalises sur tout le 
pourtour de la maison, 

• des volumetries de toitures cossues, des porches d' entree, des 
plans de logements plus varies. 

Cette architecture pittoresque et les efforts apportes sur le traite
ment des espaces publics (trace des voies sinueux, plantations, 
clötures vegetales ... ) cree des ambiances urbaines plus riches. 

Moderne 
Ce style traduit la prise en compte des theories modernes genera
lisee en France dans les annees 1960-70. II est celui des construc
tions modernes edifiees a l'epoque a l'echelle nationale. Ce
pendant des elements sont specifiques aux cites minieres du 
Nord-Pas de Calais (permanence des constructions en brique et 
procedes constructifs dit « Camus » Haut et Bas). 
On le retrouve a l'identique partout dans le Bassin minier de la re
gion. Cependant, ce style est moins present dans le Bethunois-Bru-

Abb. 74: Sal/aumines und Mericourt, Bergarbeitersiedlung „Residence 
d'Artois" I Fig. 74: Sallawnines et Mericourt, Resideoce d'Artois 



Abb. 75: Auherohicourt, Bergarbeitersiedlung. Cite du Gmnd Pre" Fig. 75: 
Auberchicourt, Cite du Grand Pre 

terisiert war durch die Anlage der großen „D-Züge". Die Archi
tektur ist vollkommen funktionell, die formalen Variationen sind 
auf ein Minimum reduziert und ergeben sich aus dem Konstruk
tionsprozess. Die vorgefertigten Betonplatten für die „Camus"
Wohneinheiten und die Fenstenun,ahrnungen in Beton für die 
Wohnungen in Ziegelstein ließen keine Formenvielfalt zu. 

Die Gestaltung der Fassaden 

Der Giebel 
Der Giebel manifestiert eine wichtige Entwicklung im Woh
nungsbau, die auf gestalterische Gründe zurückzuführen ist. Er 
spiegelt die innere Einteilung, die Lage des Hauses auf der Par
zelle und besonders den allmählichen Übergang von der Bergar
beitersiedlung zur Gartenstadt wider. 
Bei der Mehrzahl der Bergmannssiedlungen ist der Giebel eine 
blinde Ziegelmauer. Die rationalistische Komposition der durch 
Zierbänder, Joche und Durchbrüche rhythmisierten Fassade 
kehrt im Giebel wieder. Nach und nach erlaubte es der Abstand 
zwischen den Häusern, dass der Giebel mit (Fenster-)Öffnungen 
versehen wurde. Zudem bereicherte man ihn mit Zierformen, 
wodurch er einen Fassaden-Charakter erhielt. Im Fall der in Vie
rergruppen angelegten Häuser lag der Giebel parallel zur Haupt-

Abb. 76: Sin-/e-Noble. BergarbeJtersiedlnng „Cite df1 Nlve-.aa" I Fig. 76: Sin
Je-Noble, Cite du Niveau 

aysis ou la recession plus precoce que dans le reste du bassin, n'a 
pas necessite la construction massive de logernents ap:res 1946. 
Ce changement radical de formes rnarque le retour de 
l'industrialisation de la construction qui avait caracterise la con
ception des grands barreaux de corons. L'architecture est fonc
tionnelle. Les variations formelles sont reduites au minirnurn et 
decoulent du procede constructif : la prefabrication en panneaux 
de beton pour les logements Camus et les encadrements de baies 
en beton pour les logements en briques. 

Composition de fa<;ades 

Le mur pignon 
Le mur pignon connait une evolution importante qui temoigne 
des preoccupations de composition de fac;ade, des evolutions de 1a 
distribution interieure, du positionnement de la maison sur 1a par
celle et surtout du passage progressif du coron a 1a cite jard.in. 
Dans la plupart des corons, le pignon est un mur aveugle en 
brique. La composition rationaliste de la fac;ade rythrnee par des 
bandeaux, travees et percements se retoume sur le pignon. 
Peu a peu, l'espacement entre les rnaisons perrnet au pignon 
d' avoir des ouvertures, il s' enrichit progressivement de decora
tions et devient une fac;ade a part entiere. 

Abb. 77: Noyelles-sous-Lens und Abb. 78: Anzin und Va lenciennes, Bergarbei- Abb. 79: Conde-sur-Escaut, Bergarbeitersiedlung „Cite . 1 l'lII 
Sallaumines, Bergarbeitersiedlung tersiedlung „Coron des 120" / Fig. 78: Anzin Fig. 79: Conde-sur-Escaut, Cite St.-Pierre 
„ Cite d'Anchin" / FJg. 77: Noyel/es- et Valenciennes, Coron des 120 
sous-Lens et Sal/aumlnes, Clte 
d'Anchin 

-·---

Ab!J. 80: Absco11 und Somain, Bergar/Jeitel'siedl11ng „CM r/11 Cllauffm1r" Fig. 80: Abscon et Somain, Cite du Chauffour 

fassade. Dadurch entstand im Gegensatz zu den „D-Zügen" der 
ersten Bergmannssiedlungen ein Komplex in Gestalt eines „U". 

Die Umfassungsmauer 
Bei einigen Bergarbeiterwohnungen (etwa den „corons") und 
der Mehrzahl der aus Einzelhäusern bestehenden Bergarbeiter
siedlungen besaß jedes Haus einen umschlossenen Hof mit ver
schiedenen Nebengebäuden. Mit dem Auftreten der Gärten wur
den die Umzäunungen von Nutzpflanzen oder Ziersträuchern 
ersetzt. Vorgefertigte Betonzäune mit einem für jede Siedlung ei
genen Motiv gab es ebenfalls. 

Abb. 81: Bruay-Ja-Buissitre, Bergarbeitersiedlung „Cite des .Musiciens" / Fig. 
81: Bruay-Ja-Buissitre, Cite des Musiciens 

Die Nebengebäude 
Diese „technischen Örtlichkeiten" bestanden je nach Siedlung 
aus der Waschküche, einer Werkstatt, der Toilette sowie aus ei
nem Kaninchen- und/ oder Hühnerstall. Die Gebäude waren 
ohne großen Aufwand errichtet und sind heute oft zerstört oder 
schon früher ersetzt worden. Mit Entstehung der Gartenstädte 
sind diese Nebengebäude oft in die Häuser integriert worden, 
Wodurch sie die Anzahl der Zimmer (z. B. die Küche und die 
Waschküche) vergrößerten. 
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Dans le cas de logements regroupes par 4, le pignon peut se re
toumer parallelement a la fa~ade principale en creant une volu
metrie en « U » qui s'oppose aux « barreau » des premiers co
rons. 

Abb. 82: ums und Eleu-dit-leauwette. Bergarbelters1edlung „Clte 4" J Fig. 
82: Lens et Eleu-dit-Leauwette, Cit/J 4 

Le mur de clöture 
Dans certains corons et la plupart des cites pavillonnaires, cha
que maison possedait sa cour fermee avec les diverses depen
dances. Avec l'apparition du jardin d'agrement, la clöture de
vient vegetale Oll decorative. Barrieres prefabriquees en beton 
avec un motif propre a chaque cite. 

Les dependances 
Ce « local technique » rec;oit selon les cites: buanderie, atelier, wc, 
clapiers, poulaillers. Les edifices sont somrnaires et ont souvent 
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Abb. 8-1: D0t1rgt'S, tJt,rgarbeiterstedfung „GJte Bmno" I Fig. 84: Dourges, 
cue Bruno 

Das Eingangsportal 
Mit dem Übergang von der aus Einzelhäusern bestehenden Berg
arbeitersiedlung zur Gartenstadt öffnete sich das Haus nach au
ßen. Die zunächst meist blinde, hölzerne Eingangstür wich einer 
verglasten Tür mit Blick auf einen Vorbau. Dieses neue Element 
schützte gegen schlechtes Wetter und markierte besonders deut
lich die Entwicklung einer Beziehung zwischen dem Innen- und 
Außenraum. Bei manchen Gebäuden stellt dieser Vorbau die Ver
längerung zum „Vorgarten" dar; er verleiht dem Haus dadurch 
eine gewisse Individualität und dokumentiert die Aneignung 
des Gebäudes durch den Bewohner. 

Der bergmännische Paternalismus bei der Gestaltung der Berg
arbeitersiedlungen 
Der Gedanke, individuelle Arbeiterwohnungen zu errichten, ist 
Teil der patemalistischen Politik der Bergwerksunternehmen; er 
drückt besonders den Willen aus, jeden Augenblick im Leben der 
Bergleute und ihrer Familien sowohl betreuen als auch kontrol
lieren zu können. 

Die Bedeutung des Gartens bei einem Bergarbeiterhaus 
Der Gemüsegarten stellte für die Bergleute eine ungemein wich
tige Lebenserleichterung dar, bedeutete er doch eine Versor
gung mit Naturalien, ein Mehr an Lebensmitteln und eine Be
schäftigung in der Freizeit. Zunächst waren die Arbeitergärten 
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Abb. 85: Libercourr, Bergarbeitersiedlung „Citt de Ja Falsanderie" 
Libercoun, Cite de Ja Faisanderle 

ete demolis Oll remplaces. A partir de la cite-jardin, ces depen
dances sont integrees au logement et donnent naissance a des 
pieces supplementaires (cuisine, buanderie). 

Le porche d'entree 
En passant de la cite pavillonnaire a la cite jardin, la maison 
s'ouvre plus volontiers sur l'exterieur. La porte d'entree en bois, 
souvent aveugle laisse place a une porte vitree qui donne parfois 
sur un porche. Ce nouvel element qui perrnet de s'abriter des in
temperies, marque surtout l' evolution du rapport entre l'interieur 

Abb. 86: Douai. Bergarbeitersiedlung „Cite de la Clochett.e" I Fig. 86: Dou· 
al, Cite de Ja Clocbette 

.-\b/J. 87: Ralsmes, Bergarbeitersiedlung „Cite du Pins@"/ Fig. 87: Raismes, 
Cil.c <111 />inson 

am Eingang zur Siedlung angeordnet. Schnell jedoch individu
alisierte er sich und lag in unmittelbarer Verbindung zum Haus 
(zunächst davor, später dahinter). Bis zum Jahre 1867 besaß er 
Abmessungen zwischen 50 m2 und 200 m2, um 1900 erreichte er 
eine Größe von 500 m2 und im Jahre 1910, in den ersten Garten
städten, sogar eine Größe von maximal 1300 m2• Die ersten Vor
gärten traten zusammen mit den Gartenstädten auf, wobei das 
Haus von der Straße durch ein begrüntes Beet mit dekorativen 
Büschen getrennt war. Der Gemüsegarten befand sich weiterhin 
hinter dem Haus oder an der Seite, aber er grenzte an Zierbäume 
und dekorative Zäune, Hecken oder aus Beton vorgefertigte Ab
grenzungen. 
Beim Bergarbeiterhaus war der Garten nicht hermetisch und 
auch nicht sichtbar abgeschlossen, er ist vielmehr ein Teil der 
gesamten Siedlung und ihrer Umwelt. Transparenz bietend, er
leichtert der Garten die Lesbarkeit der Siedlung und trägt dazu 
bei, aus dieser ein zusammenhängendes Ensemble werden zu 
lassen. Der Garten ist ebenso wie die Architektur der Häuser ein 
8trukturierendes und einigendes Element. Der Umfang der He
cken, ihre Höhe und das Material, aus dem sie bestehen, spielen 
nach wie vor eine fundamentale Rolle bei der Erhaltung städte
baulicher und landschaftswirksamer Qualitäten von Bergarbei
tersiedlungen. 
Wenngleich der Garten einen zusätzlichen Wert für die land
schaftswirksame Qualität der Siedlung und insbesondere für den 
Bergarbeiter darstellte, war er doch zugleich ein Kontrollinstru
rnent für die Bergwerksunternehmen, die jene Bergarbeiter, wel-
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Abb. 88: fleni11-Beaumont, Bergarbeitersiedlung „Clte. Darcy" I F1g. 88: He-
11in-Beaumont. Cit~ Darcy 

et l'exterieur de la maison. Il est dans certain cas la prolongation 
de celle-ci vers le « jardin de devant » et permet une certaine per
sonnalisation du logement, une appropriation. 

Le paternalisme minier au travers de la conception des cites 
Le choix de construire un habitat ouvrier individuel participe a 
une politique de patemalisme des cornpagnies minieres, et no
tamment a une volonte d'encadrer et de contröler chaque mo
ment de la vie du mineur et de sa farnille. 

L'importance du jardin dans l'habitat minier 
Le jardin potager est un element de confort important pour 
les mineurs. Il constitue un avantage en nature, un plus dans 
son alimentation et un lieu d'occupation pendant son temps 
libre. Il prend d'abord la forme de jardins ouvriers regroupes 
a l'entree de la cite. Rapidement, il s'individualise, en relation 
directe avec l'habitation (en fa~ade puis a l'arriere). Jusqu'en 
1867, leur surface est comprise entre 50 a 200 m2, elle atteint 
500 m2 en 1900 et 1300 m2 (record) dans les premieres cites-jar
dins vers 1910. Les premiers jardins d'agrement apparaissent 
avec les cites jardin. La maison est separee de la rue par une 
plate-bande engazonnee ponctuee d'arbustes decoratifs. Le 
jardin potager subsiste a l'arriere, ou sur le cöte, mais il cötoie 
les arbres d'agrement et les clötures decoratives, vegetales ou 
en beton prefabrique. 
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Abb. ,90: Lens, Bergarbeitersiedlung „Cite des Provinces" I Fig. 90: Lens, Ci

te des Pro11inces 

ehe die Gärten nicht ausreichend bewirtschaften, bestrafen konn
ten. Die Unternehmen sahen in den Gärten ein Mittel, um den 
Bergarbeiter zu beschäftigen und von allen gewerkschaftlichen 
Interessen fernzuhalten. Einige Unternehmen wie die Compa
gnie des Mines de Lens boten sogar Kurse in Gartenbau in den 
Knabenschulen an. Der Unterricht wurde von Lehrern unter der 
Leitung des Gärtnermeisters der Unternehmen gegeben und hat
te das Ziel, den Kindern Lust und Freude an der Gartenarbeit zu 
vermitteln, damit sie als Erwachsene ihr Wissen im eigenen Gar

ten anwenden konnten. 
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Abb. 91: Bully-Jes-Mines, Bergarbeitersiedlung „Comns d'Aix" / Fig. 91: Bu/1 
Jy-Jes-Mines, Corons d'Aix 

Dans l'habitat minier, le jardin n'est pas hermetique, il n'est Pali 
visuellement clos, il participe au paysage de la cite toute entie~ 
En offrant des transparences, le jardin facilite la lisibilite et con1 
tribue a faire de la cite un ensemble coherent. Il est un eleme 
structurant et unifiant au meme titre que l' architecture des mai1 
sons. Le gabarit des haies, leur hauteur, les essences qui les cotn1 
posent jouent et joueront un röle fondamental dans le maintienf 
ou non des qualites urbaine et paysageres des cites minieres. 
S'il apporte une valeur ajoutee a la qualite paysagere de la cite et 
un atout en nature pour le mineur, le jardin est surtout, un m01 
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Die Gemeinschaftseinrichtungen 
Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich die sozialen Maßnah
men der Unternehmen beim Bau von Häusern und Einrichtungen 
innerhalb der Siedlung und bei Dienstleistungen für die Bergar
beiter und ihre Familien nahezu erschöpft. Alles stand dem Berg
mann zur Verfügung. Die Entwicklung sozialer Institutionen 
war genauso wichtig wie der Bau von Wohnungen. Der konstan
te Wille, das alltägliche Leben der Bergleu te von der Geburt bis 
zum Tod zu kontrollieren und jede Siedlung abzuschotten, bleibt 
immer unterschwellig in der Sozialpolitik der Unternehmen zu 
erkennen. Die so genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollten 
sich vervielfachen und sich unterschiedlich entwickeln - je nach 
ihrer Funktion bei Forderungen und Gewerkschaftskonflikten, 
bei der Entwicklung des französischen Arbeitsrechts und auch 
bei der frühzeitigen Einrichtung eines besonderen Sozialhilfesys
tems für die französischen Bergleute. Diese Entwicklung wurde 
von den großen Bergwerksunternehmen bis zu den staatlichen 
Houilleres einvernehmlich vollzogen. 
Der Architektur der Gemeinschaftseinrichtungen wurde beson
dere Sorgfalt gewidmet. Die Höhe und das Bauvolumen, das An
bringen von Schmuckziegeln und Ornamentik, der Gebrauch der 
glasierten Ziegelsteine und die verwendeten Motive verleihen 
diesen Gebäuden einen sowohl monumentalen als auch impo
santen Anblick. 
Die Bergwerksunternehmen und die HBNPC haben verschie
dene Typen von Gemeinschaftseinrichtungen errichtet - ausge
hend von sozio-edukativen Einrichtungen wie Schulen, Ausbil-

Abb. 92: Wallers. Festsaal der Bergarbeitersiedluoa / Fio 92· Wallers Sa/-
Je de Fetes " .,. • , 

Abb. 93: Douai. f.:ullurze11I.rnm der Bergarbeitersiedlung „Cile de Ja C!ochette" / Fig. 93: Douai, centre Culturel de Ja Cite de la Clochette 



Ab/J. 91: Auchel, Enlbindungsheim der ßergarbeitersiecllung I Fig. 9.:/: Au
chel. Clinique matemite 

dungszentren und Hauswirtschaftsschulen. Die Unternehmen 
ließen Schulen für Jungen und Mädchen sowie Kindergärten für 
Kleinkinder ab dem vierten Lebensjahr erbauen. Diese Schulen 
stellten Privatlehrer ein, die von den Unternehmen bezahlt und 
bis zum Jahre 1945 auch beherbergt wurden. Bei einigen Unter
nehmen konnten die besten Schüler kostenlos in Spezialschulen 
wechseln, bei denen der Unterricht durch Ingenieure des Unter
nehmens gegeben wurde. Viele Jungen verließen die Schulen im 
Alter von zehn Jahren, um anschließend zunächst auf den Höfen 
und später mit 13 Jahren auf der Zeche zu arbeiten. Um das Fa
milienleben zu unterstützen, unterhielten die Unternehmen auch 
Hauswirtschaftsschulen zur Ausbildung von weiblichem Perso
nal. Nach dem Abschluss der Grundschule wurden die jungen 
Mädchen angehalten, diese Ausbildung zu machen, um sie auf 
eine zukünftige Rolle als Ehefrau vorzubereiten. Die Haushalts
zentren der Unternehmen vermittelten den Bergarbeiterfrauen 
auf diese Weise eine soziale Qualifikation. Sie lernten nähen, ko
chen, den Haushalt führen; so ergab sich eine soziale Kontrolle 
und eine religiöse Integration, die der Politik der Unternehmen 
sehr von Nutzen war. 

A.bb. ,96: Br11ay-la-Buissicre, Schule in der Re1:garbeiIersiedl11ng .. Cite du 
,\ 'ouveau Monde" J Fig. 96: Bruay-la-Buissiere. Eco/e de la Cite (fu .'Vouveau 
Mon(fe 
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A/J/J. 95: Oignics, Apotheke in (!er Bergar/JcitersiMlung I Fig. 95: Oignies, 
Pharmacie 

yen de contröle pour les compagnies minieres qui sanctionnent 
les mineurs qui ne !es entretiendraient pas suffisamment et qui 
y voient un moyen d'occuper !es mineurs et de !es eloigner de 
toutes velleites syndicales ... Certaines compagnies, comme la 
Compagnie des Mines de Lens, vont meme jusqu'a dispenser des 
cours d'horticulture dans !es ecoles de gan;ons. Les ler;ons sont 
donnees par les instituteurs, sous la direction du Chef des jardins 
et plantations de la compagnie, et ont pour objectif de donner 
aux enfants le gout du jardinage afin qu'ils appliquent, a l'age 
adulte, ces ler;ons a leur propre jardin. 

Les equipements collectifs 
Des la fin du XIXe siecle, l'action sociale des compagnies 
s' est pleinement affirmee dans la construction d' edifices et 
d'equipements au sein des cites, afin « d'offrir » aux mineurs et 
a leurs familles tous les services clont ils pouvaient avoir besoin : 
tout etait a la disposition du mineur. Le developpement des in
stitutions sociales etait tout aussi important que les construc
tions de logement. Si la volonte constante de prendre en char-

Abb. 97: Lens, Schule in der Rergar/Jcilersiedlung „ Citc 12" I Fig. 97: Lens. 
Ecole de Ja Cil.e 12 

Der Anschnitt 61 , 2009, H. t-2 

4b!J. 98: Doual, Kirche in äer Bergbarbeitersiedlung „Cit(' rle Ja Clochette" 
Ftg. 98: Douai, Eglise de Ja Cite äe Ja Clochetle 

Ab/J •. 99: _Bruay-la-Buissiere. Kapelle (/er polnischen Gemeinde in rler ßerg
ilf'be1Iers1edlu11g .,Cite des Aviateurs " f. J<'ig. 99: Bmay-la-Buissiere Chapelle 
pu/unaise, Cite des Aviateurs ' 
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Abb. 100: GrenaJ; Kirche in (!er Bergbarbeilt'twiedllmg „Cit(: 5" Fig. /00: 
Grenay, Eglise de Ja Citc 5 

Abb. 101: R~ismes. f(irche in (!er Bergarbeitersiedlung „ Cite rlu Pinsun"; 
F1g. 101: Ra,smes, Eglise (Je Ja Cite du Pinson 

ge la vie quo~dienne du mineur depuis la naissance jusqu'a la 
mort et de cl01sonner chaque cite demeure toujours sous-jacente 
dans les politiques sociales mises en oeuvre, les equipements dits 
« collectifs » vont se multiplier et se diversifier egalement en fon
ction des revendications et des conflits syndicaux, de l'evolution 
du droit franr;ais du travail et de la mise en place tres precoce 
en France d'un systeme de protection sociale specifique aux mi
neurs et ce, depuis les grandes compagnies jusqu'aux Houilleres 
nationalisees. 

L' architecture de ces edifices est particulierement soignee : Les 
hauteurs et les volumes, les appareillages de briques et les orne
mentations, l'usage des briques vernissees et les motifs donnent 
a ces equipements un aspect monumental et imposant. 
Les compagnies minieres puis les Houilleres du Nord-Pas de Ca
lais _ont_ construit di~ers types d'equipements a commencer par 
les eqmpements soc10-educatifs avec des ecoles, des centres de 
formation, des ecoles menageres. Les compagnies font construire 
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Die Unternehmen begründeten auch zahlreiche Freizeiteinrich
tungen wie Sportstätten, Festsäle und Musikschulen. Mit dem 
Ziel, die Freizeit des Bergmanns zu gestalten und ihn dadurch 
von gewerkschaftlichen Protestversammlungen fernzuhalten, 
versuchten sie, die Freizeit in die Arbeitswelt des Bergwerks zu 
integrieren; dabei begünstigten sie individuelle Freizeiten, ent
wickelten gemeinsame Spiele und gründeten lokale Vereine. Die 
Unternehmen unterstützten Sportvereine (vor allem Fußball- und 
Leichtathletikvereine), den Taubensport sowie Musikvereine wie 
Blasorchester und Blaskapellen. Als Erbe der Bergwerksunter
nehmen existieren im Revier noch heute sehr viele Sportvereine, 
Schwimmbäder und Stadien, die von den Städten und Gemein
den übernommen worden sind. Das berühmteste Stadion ist das 
Stadion Bollaert in Lens, das auf Initiative des Präsidenten der 
Compagnie des Mines de Lens im Jahre 1931 erbaut worden ist. 
In den Festsälen wurden die Veranstaltungen der Musikvereine 
und der Blasorchester, die Vereinsfeiern und die traditionellen 
Feste zu Ehren der Heiligen Barbara usw. durchgeführt. Des Wei
teren erwarben die HBNPC in den 1950er-Jahren einige Gebäu
de außerhalb des Steinkohlenbeckens, die zu Ferienzentren für 
die Bergleute wurden, so das Chateau de la Napoule an der Cöte 
d' Azur oder das Hotel Regina in Berck-sur-Mer. Die Unterneh
men waren ferner Eigentümer großer Ferienanlagen für die Kin
der der Bergarbeiter. 
Kultureinrichtungen wurden ebenfalls von den Bergwerksun
ternehmen erbaut, u. a. um dem Niedergang der Religionsaus
übung durch die Bergleute entgegenzuwirken - dabei wurden 
sowohl katholische als auch protestantische Kirchen, später auch 
Moscheen, errichtet sowie Wohlfahrtsverbände unterstützt. Als 
Symbole der Ordnung und der MoraP waren die Kirchen Ge
genstand besonderer Aufmerksamkeit, die sich auch in ihrer Ar
chitektur widerspiegelt, etwa im Fall der Kirche Saint Cecile in 
der Siedlung Pinson in Raismes und der Kirche Saint Theodore 
in Lens (Siedlung 9), die beide in skandinavischem Stil errich
tet wurden. Weitere Erwähnung verdienen die polnische Kirche 
Heiliger Stanislaus in Dourges und die Kirche der Heiligen Bar
bara in La Sentinelle, bei der das Besondere darin besteht, dass 
ein ehemaliges Bergwerksgebäude aus dem Jahre 1852 in eine 
Kirche umfunktioniert wurde. Enge Bindungen zwischen dem 
Pfarrer der Gemeinde und dem Unternehmen bestanden. Die 
kirchliche Hochzeit war oft die Bedingung „sine qua non", um 
ein Bergarbeiterhaus beziehen zu können und eine Art „Garan
tie" für „gute Sitten und gutes Leben". 
Ein sehr wichtiger Teil des kulturellen Erbes des Steinkohlenberg
baus sind die Gesundheits- und medizinischen Einrichtungen, 
die im Jahre 1894 initiiert und ins Werk gesetzt wurden durch 
die Gründung einer bergmännischen Sozialversicherung und 
-fürsorge sowie der bergmännischen Hilfskassen (Societes de Se
cours Minieres). Der Bergmann und seine Familie profitierten 
von diesem bedeutenden Netz an Gesundheitsmaßnahmen und 
einer ganzen Reihe kostenl?ser medizinischer Untersuchungen. 
So sind noch heute annähernd 220 Anlaufstellen der bergmän
nischen Hilfskassen im Revier existent. Die Unternehmen und 
die HBNPC haben zahlreiche Krankenhäuser, Gesundheitsämter, 
Apotheken, Entbindungsheime und Rehabilitationskliniken aus
schließlich für Bergleute2 errichtet. 
Um z. B. die Kindersterblichkeit zu vermindern, erbauten die 
Unternehmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Ambulatorien mit 
„Sprechstunden für Säuglinge". Sie waren dafür bestimmt, die 
Ernährung der Säuglinge zu überwachen. Die Mütter erhielten 
dort Babywäsche und Ratschläge zur Hygiene. Diese Organisa-
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des groupes scolaires pour gari;ons, pour filles, des ecoles materclll 
nelles pour les plus jeunes enfants qui y rentrent a partir de qua, 
tre ans. Ces ecoles fonctionnent avec des maitres de l'enseignea 
ment prive, payes et loges par les compagnies (jusqu'en 1945. 
Dans certaines compagnies, les meilleurs eleves peuvent entreii 
gratuitement dans des ecoles speciales clont les cours sont dis
penses par des ingenieurs de la societe. Mais beaucoup de jeun~ 
gari;ons quittent l' ecole a partir de dix ans pour travailler d' abor~ 
dans les fermes, puis des l'age de treize ans sont embauches a 
la mine. Pour encourager la vie de famille, les compagnies rru
nieres construisent de meme des ecoles menageres afin de rete, 
nir le personnel feminin. A la sortie de l' ecole primaire les ieu
nes filles sont incitees a frequenter cet enseignement qui doit les 
preparer au röle de futures epouses. Les centres menagers des 
compagnies ont ainsi donne une qualification sociale aux fern. 
mes de mineurs : apprendre a coudre, a cuisiner, a tenir son me
nage avec, du meme coup, un contröle social et une integratiofi 
religieuse tres utile a la politique des compagnies. 
Les compagnies edifient de tres nombreux equipements de loi
sirs : construction d' equipements sportifs, de salles des fetes~ 
d' ecoles de musique. Dans l' objectif d' occuper le temps libre du 
mineur et d' eloigner toute idee de rassemblement revendicatül 
les compagnies cherchent a integrer les loisirs dans le monde de la 
mine en favorisant les loisirs individuels, en developpant les je~ 
collectifs et en mettant en place de societes locales. Elles appor
tent leur soutien aux associations sportives (football et athletis
me), colombophiles, aux societes musicales de type harmonies 
et fanfares ... Ainsi, le Bassin minier Nord- Pas de Calais comp,
te aujourd'hui de tres nombreux equipements sportifs tels que 
des piscines et des stades, herites des compagnies minieres et des 
Houilleres, desormais repris par les municipalites. Le plus cele-. 
bre des stades est le stade Bollaert de Lens, construit a l'initiative 
du president de la Compagnie des Mines de Lens en 1931. Les 
salles des fetes accueillent les manifestations des societes musica
les et des harmonies, les fetes des associations et les fetes traditi
onnelles de la Sainte Barbe, entre autres. En outre, les Houilleres 
du Nord-Pas de Calais font l'acquisition de divers batiments 
dans les annees 1950 situes en dehors du Bassin minier, qui devi
ennent des centres de vacances pour les mineurs a l' exemple du 
Chateau de la Napoule sur la Cöte d' Azur ou l'Hötel Regina a 
Berck-sur-Mer. Elles sont egalement proprietaires de grands cen
tres de colonies de vacances pour les enfants de mineurs. 
Des lieux de culte sont egalement construits par les compagnies 
pour, entre autres, faire face a la baisse des pratiques religieuses 
par les mineurs, qu'il s'agisse d'eglises, de patronages ou de 
temples - puis par la suite de mosquees. Symboles d' ordre et de 
morale1, les eglises font l'objet d'attentions architecturales parti
culieres a l'image de l'Eglise Sainte Cecile de la Cite du Pinson 
a Raismes et de l'Eglise Saint Theodore de Lens (cite 9), toutes 
deux de style scandinave, de l'Eglise polonaise Saint Stanislas 
de Dourges ou de l'Eglise Sainte Barbe de La Sentinelle qui a la 
particularite d' avoir ete un batiment de fosse transforme en 1852 
en edifice religieux. Liens etroits entre le eure de la paroisse et 
les compagnies minieres : le mariage a l' eglise etait souvent la 
condition sine qua non de l' obtention d'une maison pour les mi
neurs. Sorte de garantie de « bonnes mCEurs et de bonne vie » 

pour l' acces au logement. 
Un des patrimoines les plus importants herites de l'exploitation 
miniere est celui des equipements sanitaires et medicaux, inities 
par la mise en place en 1894 de la protection sociale des mineurs 
et des Societes de Secours Minieres (SSM). Le mineur et sa famille 
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tion wurde vervollständigt durch eine „Mütterberatung", in der 
~ünftige junge Mütter an Unterweisungen teilnehmen konnten, 
um eine „müttergerechte" Ausbildung zu erhalten. Die Unterneh
men richteten auch Verteilungsstellen für Milch oder so genannte 
lfil-chtropfen für Mütter ein, die nicht oder nur unzureichend stil
len konnten. Die Gebäude der „Milchtropfen" wurden nach und 
nach zu Schulen für Säuglingsschwestern umgewandelt und wa
ren eng verbunden mit Haushalts- und Schneiderschulen. 
Auf das Engste mit dem technischen Erbe verbunden, stellen die 
9'ergarbeitersiedlungen mit ihren Gemeinschaftseinrichtungen 
heute ein soziales und kulturelles Erbe dar, das noch heute die 
enge Verbindung zwischen dem Bergbau und den Menschen im 
Revier ermessen lässt. Die bemerkenswerte Dichte der Bergarbei
tersiedlungen im gesamten Revier dokumentiert die Lebenswei
se der Bergarbeiter und ihrer Familien, die auch im Privaten mit 
der Arbeit im Bergwerk verbunden waren. Arbeitsplatz und Le
bensort haben daher durch Zeit und Raum eine territoriale Ein
heit gebildet, eine besonders starke Identität hervorgerufen und 
eine spezifische Umwelt begründet, die gleichzeitig Ausfluss und 
Zeugnis einer Industriegeschichte ist, welche die Region vollstän
dig verändert und eine fundamentale Rolle in der Wirtschaftsge
schichte Frankreichs gespielt hat. Der Bergbau im Nord-Pas de 
Calais ist eine Aktivität ohne Gleichen. Er dokumentiert eine un
begrenzte Macht, er ist mit keiner anderen wirtschaftlichen Akti
vität zu vergleichen, und er eignete sich das Leben in der Land
schaft und der Menschen an. 

Die Bergmannssiedlungen seit der Zechenstilllegung 

Die Renovierung der Siedlungen 
In den 1960er-Jahren, während der Rezession des Bergbaus, be
fanden sich die Siedlungen in einem beklagenswerten baulichen 
Zustand. Die Immobilien waren veraltet (38 % der Wohnungen 
waren vor 1915 und 81 % vor 1949 errichtet worden) und Re
novierungen waren auf ein Minimum begrenzt bzw. gar nicht 
durchgeführt worden. Während des Krieges verlangte die För
derung erste Priorität, so dass die Renovierung der Wohnungen 
vernachlässigt wurde. Um 1960 hatte der Absturz der Produk
tion eine Verringerung der Finanzmittel für Renovierungen zur 
Folge, da die Fördermenge der Kohle gebunden war. 
1965 verfügten drei Viertel der insgesamt 120 000 Bergarbeiter
wohnungen nicht über ein Badezimmer oder WC innerhalb des 
Hauses, 94 % der Wohnungen besaßen kein warmes Wasser und 
keine einzige Wohnung war mit der Kanalisation verbunden. 
Bei Ankündigung der Zechenstilllegung im Jahre 1968 beschlos
sen die HBNPC ihre Immobilien auch für die Bevölkerung, die 
nicht im Bergbau beschäftigt war, zu öffnen. So wurden Moder
nisierungsmaßnahmen zur Attraktivitäts- und Qualitätssteige
rung der Wohnungen unvermeidlich; auch ging es darum, der 
Abwanderung der Bergleute entgegenzuwirken. Angesichts der 
Tatsache, dass die Bergarbeitersiedlungen einen hohen Stellen
wert im Immobilienbestand einzelner Gemeinden einnahmen, 
Wurden Maßnahmen zu ihrer Umstrukturierung notwendig. Die 
Wohnungen mussten deshalb - und müssen auch heute noch 
- renoviert werden, um den Wohnberechtigten und den neuen 
Mietern den notwendigen Komfort zu gewährleisten. 
Seit den 1970er-Jahren wurden 45 000 Wohneinheiten abgerissen 
(darunter vor allem die nach dem Kriege erbauten Baracken), rd. 
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beneficient d'un reseau sanitaire important et d'une gamme com
plete de Services medicaux gratuits. Ainsi, pres de 220 edifices 
SSM sont aujourd'hui encore recenses dans le bassin minier. En 
effet, les compagnies et les Houilleres ont construit de nombreux 
höpitaux, dispensaires, pharmacies, maternites, centres de read
aptation fonctionnelle, destines exclusivement aux mineurs.2 

A titre d'exemple, afin de diminuer la mortalite infantile, les com
pagnies creent au debut du XXe siede des dispensaires appeles 
« consultations des nourrissons » destines a surveiller l'alimenta
tion des enfants en bas age : la mere y rei;oit des layettes offertes 
par les compagnies et conseils pour suivre les regles d'hygiene. 
Cette organisation est completee par une « ecole des meres » qui 
convient les futures jeunes meres a assister aux consultations afin 
de recevoir une education « maternelle ». Les compagnies ins
tallent egalement des centres de distribution de lait ou « Goutte 
de lait » pour les meres dont l'allaitement est nuisible ou insuf
fisant. Ces batiments de la « Goutte de lait » deviennent progres
sivement de veritables ecoles de puericulture, etroitement asso
ciees aux ecoles menageres et de couture. 
La Mine est resolument une activite sans egale: elle temoigne d'un 
pouvoir sans limites, elle n'est comparable a aucune autre activi
te economique de par la place qu'elle s'approprie dans la vie d'un 
territoire et celle de ses habitants. 

Les Cites Minieres depuis da Fermeture des Mines 

La renovation des cites 
Dans les annees 60, lors de la recession miniere, les cites se trou
vaient dans un etat deplorable : le parc irnmobilier a vieilli (38% 
des logements ont ete construits avant 1915 et 81 % avant 1949) et 
les renovations sont revues a la baisse, voire suspendues (l'effort 
de guerre, oriente exclusivement vers la production, a delaisse la 
renovations des logements, des 1960 la chute de la production, a 
entraine la diminution du budget destine a la renovation, celui-ci 
etant indexe sur le volume de charbon extrait). 
En 1965, les ¾ des 120 000 logements miniers n'ont pas de sal
les d'eau ou de WC interieur, 94% des logements n'ont pas l'eau 
chaude et aucun des logements n'est relie au« tout a l'egout ». 

Or, des l'annonce de l'arret de l'exploitation en 1968, les Houil
leres envisagent d' ouvrir leur parc immobilier aux populations 
exterieures au milieu de la mine. 
La valorisation des logements est alors indispensable pour 
les rendre attractifs et anticiper le remplacement des mineurs. 
Compte tenu de la proportion importante de cites minieres dans 
le parc immobilier de certaines communes, les enjeux lies a leur 
reconversion sont vitaux. 
Les logements ont necessite, et necessitent encore, d'etre reno
vees pour offrir aux ayants droits comme aux nouveaux loca
taires le confort necessaire. 
(Depuis les annees 1970, 45 000 logements ont ete detruits (clont 
enormement de baraquements construits apres guerre), environ 
70 000 ont ete renoves et 5 000 attendent encore une intervention. 
Cette renovation est conditionnee par une intervention prealable 
sur les voiries pour permettre la connexion des logements au re
seau d'assainissement. Depuis 1972, la politique GIRZOM3, mise 
place par l'Etat et largement accompagnees par les elus locaux 
rassembles au sein de l' Association des Communes Minieres a per
mis une de financer cette remise aux normes des voiries. 
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70 000 renoviert und 5000 warten auf Renovierungsmaßnahmen. 
Diesen Maßnahmen muss ein Anschluss an das Straßennetz vo
rangehen, um die Anbindung der Wohnungen an das Netz der 
Sanierungen zu gewährleisten. Seit 1972 konnte der Anschluss an 
das öffentliche Straßennetz mit Hilfe der GIRZOM (Groupe In
terministeriel de Restructuration des Zones Minieres),3 die vom 
Staat ins Leben gerufen worden war und weitgehend von den lo
kalen Abgeordneten in der Association des Communes Minieres 
begleitet wurde, finanziert werden. 
Sobald der Anschluss an das Straßen- und Wegenetz installiert 
war, konnten die Wohnungen renoviert werden. Bei den ältesten 
Wohnungen mussten Toiletten und Badezimmer installiert wer
den, einige Wohnungen wurden zu einer größeren Wohnfläche 
zusammengelegt. Die Wohnungen erhielten eine Wärmeisolie
rung, die alten Holzfenster und Dächer wurden ersetzt, die Fas
saden gesandstrahlt und Kohleheizungen durch Gas-Zentral
heizungen ersetzt. Diese Renovierungen wurden in mehreren 
Phasen durchgeführt und haben die meisten Siedlungen dem 
heute gewohnten Lebensstandard angeglichen. Heute bilden die 
563 Bergarbeitersiedlungen mit ihren fast 70 000 Wohneinheiten 
einen für die Region bedeutenden Bestand an Immobilien; in ei
nigen Kommunen stellen sie fast 60 % aller kommunalen Immo
bilien. Die Siedlungen bewahren ihre soziale Bestimmung; in 
ihnen wohnen heute sowohl ehemalige Bergleute mit ihren Fa
milien (40 % der Bewohner) als auch auswärtige Mieter (60 %). 

Die Bedeutung der Bergarbeitersiedlungen als Teil des 
bergbaulichen Erbes 
Die 150 Jahre währende intensive Steinkohlenförderung im 
Steinkohlenrevier hat dazu beigetragen, die ehemals eher agra
rische Landschaft vollständig umzugestalten. Aus der längst ver
gangenen Zeit existieren noch zahlreiche Spuren in der Land
schaft des Steinkohlenreviers, die die industrielle Vergangenheit 
bezeugen. Außer den ehemaligen Förderanlagen der Bergwerke 
und den Halden, die die Landschaft pointieren, bilden die ver
bliebenen 563 Bergmannssiedlungen durch ihre Wirkung auf die 
Landschaft ein Erbe, das sonst in diesem Umfang nirgendwo 
mehr existiert. 
Das über Jahre in Förderung und ohne langfristige Vision stehen
de Steinkohlenrevier ist heute eine verwundete Landschaft. Im 
Kontext der nunmehr durchgeführten qualitativ bedeutsamen 
Erneuerung der Landschaft kann sich die Wiederentdeckung des 
Charakters dieser Siedlungen als wichtiger Teil des historischen 
Erbes in der Region als interessant erweisen. In der Tat bieten die 
Bergarbeiterwohnungen in einer Zeit, in der der Wohnungsmarkt 
immer angespannter wird, die eigene Wohnung für jeden immer 
mehr an Bedeutung gewinnt und sich die soziale Situation kaum 
verbessert, ganz selbstverständlich ein wichtiges Instrument zur 
Entwicklung der Zukunft und zudem eine Gelegenheit, das Erbe 
des Bergbaus als besonderen yVert für zukünftige Generationen 
anzusehen und zu nutzen. Die Fülle der architektonischen, städ
tischen und landschaftlichen Formen der Bergarbeitersiedlungen 
macht sie zu einem einzigartigen Material für das Studium der 
Entwicklungen der Sozialwohnungen in Frankreich und in Nord
europa sowie zu einem besonders gelungenen Beispiel für Über
legungen und deren Umsetzungen für die Zukunft. 
Die Anerkennung der Bergarbeitersiedlungen als historisches 
Erbe heißt nun nicht, sie in ihrem ehemaligen Zustand zu belas
sen; vielmehr muss man aus ihren architektonischen, städtebau
lichen und landschaftsprägenden Qualitäten Nutzen ziehen, um 
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Une fois la connexion au reseau etablie, les logements peuvent 
etre renoves : des extensions sont ajoutees aux logements les plus
anciens afin d' accueillir les toilettes et salles de bain, certains lo-. 
gements sont regroupes pour offrir une plus grande surface ha
bitable. Les logements rer;oivent une isolation thermique, les 
menuiseries et la couverture sont remplacees, les far;ades sont sa
blees et le poele a charbon est remplace par du chauffage central 
au gaz. Ces renovations ont ete effectuees en plusieurs phases et 
ont permis de remettre aux normes la plupart des cites. 
Aujourd'hui, les 563 cites minieres qui representent pres de 
70 000 logements, constituent un parc immobilier important pour 
le territoire; dans certaines communes, il represente jusqu'a 60% 
du parc immobilier communal. 
Les cites gardent aujourd'hui une vocation sociale et logent, a la 
fois les derniers mineurs et leurs familles (40% du parc) et des lo
cataires exterieurs (60%). 

Les enjeux de Ja patrimonialisation de l'habitat minier 
Les quelques 150 annees d'exploitation charbonniere intensive 
qu'a connues l'ancien Bassin minier ont contribue a bouleverser 
profondement un territoire autrefois majoritairement rural. Cette 
periode etant revolue, il subsiste aujourd'hui dans le paysage du 
Bassin minier de nombreuses traces qui temoignent de ce passe 
industriel; outre les anciennes installations d'exploitation encore 
existantes ou les terrils qui ponctuent le paysage, les quelques 
563 cites minieres restantes constituent un heritage qui, par son 
emprise sur le territoire, n' est nulle par ailleurs egale. 
Le Bassin minier qui a ete exploite, des annees durant, sans la 
moindre vision a long terme, est aujourd'hui un territoire meur
trit... Dans un contexte ou une requalification du territoire 
s'impose, la reconnaissance du caractere patrimonial de ces cites 
peut s'averer interessante. En effet, alors meme que le marche du 
logement devient de plus en plus tendu, que l'habitat individuel 
devient de plus en plus attractif, et que la situation sociale peine a 
s'ameliorer, les logements miniers s'imposent tout naturellement 
comme levier de developpement pour l' avenir et une opportuni
te pour transformer l'heritage de la mine en atout pour les gene
rations futures. Le foisonnement des formes architecturales, ur
baines et paysageres des cites minieres font d' elles un materiau 
unique pour l' etude des evolutions dans la maniere de concevoir 
le logement social en France et en Europe du Nord et un exemple 
particulierement riche d'enseignement pour les reflexions et les 
realisations futures. 
Reconnaitre la valeur patrimoniale des cites ne consiste pas a les 
figer mais, a tirer profit de leurs qualites architecturales, urbaines 
et paysageres afin de repenser l'attractivite residentielle, de favo
riser la mixite sociale et creer un environnement de qualite pour 
reussir l' ouverture du territoire. L'enjeu depasse clone de loin la 
simple preservation d'un patrimoine bäti ; se poser la question 
de l'avenir des cites minieres, c'est surtout pointer du doigt, les 
problemes humains, sociaux, culturels, economiques, urbains ou 
encore, environnementaux que l'on y rencontre. Ace titre, elles 
sont un outil de developpement economique, social et environ
nemental pour l'ensemble du territoire. 
Apres avoir longtemps voulu oublier la difficile histoire de la 
Mine, la « patrimonialisation » permet une reappropriation de 
cette histoire. Sans tomber dans la nostalgie, il s'agit surtout de 
ne pas en avoir honte. Elle rappelle qu'une page s'est tournee, 
mais que l'histoire de la Mine se doit d'etre conservee et trans
mise. Pour cela, le röle des cites minieres est essentiel : en les 
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die Attraktivität der Wohneinheiten neu zu überdenken, den so
zialen Mix zu fördern und eine qualitativ hochwertige Umwelt 
zu erschaffen, um die Landschaft erfolgreich für neue Lösungen 
zu öffnen. Der dabei betriebene Aufwand überschreitet also bei 
weitem die einfache Erhaltung des gebauten Erbes; stellt man 
sich die Frage nach der Zukunft der Bergarbeitersiedlungen, 
dann heißt dies den Finger in die Wunden der menschlichen, so
zialen, kulturellen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Prob
lemstellungen zu legen und zugleich die Frage zu stellen, wie 
man ihnen in ihrer Umgebung und Umwelt begegnet. So sind 
sie ein Werkzeug der wirtschaftlichen, sozialen und landschaftli
chen Entwicklung für die gesamte Region. 
Lange Zeit bemühte man sich, die schwierige Geschichte des 
Bergbaus zu vergessen, nun erlaubt die bewusste Nutzung eine 
Wiederaneignung dieser Geschichte für sich selbst: ohne in Nos
talgie zu verfallen, aber auch ohne sich zu schämen. Eine neue 
Seite in der Geschichte ist umgeblättert worden, die vorhe
rige mit der Geschichte des Bergbaus muss indessen erhalten 
und weitervererbt werden. Daher kommt den Bergarbeitersied
lungen eine wichtige, grundlegende Rolle zu. Indem man sie als 
Erbe anerkennt, betrachtet man sie als Zeugen dieser längst ver
gangenen Geschichte sowie als Symbol und Nutzen einer ge
teilten Identität. Nach Jahren der sozialen, wirtschaftlichen und 
landschaftlichen Schwierigkeiten wird diese „Patrimonialisie
rung" die gesamte Region und ihre (ehemaligen, alten und neu
en) Bewohnern mit Stolz zurückschauen lassen. Diese Anerken
nung, dass die Bergarbeitersiedlungen auch ein Teil des „Erbes" 
sind, ist ein wesentlicher Schritt in Richtung einer Umkehrung 
des Images der gesamten Landschaft und besonders für die bis
lang verkannten Bergarbeitersiedlungen. 
Die getätigten Maßnahmen, die Veränderungen zugunsten der 
Lebensqualität garantieren, aus den Bergarbeitersiedlungen eine 
zukunftsorientierte Wohnform machen und die geerbten Quali
täten bewahren, indem man an gegenwärtig und zukünftig dort 
lebende Bewohner denkt, sind eine große Herausforderung zur 
Aufwertung einer gesamten Landschaft und vor allem für die 
örtlichen Abgeordneten und die betroffenen Vermieter. Dies ist 
die Aufgabe, welche die Mission Bassin Minier an der Seite der 
Institution Bassin Minier UNESCO im Rahmen der Einschrei
bung des Bassin Minier in die Liste des Weltkulturerbes im Sinne 
einer „sich entwickelnden kulturellen Landschaft" übernommen 
hat und leistet. 

Anmerkungen 

1 Die Erste Kommunion war obligatorisch; die Gesellschaften ver
langten ein Kommunionszertifikat für die Einstellung als Knappe. 

2 Das gesundheitliche und medizinische Erbe wird heute durch die As
sociation Hospitaliere Nord Artois Clinique (AHNAC) behütet; zu ihr 
gehören alle medizinischen Einrichtungen, die einst von den HBNPC 
getragen wurden. 

3 Die GIRZOM wurde im Jahre 1972 gegründet. Sie bewilligt den Berg
baugemeinden Finanzmittel, die für die Arbeiten des VRD in den 
Siedlungen bestimmt sind und die vor der Renovierung der Wohn
einheiten benötigt werden. 
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qualifiant de patrimoine, on les considere comme le temoignage 
de cette histoire revolue, comme le symbole et le support d'une 
identite partagee. Cette « patrimonialisation » permettrait a l' en
semble du territoire et a ses habitants (anciens ou nouveaux) de 
se reapproprier une fierte etouffee par des annees de difficultes 
sociales, economiques et environnementales. Admettre et recon
naitre que les cites minieres sont egalement un « patrimoine », est 
un pas vers un veritable renversement d'image pour l'ensemble 
du territoire et pour les cites minieres en particulier. 
Garantir des transformations de qualite, faire des cites minieres 
un habitat d'avenir, preserver leurs qualites patrimoniales en 
pensant aux habitants actuels et futurs, c' est un formidable defi a 
relever pour l' ensemble du territoire et, en premier lieu, pour les 
elus locaux et les bailleurs concernes. C'est egalement le sens du 
travail que mene la Mission Bassin Minier, au c6te de l'association 
BMU dans le cadre du projet d'inscription du Bassin minier sur 
la liste du Patrimoine Mondial au titre des « Paysages Culturels 
Evolutifs ». 

Sources 
1 La premiere communion etait obligatoire. Les compagnies exigeaient 

un Certificat de Communion pour l'embauche du Galibot. 
2 Cet heritage sanitaire et medical est aujourd'hui en partie gere par 

l'Association Hospitaliere Nord Artois Clinique (AHNAC) qui re
groupe les etablissements de type hospitalier qui appartenaient aux 
Houilleres du Nord- Pas de Calais. 

3 Graupe Interrninisteriel de Restructuration des Zones Minieres : cree 
en 1972, il alloue aux communes rninieres, des budgets destines aux 
travaux de VRD dans !es cites, prealable necessaire a la renovation 
des logements. 
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