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Einleitung. 

Die Steinkohle hat im Saargebiete verhaltnismamg spat besondere 
Beachtung gefunden. Zwar reich en die Anfange einer Gewinnung der
selben bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts zuriick, auch wurde die ge
wonnene Kohle bereits im 16. Jahrhundert vielfach zu Schmiedezwecken 
verwendet, bei dem groBen Holzreichtum des Landes scheint man indessen 
im iibrigen dem neuen Brennstoffe lange Zeit nur einen geringen Wert 
beigelegt zu haben. Die Ausbeutung der zahlreichen Kohlenfloze be
schrankte sich die ersten Jahrhunderte hindurch auf eine regellose Graberei 
am Ausgehenden. Erst in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts begann 
mit dem steigenden Gebrauchswerte der Kohle eine eigentlich berg
mannische Gewinnung durch Tagestrecken und Roschen, welche dann 
nach und nach in einen mehr oder minder kunstgerechten Abbau der 
F16ze von tieferen Stollen aus iibergeleitet wurde. Nur langsam an Aus
dehnung. zunehmend, hat dieser Bau noch beinahe bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinein seine urspriingliche Eigenschaft eines in engen 
Verhaltnissen sich bewegenden Kleinbetriebes bewahrt, urn dann allerdings, 
mit dem Entstehen der Eisenbahnen und dem durch diese herbeigefUhrten 
allgemeinen Aufschwunge aller Gewerbe, fast plotzlich zu jener GroBartig
keit sich zu gestalten, welche ihn heute kennzeichnet. 

Bietet hiernach der Steinkohlenbergbau des Saargebietes beziiglich 
seiner Entwickelungsgeschichte im allgemeinen fast das gleiche Bild wie 
der ihm benachbarte, aber altere Bergbau des Ruhrbeckens, so bleibt ihm 
doch insofern ein eigenes, ihn nicht nur von jenem. sondern auch von 
allen iibrigen umfangreicheren Steinkohlenbergbauen Deutschlands wesent
lich unterscheidendes Geprage, als fiir den Hauptteil seines Gebietes die 
friiheren Landesherren kraft ihres Regalitatsrechtes die Steinkohle, unter 
AusschlieBung der allgemeinen Bergbaufreiheit, sich selbst vorbehalten und 
auch seit der Mitte des 18. Jahrhunderts tatsachlich deren Gewinnung in 
eigene Hand genom men hatten. Infolgedessen befindet sich denn auch 
heute noch der Saarbriicker Steinkohlenbergbau der Hauptsache nach im 
staatlichen Besitze und demgemaB unter einheitlicher Leitung, ein Vorzug, 
welch em er wohl zum nicht geringsten Teile seine hervorragende Bedeu
tung in fachlicher, wie volkswirtschaftlicher Beziehung zu verdanken hat. 
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Wenn im nachstehenden versucht werden soil, die geschichtliche 
Entwickelung des Steinkohlenbergbaues im Saargebiete zu schildern, so 
scheint es erforderlich, zunachst einen kurzen Uberblick iiber die Landes
geschichte des Gebietes und sodann eine Darlegung der Bergbauberech
tigungs-Verhaltnisse nebst deren Entwickelung in den einzelnen Gebiets
teilen und Zeitabschnitten vorausgehen zu lassen. 

1m allgemeinen mag bemerkt sein, da~ es sich bei cler gesamten 
nachfolgenden Darstellung in erster Linie urn den preuBischen Staats
Bergbau in der Umgebung von Saarbriicken zu handeln haben wird, d~ 
indessen daneben auch der sich anschliefl.ende sonstige Steinkohlenbergbau 
auf preufl.ischem, bayerischem und lothringischem Gebiete in den Rahmen 
cler Besprechung hineingezogen werden soIl, soweit dies zur Vervoll
standigung des Bildes wiinschenswert erscheint. Ebenso diirfte es sachlich 
gerechtfertigt sein, die mit dem Steinkohlenbergbau des Saargebietes friiher 
aufs innigste verwachsene Alaun-, Ru~- und Koks-Darstellung wenigstens 
beziiglich ihrer alteren Entwickelungszeit bei der Bergbaugeschichte mit zu 
beriicksichtigen. 



I. Landesgeschichte. 

Der Steinkohlenbergbau des Saargebietes erstreckt sich zurzeit iiber 
die den siidlichsten Teil der Rheinprovinz (Regierungsbezirk Trier) bildenden 
preu11ischen Kreise Saarbriicken, Saarlouis, Ottweiler und einen kleinen 
Teil von St. Wendel, sowie die im Osten ansto11enden bayerischen Kantone 
St. 1ngbert (Bezirksamt Zweibriicken) und Waldmohr (Bezirksamt Hom
burg), endlich die siidlich vorliegenden lothringischen Kantone Forbach 
und St. Avoid (im Kreise Forbach). 

Vor der Besitznahme des linken Rheinufers durch die Franzosen (in 
den Jahren 1793-94) war dieses Land in eine Reihe mehr oder minder 
selbstandiger Gebietsteile zersplittert, die meist dem oberrheinischen Kreise 
des Deutschen Reiches angehorten, zum Teil aber auch bereits unter die 
Herrschaft Frankreichs gekommen waren. Die Tafel 1 gibt eine Uber
sicht der in Rede stehenden landesherrlichen Verhaltnisse vor 1794, unter 
gleichzeitiger Bezeichnung der Punkte, an welchen urn jene Zeit oder 
vorher Steinkohlenbergbau geftihrt wurde, sowie sie andererseits die Grenzen 
des heutigen staatlichen Bergbaufeldes und der Privat-Steinkohlengruben 
auf preu11ischem Gebiete ersichtlich macht. 

a) Die einzelnen Gebietsteile vor 1794. 

1. Die Grafschaft Saarbriicken und die Herrschaft Ottweiler. 

Den Hauptteil der alteren Landesteile und zugleich auch den fiir den 
Steinkohlenbergbau wichtigsten, bildeten die Besitzungen der Fiirsten von 
Nassau-Saarbriicken, bestehend, soweit sie hier in Betracht kommen, aus 
der Grafschaft Saarbriicken (Sarbruck) und der nordostlich unmittelbar 
angrenzenden Herrschaft Ottweiler. Urspriinglich im Besitze besonderer 
Grafen von Saarbriicken, waren diese, dem ehemaligen Saar- und Bliesgau 
angehorigen Lande 1380 durch Heirat an die altere (Walramsche) Linie 
des' Hauses Nassau gelangt. 1m Laufe der Jahrhunderte wurden sie 
wiederholt durch Erbteilung getrennt 'und wieder mit einander oder mit 
sonstigen nassauischen Besitzungen vereinigt, bis sie endlich nach dem 
Erloschen der Nassau-Saarbriickenschen (1723) und der Ottweilerschen 
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Zweiglinie (1728) an Nassau-Usingen iibergingen und dann, zufolge neuer 
Teilung der Gesamt-Lande (1735), dem Fiirsten Wilhelm Heinrich von 
Nassau-Saarbriicken zufielen, fiir welchen zunachst noch dessen Mutter, die 
Fiirstin Charlotte Amalie, bis 1740 die Regierung ftihrte. 

Dem tatkraftigen Fiirsten Wilhelm Heinrich (1740-68) hat das Saar
gebiet recht eigentlich seine gewerbliche Entwickelung zu verdanken, 
indem er es verstand, nicht nur dem von langjahrigen Kriegsdrangsalen 
hart mitgenommenen Lande allmahlich den friiheren W ohlstand wieder
zugeben, sondern insbesondere auch den Grund zu legen zur Verwertung 
seiner reich en mineralischen Schatze. Auch unter dem nachfolgenden 
Fiirsten Ludwig (1768-94) erfreuten sich die Saarbriicker Lande, bei 
weiterem Fortschreiten von Handel und Gewerbe, eines bliihenden Zu
stan des, bis die Stiirme der franzosischen Revolution auch iiber sie herein
brachen. Vor den anriickenden franzosischen Truppen, welche 1793 die 
Stadt Saarbriicken besetzten, fliichtete der Fiirst iiber den Rhein, wo er 
1794 zu Aschaffenburg starb. Nach dem bald darauf(1797) erfolgten Tode 
auch seines einzigen Sohnes fielen die Nassau-Saarbriickenschen Besitzungen 
an das Haus Nassau-Usingen zuriick, welches sie notgedrungen 1798 
formlich an Frankreich abtrat und dafiir durch den Reichs-Deputations
Hauptschlu~ von 1803 anderweit auf dem rechten Rheinufer entschadigt 
wurde. 

In der letzten Zeit der fiirstlichen Regierung umfa~ten die Saarbriicker 
Lande gegen 20 Quadratmeilen mit etwa 50 000 Einwohnern und waren in 
die drei Oberamter Saarbriicken (linkes Saarufer), St. Johann (rechte Saar
seite) und Ottweiler (die alte Herrschaft gleichen Namens) eingeteilt.· 
Gegenwartig gehoren sie der Hauptsache nach den Kreisen Saarbriicken 
und Ottweiler, klein ere T eile von ihnen auch den Kreisen Saarlouis und 
St. Wendel, einige wenige Ortschaften (Bexbach usw.) endlich der baye
rischen Rheinpfalz an. -

1m Anschlu~ an die Grafschaft Saarbriicken mag hier noch, als fUr 
den Steinkohlenbergbau von Bedeutung, der ehemals selbstandigen Herr
schaft Piittlingen-Crichingen, sowie der Abtei Wadgassen besonders 
gedacht werden. 

Die erstere, urspriinglich den Grafen von Crichingen gehorig, erwarb 
Fiirst Ludwig von Nassau-Saarbriicken 1778 durch Kauf von dem Grafen 
Wied-Runkel, dem Erben der genannten Grafen von Crichingen, nachdem 
bereits durch Vertrag vom 15. Februar 1766 die Oberherrlichkeit iiber die
selbe von Frankreich an den Fiirsten Wilhelm Heinrich abgetreten worden 
war. Zufolge Beschlusses des franzosischen Konventes vom14. Februar 
1793 wurde indessen Piittlingen auf Betreiben seiner Bewohner mit Frank
reich "reiinirt" und dem Mosel-Departement zugeschlagen. 
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Die Abtei Wadgassen stand seit alten Zeiten unter Nassau-Saar
briickenscher Landeshoheit. In dem vorerwahnten Vertrage von 1766 trat 
Fiirst Wilhelm Heinrich sie beziiglich des auf dem linken Saarufer ge
legenen Gebietes an Frankreich abo Die Abtei selbst wurde 1790 durch 
Beschlufll der franzosischen National-Versammlung aufgehoben und ihr Ge
biet in das neu gebildete Departement von Metz (Mosel-Departement) ein
verleibt. 

2. Die Herrschaft Illingen. 

Zwischen der Grafschaft Saarbriicken und der Herrschaft Ottweiler 
eingeschlossen und heute einen Teil des Kreises Ottweiler bildend, war die 
Herrschaft Illingen ein Lehn der Grafen von Saarbriicken und nach deren 
Erloschen der Grafen von Nassau-Saarbriicken. Belehnt mit ihr war seit 
dem 14. Jahrhundert dasadlige Geschlecht von Kerpen; im iibrigen ge
horte die Herrschaft zur freien Reichsritterschaft. 

3. Die lothringischen bezw. franzosischen Landesteile. 

Das Herzogtum Lothringen, welches die Saarbriicker Lande im Siiden, 
Westen und Nordwesten umgab, stand seit der Mitte des 11. Jahrhunderts 
unter selbstandigen Herzogen aus dem Hause Elsafll. Bereits 1697 hatten 
diese im Ryswicker Fri~den, nach 27jahriger Besetzung ihres Landes durch 
Frankreich, dem letzteren die im Jahre 1680 von Ludwig XIV. auf loth
ringischem Boden erbaute Festung Saarlouis nebst halbmeiligem Umkreise 
(Liesdorf, Ensdorf, Fraulautern usw.) abtreten miissen. Bald darauf, im 
Wiener Frieden von 1735, welcher einen Krieg zwischen Frankreich und 
Osterreich beendete, fiel ganz Lothringen an Frankreich. Ludwig XV. 
iiberliefll es dem vormaligen Konige von Polen, Stanislaus Lesczynsky, 
nach dessen Tode es dann 1766 in Frankreich einverleibt wurde. 

Bis zum Jahre 1751 bestand Lothringen aus den drei Oberamtern: 
Nancy (Franzosisch-Lothringen), Vogesen und Deutsch - Lothringen; zu 
ersterem gehorten die Unter-Amter Saarlouis und Saargemiind, zu letzterem 
die sonstigen hier in Betracht kommenden Gebietsteile. An die Stelle 
dieser Einteilung trat in dem gedachten Jahre eine solche in Amter (bail
lages), endlich 1790 die Bildung von Departements mit Arrondissements 
und Kantonen. Die hier in Rede stehenden Gebietsteile gehorten zum 
Mosel-Departement(Metz), welchem auch zufolgeBeschlusses des franzosischen 
Konventes vom 14. F ebruar 1793 der 1786 an den Herzog von Pfalz
Zweibriicken abgeti"eten~ niedere Teil der lothringischen Herrschaft 
Schaumburg (Tholey), sowie die bereits erwahnte Herrschaft Piittlingen 
zugeteilt wurden. N eben dem heutigen Reichslande Lothringen besteht 
der Kreis Saarlouis hauptsachlich aus ehemals lothringischen Gebietsteilen; 
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einze1ne derse1ben sind auBerdem den Kreisen Ottweiler, Merzig und Saar
burg zugefallen. 

4. Die von der Leyensche Herrschaft Blieskastel. 

Die ostlich an die Grafschaft Saarbriicken anstoBende Herrschaft 
Blieskaste1, urspriinglich im Besitze der Grafen von Castel, wurde 1660 vom 
Erzstifte Trier dem der rheinischen Reichritterschaft angehorigen freiherr
lichen (spater graflichen, he ute ftirstlichen) Hause von der Leyen lehns
weise iibertragen. Mit ihr waren einige klein ere lothringische Lehen ver
bunden, weJche 1781 der Graf von der Leyen gegen Kleinbittersdorf und 
Auersmacher an Frankreich austauschte. Die letzteren bilden gegenwartig 
die siidlichste Spitze des Kreises Saarbriicken, wahrend die eigentliche 
Herrschaft Blieskastel 1815 an Bayern gekommen ist. 

5. Sonstige Gebietsteile. 

AuBer den vorstehend angeftihrten eriibrigt es noch, einer Anzahl 
selbstandiger kleinerer Gebietsteile zu gedenken, weJche auf Tafel 1 im Nord
westen der Grafschaft Saarbriicken zwischen diese und die lothringischen 
Besitzungen eingeschoben oder von letzteren rings umschlossen erscheinen. 
Es sind diesfolgende: 

a) Die Herrschaft Labach und Schwarzenholz, von Nassau
Saarbriicken seit 1664 dem adligen Frauenkloster zu Fraulautern 
iiberlassen; 

b) die Herrschaft Saarwellingen, seit 1659 im Besitze der Grafen 
von Crichingen und nach deren Aussterben der Grafen von Wied
Runkel; 

c) die Herrschaft Nalbach, unter der gemeinsamen Landeshoheit 
des Erzstiftes Trier und der Freiherren von Hagen zu Motten; 

d) das Hochgericht Hiittersdorf, im gemeinschaftlichen Besitze der 
F reiherren von Hagen und des Grafen von Hunolstein; 

e) die Vierherrschaft Lebach, zu je 2/7 dem Erzstifte Trier, dem 
Herzoge von Lothringen (seit 1786 dem Herzoge von Pfalz-Zwei
briicken) und dem Freiherrn von Hagen, sowie zu 1/7 dem Kloster 
Fraulautern gehorend; 

f) die Herrschaft Theley, friiher im gemeinschaftlichen Besitze 
von Lothringen und dem Erzstifte Trier, seit 1778 im alleinigen 
Besitze des Ietzteren. 

Mit Ausnahme der Herrschaft Theley, welche dem Kreise Ottweiler 
zugeteilt ist, gehoren diese samtlichen Gebietsteile gegenwiirtig dem Kreise 
Saarlouis an. Fiir den Steinkohlenbergbau haben sie nur untergeordnete 
:Bedeutung. 
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Ais nordlich und ostlich an die Herrschaft Ottweiler angrenzend, 
diirften endlich noch zu erwahnen sein: 

g) Das Kurtriersche Amt St. Wendel, heute einen Teil des 
Kreises gleichen Namens bildend; 

h) die Grafschaft Zweibriicken (Herzogtum Pfalz-Zweibriicken), im 
alten Wasgau gelegen. Sie gehorte urspriinglich zu den Besitzungen 
der Grafen von Saarbriicken, von welch en sich die Zweibriickenschen 
Grafen 1180 abgezweigt hatten; 1393 an den Pfalzgrafen Ruprecht 
iibergegangen, ist sie (mit der kurzen U nterbrechung von 1793 bis 
1814) im Besitze von dessen Hause geblieben, aus welchem die 
heutige konigliche Linie von Bayern entstammt. 

Auch die letztgenannten beiden Landesteile sind nur untergeordnet 
beim Steinkohlenbergbau des Saargebietes beteiligt. 

b) Die franzosische Herrschaft von 1793 bis 1815. 

Das Einriicken der franzosischen Heere im Jahre 1793 vernichtete 
die Selbstandigkeit der samtlichen bis dahin noch nicht im Besitze Frank
reichs befindlichen Teile des Saargebietes. Zunachst noch meistens durch 
die bisherigen Beamten unter franzosischen Volksvertretern, Agenten, 
Kommissaren weiter verwaltet, wurden sie 1798 dem durch Regierungs
Beschlu~ vom 4 Pluviose an VI (23. Januar 1798) *) errichteten Saar
Departement - aus den eroberten Landen des linken Rheinufers wurden 
im ganzen vier Departements gebildet: Donnersberg, Saar, Roer und 
Rhein-Mosel - zugeteilt, wahrend die friiher lothrirrgischen Gebietsteile, 
einschlie~lich der 1793 "reiinierten" Herrschaften PiittHngen und Schaumburg, 
bei dem Mosel-Departement verblieben. Nachdem im Frieden zu Lu
neville vom 9. Februar 1801 das ganze Hnke Rheinufer an Frankreich ab
getreten worden war, erfolgte durch Gesetz vom 18 Ventose an IX 
(9. Marz 1801) die Vereinigung der vier neuen Departements mit der 
Franzosischen Republik. 

Das Saar-Departement (Hauptort Trier) bestand aus vier Arron
dissements mit zusammen 34 Kantonen, von denen das Arrondissement 
Saarbriicken mit den 8 Kantonen St. Arnual, Blieskastel, Lebach, Merzig, 

*) Die durch Dekret des Konvents yom 5. Oktaber 1793 eingefilhrte neue 
Zeitrechnung beginnt mit dem Tage der Errichtung der Republik, dem 22. Sep
tember 1793, und umfaGt die je 30 Tage zahlenden 12 Manate Vendemiaire, 
Brumaire, Frimaire; Nivase, Pluviose, Ventase; Germinal, 
F 1 are a I, P r air i a I; M e s sid 0 r, The r mid a r und F r u c tid a r, welchen 
360 Tagen sich dann nach 5 und in einem Schaltjahre 6 Erganzungstage an
schlieGen. 
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Ottweiler, St. Wendel, Saarbriicken und Waldmohr das eigentliche Gebiet 
des Steinkohlenbergbaues umfa~te. Von dem Mose1-Departement (Haupt
ort Metz) kommen fur letzteren noch in Betracht: die Kantone Rehlingen, 
Saarlouis (Sarre-libre) und Tholey im Arrondissement Diedenhofen (Thion
ville), sowie der Kanton Forbach im Arrondissement Saargemiind. 

Bis 1814 teilte das Saargebiet die Schicksale des franzosischen Reiches. 
Das Einriicken der Bliicherschen Truppen machte tatsachlich zwar bereits 
am 6. J anuar 1814 der franzosischen Herrschaft dase1bst ein Ende, indessen 
fiir einen Teil der Saarbriicker Lande nur voriibergehend. Der erste 
Pariser Friede (vom 30. Mai 1814) be1ie~ das Mosel-Departement, mit Aus
nahme des Kantones Tholey, welcher abgetreten wurde, vollstandig, 
aufl,erdem vom Saar-Departement noch die beiden Kantone Saarbriicken 
und St. Arnual nebst einem Teile des Kantones Lebach bei Frankreich . 

. Es war dies der beste Teil der ehemaligen Grafschaft Saarbriicken, mit 
20 000 Einwohnern und den bedeutendsten Steinkohlengruben; aus ihm 
wurden zwei neue, durch die Saar geschiedene Kantone gebildet und diese 
dem Mose1-Departement (Arrondissement Saargemiind) zugeschlagen. Erst 
der zweite Pariser Friede (vom 20. November 1815) brachte auch dies em 
Landstriche infolge der eifrigen Bemiihungen seiner Bewohner die endliche 
Befreiung von der Fremdherrschaft; aufl,erdem mu~te Frankreich vom 
Mose1-Departement noch den grofl,ten Teil der Kantone Saarlouis und 
Rehlingen abtreten. 

c) Die neueren landesherrlichen Verhiiitnisse. 

Die von Frankreich im ersten Pariser Frieden an die verbiindeten 
Machte zuriickgegebenen Landesteile wurden, soweit sie rechts der Mosel 
gelegen waren, vorlaufig einer osterreichisch - bayerischen Landes
administrations-Kommission zu Kreuznach unterstellt, welche am 16. Juni 1814 
zusammentrat und zum Teil noch bis in die zweite Halfte des Jahres 1816 
in Tatigkeit blieb. Die weiteren Abtretungen im zweiten Pariser Frieden 
waren unmittelbar an die Krbne Preu~en erfolgt, und fand die formliche 
Besitznahme der neu erworbenen Gebietsteile durch letztere zu Saarbriicken 
am 30. November, zu Saarlouis am 2. Dezember 1815 statt. 

Bei der endgiiltigen N eurege1ung der landesherrlichen Verhaltnisse 
durch den Wiener Kongrefl, erhielt Preu~en nahezu die gesamten Nassau
Saarbriickenschen Lande, die abgetretenen lothringischen Gebietsteile und 
die zwischenliegenden kleineren Herrschaften; aus ihnen wurden die Kreise 
Saarbriicken, Ottweiler und Saar louis des Regierungsbezirkes Trier gebildet*). 
Bayern erwarb fiir seinen Bezirk Rheinpfalz die Kantone Blieskaste1 (von 

*) Die Konigliche Regierung zu Trier trat am 22. April 1816 in Wirksamkeit. 
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der Leyensche Besitzungen) und Waldmohr (pfalz-Zweibriicken) nebst dem 
vormals Nassau-Saarbriickenschen Bexbach usw. Ein Teil der Kantone 
Ottweiler und St. Wendel mit Teilen anderer (nordlicher) Kantone wurde 
als "Fiirstentum Lichtenberg" dem Herzoge von Sachsen-Coburg iiber
wiesen, welcher letzteres indessen spater durch Staatsvertrag yom 31. Mai 1834 
an PreuBen abtrat (heutiger Kreis St. Wendel). Bei Frankreich verblieb 
nur das durch die Abtretungen erheblich verkleinerte Mosel-Departement; 
neueTdings sind dann 1870-71 auch diese lothringischen Lande dem 
Deutschen Reiche zuriickerobert worden. 

II. Bergbauberechtigungs-Verhaltnisse. 

Wie . bereits zu Eingang dieser Abhan<;llung erwahnt, befindet sich der 
Saarbriicker Steinkohlenbergbau, wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch 
der Hauptsache nach in staatlichem Besitze, und zwar, entsprechend den 
Landesverhaltnissen, zum bei weitem gromen Teile im staatlichen Besitze 
PreuBens, zu einem kleinen Teile in demjenigen Bayerns. Auf der 
urspriinglichen "Regalitat" der Steinkohle und dem V orbehalte des Stein
kohlenbergbaues seitens der friiheren Landesherren beruhend, ist dieser 
staatliche Besitz, trotz der die alten Verhaltnisse vollig umwalzenden Ge
setzgebung Frankreichs am Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahr
hunderts, nicht nur im wesentlichen ungeschmalert bis in die heutige Zeit 
erhalten geblieben, sondern hat unter d~r Herrschaft PreuBens und Bayerns 
teilweise sogar noch, bei gleichzeitiger Neuregelung auf grund der inzwischen 
ergangenen Gesetze, eine weitere Ausdehnung erfahren. 

Die neb en dem staatlichen Bergbau im Saargebiete bestehenden 
Privat-Berechtigungen zur Steinkohlengewinnung sind neueren Ursprunges. 
Nur einige wenige derselben stammen aus der Zeit der franzosischen 
Herrschaft, wahrend die iiberwiegende Mehrzahl erst nach 1815 auf grund 
des in Giiltigkeit verbliebenen franzosischen Bergwerksgesetzes yom 
21. April 1810 verliehen ist. GroBere Bedeutung haben indessen von ihnen 
nur die 1804 verliehene gewerkschaftliche Grube Hostenbach auf preuBischem 
und in neuerer Zeit die Privatgruben auf lothringischem und bayrischem 
Gebiete gewonnen. 

Die nachfolgende Ubersicht iiber die Entwickelung der Bergbau
berechtigungs-Verhaltnisse im einzelnen schlieBtsich an die Haupt
abschnitte der Landesgeschichte an. N eben der eigentlichen Bergbau
berechtigung sollen dabei in einem besonderen Abschnitte auch noch die 
dem Saarbriicker Bergbau eigentiimlichen Kohlenberechtigungen der 
Gemeinden und einzelner Gewerbezweige ihre Stelle finden. 
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a) BergrechtIiche Verhaltnisse und Bergbauberechtigung auf Stein

kohle in den alteren Gebietsteilen vor 1794. 

Mit Ausnahme der urspriinglich lothringischen Landesteile galt in 
s~mtlichen Teilen des Saargebietes gemeines deutsches Bergrecht. 
Entsprechend der Entwickelung des letzteren im iibrigen Deutschland, war 
auch hier das Bergregal nebst den sonstigen Regalien anfanglich nur 
einzelnen Landesherren durch den Kaiser besonders verliehen worden, und 
mume fur diese Verleihung beim jedesmaligen Regierungswechsel eine 
neue Bestatigung erwirkt werden *); allgemein hat bekanntlich zuerst die 
goldene Bulle Kaiser Karls IV. von 1356 den Kurfiirsten, dann die Wahl
kapitulation Karls V. von 1519 und endlich der Westfalische Friede von 
1648 allen Reichsstanden in ihrer Eigenschaft als Landesherren das Berg
regal zuerkannt. In Lothringep und Frankreich fiihrte der Entwickelungs
gang des Bergrechtes umgekehrt dahin, dafll das Bergregal sich aus
schlieflllich zu einem Rechte der Krone ausbildete, welche es ihrerseits 
durch Erteilung von Monopolen oder Verpachtung ausiibte, bis das Berg
werksgesetz vom 26. Juli 1791 das Regal vollstandig beseitigte. 

Die Steinkohle, nach gemeinem deutschen Rechte eigentlich nicht 
zum Regal gehorig, galt gleichwohl im Saargebiete - abgesehen von den 
lothringischen Landesteilen - schon friih als dem Verfiigungsrechte des 
Landesherrn untenvorfen. Bereits ein Schoffen-Weistum von Neumiinster 
(bei Ottweiler) aus dem Jahre 1429 stellt in dieser Beziehung die Steinkohle 
mit den Metallen auf gleiche Linie: 

"Item hait der scheffen gewiset, daz aIle fondt in der graffe
schafft von Ottwillre, is sy uff dem lehen oder anderswo, vnder 
der erden oder vber der erden, is sy von golde, silber, kupfer, 
bly, isen, steynekohlen oder anders, wie oder was man fondt 
nennen mag, das der eyner herrschafft von Sarbrucken sy vnd 
mit rechte zugehorent **)." 

*) So erhielt Furst Johann von Nassau.Weilburg 1371 vom Kaiser Karl IV. 
fUr die Grafschaft SaarbrUcken die Reichslehen mit allen Freiheiten, Herrlich
keiten, Geleit-, WasserftuG-, Wildbahn-, Bergwerks-, Munz- und sonstigen Rechten. 
Von den spateren Erneuerungen des Lehenbriefes ist diejenige Kaiser Karl V. vom 
21. Marz 1546 fUr den Grafen Philipp zu Nassau-SaarbrUcken in der Zeitschr. fur 
Berg-, Hutten- und Salinenwesen Band 32. B. Seite 406-407 abgedruckt. 

**) Das b etreffende Weistum findet sich vollstandig abgedruckt in J a k 0 b 
Grimms WeistUmern, II. Teil (GOttingen, 1840), S. 33. Wo es herstammt, ist in 
dieser QueUe nicht angegeben. Ein nach seinem ubrigen Inhalte ganz verschiedenes 
NeumUnsterer Weistum, welches aber gleichfalls obigen, auf die Steinkohlen bezUg
lichen Rechtssatz wortlich enthalt, ist gegeben vom "Jaerdingk" zu Neumunster 
auf "Dinstag neste nach dem 20. Dage anno 1529"; es wurde vor etwa 40 Jahren 
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Immerhin ist aus alterer Zeit fUr keines der hier in Betracht kommenden 
Gebiete irgend eine allgemeine landesherrliche WillenserkHirung beziiglich 
der Steinkohle ergangen, namentlich aber auch in keinerlei Weise eine 
"Freierklarung" des Steinkohlenbergbaues erfolgt. Ganz abweichend von 
den iibrigen Landesteilen der linken Rheinseite, fUr welche fast durch
gangig von den Landesherren ausfuhrliche Bergordnungen erlassen wurden, 
hat iiberhaupt das Saargebiet keine einzige solche Ordnung aufzuweisen; 
die Pfalz-Zweibriickensche Bergordnung von 1590, auf grund deren im 
18. Jahrhundert allerdings mehrfache Verleihungen von Steinkohlenberg
werken am Glan usw. erfolgt sind, fallt nicht in den Bereich des engeren 
Saarbriicker Steinkohlenbergbaues. 

Tatsachlich scheint die vom 16. Jahrhundert ab an verschiedenen 
Punkten des Saargebiets durch vereinzelte Landeseinwohner beginnende 
regelmaJ1igere Kohlengraberei stets nur mit ausdrucklicher landesherrlicher 
Erlaubnis betrieben worden zu sein, wie denn auch fur sie entweder ein 
fester jahrlicher Zins (die "Grubengult") oder ein gewisser Teil der Forderung 
(der sechste bis neunte Wagen) an die Herrschaft entrichtet werden muJ1te. 
Wo die Gewinnung einen gr6J1eren Umfang annahm, wie namentlich bei 
den Orten Sulzbach-Dudweiler, wurde den Kohlengrabern zur Regelung 
ihres gegenseitigen Verhaltnisses vom Landesherrn eine zunftmaJ1ige Ordnung 
gegeben und der Zins dann von der Zunftgemeinde erhoben. Wahrend 
die Erlaubnis zum Kohlengraben in der Regel auf unbestimmte Zeit galt 
und eine. widerrufliche war, fehlte es vom Anfang des 18. Jahrhunderts ab 
auch nicht an Verleihungen bezw. Verpachtungen auf eine bestimmte Reihe 
von Jahren ("in Temporalbestand"). 

Dieser Zustand wahrte bis in die Mitte des 18. J ahrhunderts, wo die 
inzwischen gestiegene Bedeutung der Steinkohle und die Erwagung, aus 
deren Verwertung einen groJ1eren Nutzen zu ziehen, zunachst den Fiirsten 
von Nassau-Saarbrucken und nach seinem Vorgange dann auch die benach
barten Landesherren dahin fiihrte, die Steinkohlengewinnung in eigene 
Hand zu nehmen. Die bestehenden Grabereien wurden, zum Teil gegen 
Entschadigung ihrer seitherigen Inhaber, eingezogen und fernerhin auf 
landesherrliche Rechnung betrieben, zugleich aber fiir die Folge bei schwerer 
Strafe jedermann die Eroffnung einer Steinkohlengrube untersagt. Mit 

von dem verstorbenen kath. Pfarrer Hansen zu Ottweiler in einer alten Abschrift 
entdeckt. 

Wie ubrigens aus mehrfachen Urkunden hervorgeht, scheinen die Aussprilche 
der Schoffen auf den Jahrgedingen zu Neumunster in jener Zeit die hauptsachlich 
ma8gebenden fur die ganze Herrschaft Ottweiler gewesen zu sein; beispielsweise 
bezieht sich ein Vertrag von 1435 zwischen der Grafin-Witwe Elisabeth von Nassau
SaarbrUcken und Ritter Friedrich Greiffenclau von Vollradts ausdrucklich fur die 
Zukunft auf diese Schoffen-Aussprilche: "als von alter herkommen ist vnnd die 
scheffen in dem jardinge zu Neumunster weisent." 
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diesem, zwar nur im Fiirstentum Nassau-Saarbriicken wirklich veroffent
lichten, tatsachlich aber auch in den iibrigen nicht-Iothringischen Landes
teilen durchgefUhrten Verbote war fur den Hauptteil des Saargebiets berg
rechtlich die "Reservation der Steinkohle" fur den Landesherrn erfolgt 
und somit dessen ausschlieLSliche Bergbauberechtigung auf Steinkohle kraft 
des Bergregals festgestellt. 

Beziiglich der besonderen Berechtigungsverhaltnisse in den einzelnen 
Gebietsteilen bleibt das folgende zu bemerken. 

1. Nassau-Saarbriickensche Lande. 

Wie nach dem oben gedachten Schoffen-Weistum von 1429 fUr die 
Herrschaft Ottweiler, so hatten die Grafen von Nassau-Saarbriicken unbe
stritten auch in der Grafschaft Saarbriicken das ausschlieLSliche Anrecht auf 
die Steinkohle. Die Nachweisung der landesherrlichen Rechte, welche die 
Grafin -Witwe Eleonore am 1. Mai 1683 der franzosischen "Reunions
Kammer" zu Metz vorlegte *), fiihrt daher auch an: "Item le droit tant 
ancien que nouveau qui en est deu droit de Mines dans les montagnes 
dans tout le ComU de Sarbruck." 

Den Grundbesitzern oder Gemeinden hat in den gesamten Saar
bruckenschen Landen zu keiner Zeit ein rechtlicher Anspruch auf die 
Steinkohlengewinnung zugestanden. VvT ohl gab es friiher in beiden Herr
schaften eine Anzahl von Lehensleuten (Burgmannen von Saa,rbriicken 
oder Ottweiler), die auch zum Teil - beispielsweise im Sinnertale, bei 
Sulzbach usw. - fur ihre Lehen das Recht auf die Kohle ausiibten, indessen 
waren diese Lehen schon im Laufe des 16. Jahrhunderts fast ausnahmslos 
durch Kauf, Tausch, Heimfall usw. in den unmitte1baren Besitz der Grafen 
zuruckgelangt, so daLS tatsachlich die letzteren seit dieser Zeit auch die 
alleinigen Grundeigentiimer waren. Den leibeigenen Bauern und den nach 
dem 30jahrigen, sowie nach den "Reunions-Kriegen" zahlreich in das ver
wiistete Land eingewanderten Fremden wurden von der Landesherrschaft 
Giiter zugewiesen, . die aber erst nach und nach in freies Eigentum iiber
gingen. Auch die von der Gemeinde Dudweiler **), unter Berufung auf 
ihr altes Recht und Herkommen, sowie auf ihren Kohlengraber-Zunftbrief 
im Jahre 1730 geltend gemachte Forderung der uneingeschrankten Kohlen-

*) "Estats des fief~ situes dans le Comte de Sarbruck qui sont mouvants 
de l'Evesche de Metz." Die Gratin war genotigt worden, wegen der alten Lehens
abhangigkeit Saarbruckens vom Bistum Metz als Vasallin dem Konig von Frank
reich zu huldigen, und mu~te ein Verzeichnis ihrer Rechte und Regalien einreichen. 
Von dies em "Denombrement" betindet sich die Urschrift im Staatsarchive zu 
Coblenz; es fuhrt im einzelnen auch den Zins von den Steinkohlen ("quelques cens 
sur les fossez charbons") auf. ' 

**) Bis in die 1870er Jahre auch Duttweiler ges chrieb en. 
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gewinnung muGte der Tatsache weichen, "daG das Steinkohlengraben von 
der Landesherrschaft herriihrt". 

Hatte die Verwertung des Bergregals beziiglich der Steinkohle bis 
zum Beginn des 18. Jahrhunderts sich lediglich darauf beschrankt, die 
Gewinnung der Kohle den Untertanen gegen Entrichtung eines festen Zinses 
oder eines gewissen Teiles der Forderung (an Stelle des bergrechtlichen 
Zehntens) zu gestatten, so wird die eigene Gewinnung auf landes
her rl i c heR e c h nun g zuerst 1730 angeregt. In einem Berichte des 
Land-Kammer-Meisters Spah zu Saarbriicken vom 1. September 1730 
betreffend die Vermehrung der herrschaftlichen Einkiinfte aus den Kohlen
gruben, macht dieser der fiirstlichen Hofkammer den V orschlag, die Gruben 
bei Dudweiler durch die Herrschaft selbst zu iibernehmen *). Wenn auch 
zunachst dem Vorschlage noch keine Folge gegeben wurde, so war er doch 
Veranlassung, daG fortan bei Erteilung der Erlaubnis zur Eroffnung neuer 
Kohlengruben deren Wiederabtretung an die Herrschaft von vornherein 
ausdriicklich vorgesehen blieb. **) 

Die mehr und mehr zunehmende Bedeutung der Steinkohle, wie auch 
die Riicksicht auf eine wirtschaftlichere und zweckmaf~igere Gewinnung 
derselben reifte bei dem Fiirsten Wilhelm Heinrich endlich den EntschluG, 
"die Steinkohlengruben einzuziehen und bergmannisch administriren zu 
lassen". Eine zu dem Ende erfolgte Vernehmung samtlicher Kohlengraber 
in den Verhandlungen vom 15., 16. und 18. Januar 1751 ergab, daG ersterc 
"weder Erb-, noch Temporalleyhen", iiberhaupt keine andere Berechtigung 
zur Kohlengewinnung nachzuweisen vermochten, als die widerrufliche Er
laubnis des Fiirsten, und daG selbst diese von vielen nicht beigebracht 
werden konnte. Die weiteren Verhandlungen fiihrten denn auch ohne 
Einspriiche der Kohlengraber in kurzem dahin, daG den letzteren "ihre 
beweiGlich angewande Kosten nach der Billigkeit ersetzt" und die samt
lichen Steinkohlengruben - mit Ausnahme der den Glashiitten-Bestandern 
zu Friedrichsthal, sowie den Eisenhiitten-Bestandern zu Neunkirchen durch 
die "Temporal-Bestande" zu eroffnen gestatteten besonderen Gruben -
fur landesherrliche Rechnung in Betrieb genom men wurden. 

*) Von einer richtigen Erkenntnis der Verhaltnisse zeugt nachstehende 
Begriindung des Vorschlages: "Anfanglich ist zwar nicht so viel, inmassen auch 
aufs Holz gesehen und anderwarts verfiihrt worden, nachdem aber das H olz 
iiberall beginnt rar zu werden, so ist auch dieser der Steinkohlen 
Bruch umsomehr in acht zu nehmen, als solcher heut oder morgen 
ebenso angenehm werden diirfte" (wie die Holzgewinnung). 

**) Ein "Accord" mit zwei Klarenthaler Kohlengrabern vom 1. Marz 1731 ent
halt bereits den Vorbehalt: "Uebrigens wird reservirt, dass gnadigste Herrschaft 
nach Zeit und Umstanden entweder dies en Accord andern und aufheben, 0 de r 
auch die Gruben ohne weitere Erstattung der Kosten Selbsten an 
Sich ziehn konne und mage." 

SaarbrUcker Steinkohlenbergbau J I 2 
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Dieser tatsachlichen Ubernahme des zurzeit bestehenden Steinkohlen
bergbaues folgte unterm 27. November 1754 die allgemeine landesherrliche 
"Reservation" der Steinkohle iiberhaupt fUr den ganzen Umfang der 
Nassau-Saarbriickenschen Lande. Die in allen Oberamtern bekannt gemachte 
(gedruckte) Verordnung lautet: 

"Von Gottes Gnaden, Wir Wilhelm Heinrich, Fiirst zu 
Nassau, Graff zu Saarbriicken und Saarwerden pp. 

Befehlen und verordnen hierdurch, dass alle diejenige, so 
in Unsern gesambten Landen Stein-, Kalk-, Gips-, Ertz- und 
andere dergleichen Briiche, sie mogen Nahmen haben wie sie 
wollen, entdeckt, angelegt und bishero genossen, wann der
gleichen Briiche sich unter der Tamm-Erden, worunter der Rasen 
und das zerschiittete Gestein, bis auf die Gantze, oder feste 
Gestein verstanden wird, befinden, oder hinkiinfftig entdeckt und 
eroffnet werden wollten, sich dessfalls ohne Anstand bey Unserer 
Kammer, bey 50 Reichs-Thaler Straff, melden, und fUhrohin von 
dergleichen gemeldeten Briichen den Zehnden, entweder in natura, 
oder nach einem proportionirten Geld - Anschlag, wie solches 
von Unserer Kammer gut befunden werden wird, zu entrichten 
haben sollen. 

Desgleichen auch von Niemand in Zukunfft eine 
Stein-Kohlen-Grube eroffnet, noch vielweniger aber 
daraus Stein-Kohlen, bey 100 Reichs - Thaler Straff, 
verkauffet, dahingegen mit den Eisen-Ertz-Gruben *) es ferner-

*) Eigentliche bergrechtliche Verleihungen aufEisenerze gab es imNassau
Saarbrlickenschen nicht, vielmehr war das Recht, Eisenerze zu graben, ausschliel1-
lich den Piichtem ("Bestiindern") der EisenschmeIzen eingeriiumt, deren Bestands
briefe stets liber die Gewinnung der Eisenerze ausfUhrliche Bestimmungen enthalten. 
Die iiltesten Belehnungsurkunden liber die Geislauterner Eisenhlitte vom 29. De
zember 1572 und .vom 26. Dezember 1585 geben den Bestiindem das Recht, sowohl 
Eisenerz, als auch "Miltherung und Leuterung" (Zuschliige) in d er ganzen 
Grafschaft Saarbrlicken aufzusuchen und zu gewinnen. Ehenso heil1t es in 
dem Admodiations-Kontrakt liber die Neunkirchener EisenhUtte vom 6. Februar 1700: 
"Wird es ihnen (den Bestiindern) verstattet, in hiesigem Ambt (d. i. Herrschaft 
Ottweiler) ahn orten und enden, da es ihnen beliebig, ·Ertz zusuchen und einzu
schlagen." Erst von der Mitte des 18. Jahrhunderts ab werden die einzelnen 
Schmelzen auf bestimmte klein ere Striche begrenzt, so z. B. erhiilt der "Entre
preneur" des Hallberger Werkes im Vertrage vom 7. August 1758 die Befugnis, 
"die ben{ithigte Ertz und Fluss zu suchen und zu graben in denen hier folgenden 
und gesetzten limiten, als in der Burbach .•. ". 1m einzelnen war die Graberei 
gestattet "sowohl in hohen Waldungen, als auch im Feldlande", in allen Fillen 
aber unter dem ausdrUcklichen Vorbehalte vollstiindigen - nach der oben ange
flihrten Belehnungsurkunde vom 26. Dezember 1585 sogar vorherigen - Ersatzes 
des dem Grundeigentlimer durch denBetrieb der Gruben erwachsenden Schadens, 
sowie unter der Bedingung, die Erze "nach Bergwerks-Manier nach einander und 
nicht auf den Raub graben zu lassen", mitunter selbst (Neunkirchener Temporal-
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hin, wie bishero, gehalten werden solle. Wornach sich also 
jedermanniglich zu achten, und fur Straffe zu hiiten hat. 

Geben Saarbriick, den 27ten N OVis 1754." 

Fiir die Abtei Wadgassen erhielt die Verordnung noch den beson
deren nachfolgenden Zusatz vom 12. Dezember 1754: 

"Da aber das Kloster Wadgassen bishero sich der Stein
Kohlen-Gruben urid Eisen-Ertz-Briiche, ohne weitere Anfrage an
gemasst, und damit nach Gefallen gehandelt, Aiss wird dem er
meldeten Kloster hiermit aufgegeben, sich von nun an und kiinftighin 
dergleichen Ertz-Briichen, als einem ohnstrittigen landes
herrlichen Regal-Stiickes, unter oben angesetzter Straff gantzlich 
zu enthalten und vorstehender gedruckten Verordnung in allem zu 
fUgen*)." 

Hiermit war grundsatzlich in den Nassau-Saarbriickenschen Landen 
das ausschliefiliche Recht des Fiirsten auf die Steinkohle fiir alle Zeiten 
festgestellt. Zum allgemeinen Besten des Landes und insbesondere zur 
Forderung des Ackerbaues, der sich bei Diingung der Felder in umfang
reichem Mafie des gebrannten Kalkes bediente, gestattete indessen schon 

Bestand vom 18. August 1748), "einen besondern Aufseher oder Bergsteiger 
zu halten". 

Was Verleihungen auf sonstige Erze anlangt, so bot hierzu die geo
gnostische Beschaffenheit des Landes kaum Anlafi. Bergrechtlich erwiihnenswert 
ist gleichwohl ein in den Nassau-SaarbrUckenschen Akten (Staatsarchiv zu Coblenz) 
sich findender "Erbbestandsbrief" vom 18. Januar 4746, worin dem Kaiserlichen 
Posthalter Imich zu SaarbrUcken und Mitgewerken das von ihnen "neu erfundene" 
Erzbergwerk bei der AlaunhUtte zu Dudweiler "mit allen zugehorigen Giingen, 
Quergangen, unter und obermas, und so weit sich der Gang nur erstrecken mag, 
wie auch aile der Orthen befindliche und annoch unbekandte frische anbrUche und 
fundgruben", gegen Erstattring des Zehnten von den zutage kommenden Erzen 
und Gewiihrung von 2 Freibau-Kuxen, "in Erbbestand verliehen und Ubergeben" 
wird. - In einer Urkunde vom 18. April 1749 erlaubt der FUrst dem RUtten
bestiinder von Geislautern, Ratsherrn Oiry zu Metz, in der ganzen Ausdehnung 
seiner Staaten aIle Sorten von Erz (aufier Eisenerz) zu suchen und zu graben, 
auch zu deren Verschmelzung aIle erforderlichen RUtten zu bauen, wogegen Olry 
den Zehnten von samtlichen Erzeugnissen abzuliefern hat. - Ein "SchUrfschein" und 
nachfolgender Vertrag vom 14. Juni 1765 ermachtigt den Johannes Mehrent von 
Oberlinxweller, im Amte Ottweller Agat, Jaspis und andere zum Schleifen dien:
liehe Steine zu graben; die Ralfte des aus den gefundenen Steinen erlosten Geldes 
solI in die herrschaftIiche Kas~e fiiefien. 

*) Es mag hier gleich bemerkt sein, daB ein Vertrag vom 10. Januar 1759, 
durch welchen langjiihrige Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Fllrsten von Nassau
SaarbrUcken und dem Kloster Wadgassen endgUItig vergliehen werden, dem 
Kloster ausdrUcklich wieder gestattet, Steinkohien nach WillkUr zu graben 
und .auGer Landes, jedoch nicht die Saar hinauf, zu vertreiben. Dieses Recht hat 
denn auch die Abtei Wadgassen .seitdem bis zu. ihrer Aufhebung durch die 
franzllsische National- Versammlung im Jahre 1790 ununterbrochen auf eigene 
Rechnung ausgeUbt. 

2* 
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1758 Furst Wilhelm Heinrich "aus blo~er Gnade" einzelnen Gemeinden, 
sich die Kohlen zum Brennen des fUr die Felddungung erforderlichen 
Kalkes "gratis herauszuholen und desfalls einige Gruben zu eroffnen". 
Diese Vergiinstigung wurde . nach und nach - allerdings mit der Ein
schrankung, da~ die Kohle nicht mehr durch die Einwohner selbst ge
wonnen, sondern von den herrschaftlichen Gruben zu einem erma~igten 

Taxpreise bezogen werden konnten - den samtlichen Gemeinden zuteil 
und ist sehr bald (zuerst 1766) auch auf den gewohnlichen Hausbrand der 
Untertanen ausgedehnt worden*). 

2. Die sonstigen nicht-lothringischen Landesteile. 

Auch in den kleineren, neben Nassau-Saarbriicken noch in Betracht 
kommenden Gebieten, soweit sie nicht zu Lothringen geh6rten, ist die 
Regalitat der Steinkohle nie bestritten worden. Wie eine· Reihe von 
Weistumern - beispielsweise, auch das Jahrgeding zu Spiesen vom 
2. September 1538 - zeigt, war es allgemeine Rechtsiiberzeugung, da~ 

jeder "Fundt iiber und unter der Erden" von der "Herrschaft" zu 
nutzen sei. 

Abgesehen von Pfalz-Zweibriicken, wo die Pfalzische Bergordnung 
von 1590 galt und auf Grund derselben von 1769 ab - allerdings au~er
halb des hier in Rede stehenden Gebietes des eigentlichen Saarbrucker 
Bergbaues - mehrere Steinkohlengruben bei Wolf stein, Odenbach und 
Roth an Private verliehen, daneben aber auch einzelne Gruben auf Rech
nung des Landesherrn (des Herzogs vonZweibriicken) selbst eroffnet und 
betrieben wurden, ist in keinem dieser Gebiete eine Freierklarung des 
Bergbaues erfolgt. 

In der Herrschaft Illingen betrieb· der regierende Freiherr v. Kerpen 
seit 1754 eine landesherrliche Grube bei Illingen, gestattete aber dane ben 
dem Bestander der zu Merchweiler 1765 neuerrichteten Glashiitte, die er"7 
forderlichen Steinkohlen fUr diese Hutte im ganzen Bezirke der Herrschaft 
auf eigene Kosten aufzusuchen und zu graben. 

Innerhalb der Grafschaft Blieskastel waren bei St. Ingbert im 
Jahre 1730 die ersten Steinkohlengrabereien von Bauern eroffl1et worden, 
wie es scheint, ohne Erlaubnis des Landesherrn, des Grafen von der Leyen, 
welcher sie dah4r, dem Beispiele des Fiirsten von Nassau-Saarbriicken 
folgend, urn die Mitte des 18. Jahrhunderts ohne Entschadigung einzog 
und sie fernerhin verpachtete. Gegen Ende des Jahrhunderts wurden 

*) Das niihere uber Entstehung und fernere Gestaltung des Vorrechtes del
sogenannten "Gemeinde-Berec4tigungskohlen" ist im nachfolgenden Abschnitte d 
zusammengefaGt. 



Bergbauberechtigungs-Verhiiltnisse. 21 

auGerdem bei Steinbach zwei Gruben auf grund von Erlaubnisscheinen der 
von der Leyenschen Rentkammer betrieben. 

In der ehemaligen Herrschaft Crichingen-Piittlingen hatte der 
Graf von Wied-Runkel urn 1742 Steinkohlengruben im GroGwalde und im 
Piittlinger Bauernwalde begonnen, aber schon vor 1766 wieder liegen 
lassen. Wiederholten Versuchen der Bauern, diese Gruben ihrerseits zu 
betreiben, wurde stets durch "Pfandung" ein Ende gemacht. V ol'iiber
gehend scheint die Kohlengewinnung pachtweise einem gewissen Bailly 
von Saarlouis iibertragen gewesen zu sein. Nach der Erwerbung Puttlingens 
durch den Fiirsten von Nassau-Saarbriickenim Jahre 1766 ·nahm dieser 
die Gruben fiir landesherrliche Rechnung wieder auf. 

3. Die lothringischen Landesteile. 

Abweichend von den samtlichen vorbesprochenen Gebieten, war in 
Lothringen und Frankreich die Regalitat der Steinkohle seit langer Zeit 
streitig zwischen der Krone einerseits nnd den Feudalherren sowie Grund
besitzem andererseits. 

Fiir Frankreich hatte eine konigliche Verordnung vom 14. Januar 1744 
schliefilich· einseitig den Streit dahin entschieden, daG niemand eine Stein.;. 
kohlengrube eroffnen durfte, ohne vorher dazu von dem "controleur general 
des finances" eine "permission" erlangt· zu haben. Gesetzlich waren 
hiermit zugunsten der Krone sowohl die Feudalherren (Seignem's) , wie 
die eigentlichen Grundbesitzer (proprietaires du sol) ihres Anrechtes auf 
die Kohle verhistig gegangen, wenn sie auch tatsachlich der Verordnung 
von 1744 den lebhaftesten Widerstand entgegensetzten und, vielfach selbst 
von den Gerichten unterstiitzt, sich meist im Besitze der Steinkohlengruben 
ohne besondere Permission erhielten. 

Ahnlich lag-en die Verhaltnisse in Lothringen, wo die Verordnung des 
Konigs Stanislaus vom 8. Oktober 1746 jedermann bei 3000 Livres Strafe 
die Eroffnung von Gruben irgend einer Art verbot, bevor "on n'en ait 
prealablement obtenu la permission que Sa Majeste se reserve d'accorder 
dans les cas.ou Elle le juge convenable".' Eine Verordnung Ludwigs XVI. 
vom 19. Marz 1783 wiederholte dieses Verbot ganz besonders beziiglich 
der Steinkohlengruben fUr die Grundbesitzer und Feudalherren*). Ob die 

*) "Art. 1. Il ne sera permis Ii aucune personne, d'ouvrir et mettre en ex
ploitation des mines de. houille ou charbon de terre dans le.~ fonds Ii eux appar
tenans,· non plus qu'aux Sei,qneurs, dans l'etendue de leurs fiefs ou justices, sans 
en avoir prealablement obtenu la permission de Sa Majeste." 

Sowohl diese Verordnung, wie die vorangefuhrte von 1746 sind abgedruckt 
in J. M. Sittels Sammlung der Provinzial- und Partikular-Gesetze, II. Band 
Trier 1843. 
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bereits urn die Mitte des 18. J ahrhunderts auf lothringischem Gebiete, un
mittelbar an der Nassau-Saarbriickenschen Grenzebei Schwalbach, begonnene 
Kohlengewinnung zu Griesborn auf grund einer Permission erfolgte, ist 
aus den Nachrichten iiber dieselbe nicht zu ersehen. Dagegen waren 1725 
auf ein Steinkohlenvorkommen im Keuper bei Piblingen an der Nied und 
1737 auf ein solches bei Waldmeister (beide unweit Boulay) Konzessionen 
erteilt worden. 

Eine neue, durchgreifende Ordnung der Berechtigungsverhaltnisse 
brachte das franzosische Bergwerksgesetz vom 28. J uli 1791. Es ging 
dieses Gesetz davon aus, daG die Mineralschatze der Verfiigung des Staates 
(a la di.'!position de la nation) unterworfen sein sollen, in dem Sinne, 
daG ihre Gewinnung nur auf grund einer staatlichen Konzession erfolgen 
diirfe. War hiermit an Stelle des Bergregals grundsatzlich das Hoheitsrecht 
des Staates zur Geltung gebracht, so blieb andererseits die vollstandige 
Durchftihrung dieses Grundsatzes noch insofern unerreicht, als das Gesetz 
dem Grundeigentiimer noch die Berechtigung zur Mineralgewinnung bis zu 
einer Tiefe von 100 Fu~ unter der Oberftache beliefi und ihm aufierdem 
auch ein V orzugsrecht auf Erteilung der Konzession fiir den Bergbau in 
gro~erer Tiefe einraumte. 

Auf den Steinkohlenbergbau des Saargebietes hat das Gesetz von 
1791 zunachst - wenigstens bis zum Anfange des 19. Jahrhunderts -
noch keinerlei Einwirkung ausgeiibt. 

b) 8erechtigungsverhiiltnisse wiihrend der franzosischen Herrschaft. 

Die franzosische Republik hob bei der Besetzung des Saargebietes 
in den J ahien 1793-94 aIle Sonderrechte der seitherigen Landesherren 
auf und zog deren Besitzungen· als Staatsgut ein. Samtliche Steinkohlen
gruben 'der Fiirsten ~on Nassau-Saarbriicken, Freiherren v. Kerpen und 
Grafen von der Leyen wurden vorerst auf Rechnung der Republik durch 
die seitherigen Beamten weiter betrieben, dann zufolge Vertrages vom 
5 Germinal an V (25. Marz 1797) an die Compagnie Equer in Paris ver
pachtet. Die eigentlichen landesherrIichen Berechtigungsverhaltnisse be
ziiglich der Steinkohle blieben unberiihrt. Einer Reihe von Gemeinden, 
welche, veranlafit durch die MiGachtungihres seitherigen Rechtes auf 
Kalk- und Hausbrandkohle seitens der genannten Gesellschaft, im Laufe 
des Jahres 1798 eigene Grabereien eroffnet hatten, wurde dieser Betrieb 
eingestellt und vom Zivil-Tribunale des Saar-Departements durch Urteil vom 
28 Frimaire an VIII (19. Dezember 1799) endgiiltig Schadenersatz auf
erlegt. 

Ganz eigentiimlich gestalteten sich die Verhaltnisse beziiglich cler 
friiher zur Herrschaft Crichingen-Piittlingen gehorig gewesenen Steinkohlen-
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gruben im Bauernwalde. Diese waren bis 1787 von der N assau-Saar
briickenschen Verwaltung betrieben, dann aber eingestellt worden, wei! 
die benachbarten Gruben im Grofllwalde dem Absatze geniigten; die Ge
meinde Piittlingen stand zu ihnen in keiner anderen Beziehung, als da~ 
die Gruben in ihrem Gemeindewalde lagen, und da~ der Gemeinde seit 
1775 die Kohlen zum Kalkbrande gegen Zahlung der Forderkosten zu
gesichert waren. Ais Piittlingen zufolge Beschlusses des franzosischen 
Konvents 1793 mit Frankreich "reiiniert" wurde, bemachtigte sich die 
Gemeinde ohne weiteres der Bauernwalder Gruben und verpachtete sie, 
nach kurzem Se1bstbetriebe, durch Vertrag yom 6 Vendemiaire an IV 
(27. September 1795) an die Biirger Koevenig und Beaumont von Saarlouis. 
,Ein Beschlu~ des Prafekten des Mose1-Departements yom 17 Germinal 
an XI (6. April 1803), bestatigt durch den Minister des Innern, erklarte 
zwar die Gemeinde nicht zur Verpachtung berechtigt, gestattete aber den 
Pachtern die einstweilige Fortsetzung des Betriebes gegen Abfiihrung des 
seither an die Gemeinde gezahlten Pachtzinses an die Staatskasse. Gemafll 
spaterer Bestimmung des Finanzministers yom 2. Oktober 1806 sollten die 
Gruben der Compagnie de l' Est, als Pachterin der Salinen zu Dieuze, iiber~ 

wiesen werden. Es ist dies aber nicht geschehen, und so blieben Koe
venig und Beaumont weiter im Besitze der Gruben. Erst unter preu~ischer 
Herrschaft (am 20. Marz 1816) erfolgte endlich die Wiedereinziehung durch 
den Staat; die dagegen von -Koevenig und Beaumont erhobenen Ein
spriiche wurden durch die Gerichte zuriickgewiesen. 

Nachdem im Frieden von Luneville 1801 das linke Rheinufer in aller 
Form an Frankreich abgetreten war, brachte ein ·Beschlu~ yom 5 Floreal 
an IX (26. April 1801) das franzosische Berggesetz yom 28. Juli 1791 
nebst seinen Erganzungen im Saargebiete zilr EinfUhrung. Auf die be
stehende staatliche Bergbauberechtigung hat dieses Gesetz indessen nur 
insofern Einflu~ gehabt, als nunmehr neben jener auch Privat-Bergwerke 
beim Saarbriicker Steinkohlenbergbau ins Leben traten. Die erste der
artige, zugleich allerdings die einzige auf grund des Gesetzes von 1791 im 
engeren Saarbecken*) ergangene Steinkohlen-Konzession ist diejenige von 
Hostenbach im Gebiete cler ehemaligen Abtei Wadgassen. 

Wie bereits erwahnt, hatte die letzere Abtei seit 1759 eine Kohlert
grube bei Hostenbach auf eigene Rechnung betrieben. Nach Aufbebung 
der Abtei im Jahre 1790 wurde die Grube durch die Zentralverwaltung 
des Mose1-Departements zunachst verpachtet, dann durch Zuschlag (nach 

*) Auf den hangenden FHlzchen in der jetzigen bayerischen Rheinpfalz 
wurde eine gr{)~ere Anzahl zum Teil heute noch betriebener Steinkohlengruben 
nach dem Gesetze von 1791 verliehen, z. B. Woosheck bei Breitenbach durch 
kais. Dekret vom 20. Juni 1807, Carlsglfick und Theodorsgluck bei Obermoschel 
19. August 1808, Jacobsgrube bei Odenbach 24. November 1809 usw. 
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-offentlicher Versteigerung) vom 11 Pluviose an VI (1798) an den Fabrik
besitzer Nic. Ville roy von Wallerfangen zum Preise vo~ 330 000 Fr. verkauft. 
Etwa gleichzeitig eroffneten in der Umgebung von Hostenbach mehrere Ge
sellschaften von Grundbesitzern neue Gruben. Urn den hierdurch er
wachs en en Schwierigkeiten und der zunehmenden Unordnung ein Ende zu 
machen, wurde schlieBlich durch kaiserliches Dekret vom 25 Thermidor 
an XII (12. August 1804) dem genannten Villeroy allein die Steinkohlen
Konzession Hostenbach fUr das Gebiet der vormaligen Abtei Wadgassen 
,auf 50 Jahre verliehen. -

Nach Ablauf der mit der Compagnie Equer vereinbarten Pacht iiber
nahm die franzosische Regierung vom 1.' Januar 1808 ab den Betriebder 
"Domanial-Gruben" wieder fur eigene Rechnung. Inzwischen hatte bereits 
1806 bei Aufstellung eines Planes fur den kiinftigen Betrieb der Ingenieur 
en chef des mines Duhamel zu Saarbriicken zum Zwecke einer besseren 
Ausimtzung der Gruben den V orschlag gemacht, das ganze staatliche 
Kohlenfeld in 15 Konzessionsfe1der zu teilen, von denen 1 fur die Salines 
de l' Est und 2 fur die Bergschule von Geislautern zuriickgestellt, die iibrigen 
12 aber an Private, unter Vorbehalt des halben Reinertr~ges fur die Staatskasse, 
abgegeben werden sollten. Auf wiederholte anderweitige, namentlich auch 
yom "Departement" nach dieser Richtung hin ausgesprochene Wiinsche 
scheint der Minister des Innern dem V orschlage . naher getreten zu sein. 
Ein kaiserliches Dekret vom 13. September 1808 ordnete an, 

"que le territoire des houllieres de l' arrondissement de Sarre
bruck serait divise en soixante portions distinctes, donnees en 
concession a autant d'individus separes, dont chacun vendrait 
la houille a un taux arbitraire". 

Die Arbeiten zur Ausfiihrung des Dekretes waren bis zum offent
lichen Ausgebot der einzelnen Konzessionen gediehen, als der russische Krieg 
den ganzen Plan fur immer beseitigte. Abgesehen von der Grube GroB
wald, welche 1807 an die Regie des salines de l' Est iiberlassen worden 
war; und den Glashutten-Gruben, deren Pacht den Glashutlenbesitzern ver
Hingert bezw. neu bewilligt wurde, blieben die samtlichen Gruben fUr die 
femere Dauer der franiosischen Herrschaft unter der kaiserlichen Adminis
tration des domaines et de l' enregi.'1trement. 

Das neue franzosische Bergwerksgesetz vom 21. April 1810, welches 
die den Grundeigentiimern beziiglich der Mineralgewinnung durch das 
Gesetz von 1791 gewahrten V orrechte zugunsten eines unbeschrankten 
staatlichen Hoheitsrechtes aufhob, anderte nichts an den staatlichen Be
rechtigungsverhiiltnissen der Saarbriicker Gruben. Fur die bestehende 
'Privat-Konzession yon Hostenbach hatte es zur Folge, daB die nach dem 
Gesetze 'yon 1791 aU! 50 Jahre beschrankte Bergbauberechtigung nunmehr 
in ein dauemdes Bergwerkseigentum iiberging. Neue Steinkohlen-Kon-
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zessioneI'l. auf grund des Gesetzes von 1810 sind im Bereiche des engeren 
Saarbriicker Steinkohlenbergbaues bis zum Jahre 1815 durch die franzi::i
sische Regierung nicht erteilt worden. 

c) Berechtiguugsverhaltnisse nach 1815. 

Die allgemeinen bergrechtlichen Verhaltnisse erfuhren in den von Frank
reich abgetretenen Landesteilen nach 1815 zunachst keinerl~i Anderung, viel
mehr blieb das franzi::isische Bergwerksgesetz vom 21. April 1810 im ge
samten Saargebiete auch femer in Kraft. Daneben wurde indessen so
wohl von der preugischen, wie cler bayerischen Regierung die iiberkommene 
iandesherrliche Bergbauberechtigung auf Steinkohle fiir die ehemals Nassau
Saarbriickenschen, Kerpenschen und von der Leyenschen Landesteile noch 
im vollen Umfange aufrecht erhalten, spater dann aber in soweit einge- . 
schrankt, als beide Regierungen nach Neu-Regelung und fester Begrenzung 
des staatlichen Bergbaufeldes den Rest des Gebietes dem Privat-Bergbau 
freigaben. Nur die Coburgische Regierung verzichtete bereits durch ErlaG 
vom 1. Marz 1818 innerhalb des ihr zugefallenen Fiirstentums Lichtenberg 
ganzlich auf eine fernere "Reservation" der Steinkohle und erteilte von 
1822 abeine Anzahl Steinkohlen-Konzessionen an Private; diese Kon
zessionen sind von Preugen bei Dbernahme des Fiirstentums Lichtenberg 
im Jahre 1834 ausdriicklich anerkannt worden. 

Innerhalb des preugischen Anteiles am Saargebiete waren 1816 und 
1817 sowohl die von den Salines de l' Est und von Koevenig betriebenen 
Gruben GroGwald und Bauernwald, wie die Glashiitten-Gruben von der 
Regierung eingezogen worden, sodag hier samtliche Steinkohlengruben 
mit einziger Ausnahme der Privatgrube Hostenbach in der Hand des 
Staates sich befanden. Die von der Familie v. Kerpen schon zu franzi::i
sischer Zeit erhobenen und spater wieder geltend gemachten Anspriiche 
auf die (angeblich im Privatbesitze der Familie gewesenen) Gruben der 
vormaligen . Herrschaft Illingen fanden 1821 im Wege des Vergleiches 
durch Zahlung einer Abfindungssumme von 65333 Fr. ihre endgiiltige 
Erledtgung. 

Das dem preuGischen Staate zustehende Saarbriicker Berechtigungs
feld umfagte, entsprechend den in· Betracht kommenden Teilen der Nassau
Saarbr~cker Lande nebst der· Herrschaft Illingen, e"ine Flache von 
154502967 Q.-Lachtern.Da es sich im Laufe der Jahre fiir den Gruben
betrieb als immer wiinschenswerter herausstellte, dieses Feld nach Westen 
·und Norden iiber die ehemals Nassau-Saarbriickenschen Grenzen hinaus zu 
vergroGern, lei tete die Regierung nach MaGgab~ des Bergwerks-Gesetzes 
von 1810 die Verleihung eines Erweiterungsfeldes ein. Auf grund Aller
hochster Ermachtigung vom 16. Januar 1860 wurde infolgeclessen clem 
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preu~ischen Fiskus unterm 25. J anuar 1860 eine Konzession *) erteilt, 
welche neben dem urspriinglichen Felde .noch ein Erweiterungsfeld von 
253364 326 Q.-Lachtern gewahrte. 

Das Gesamt-Steinkohlenfeld des Staates von 178564 ha **) begreift 
den ganzen Kreis Saarbrlicken, den Hauptteil der Kreise Ottweiler und 
Saarlouis, sowie au~erdem noch Teile del' Kreise St. Wendel und Merzig. 
Gegen .Norden (vergl. Tafel 1) wird es begrenzt durch die Stra~e vom 
Langenfelder Hof an der bayerischen Grenze liber St. Wendel, Winters
bach, Alsweiler bis nach Tholey und von hier durch eine gerade Linie 
iiber Beckingen bis zur lothringischen Grenze. Andererseits schlie~t es sich 
nach Westen, Sliden und Osten an die Landesgrenzen gegen Lothringen 
und Bayern an. 

Neben dem staatlichen Bergbaufelde, und gro8tenteils von ihmin 
seiner jetzigen Ausdehnung vollst~ndig umschlossen, sind noch die nach
bezeichneten Privat-Steinkohlenkonzessionen vorhanden (vergl. Tafel 1): 

1. "Hostenbach" im Kreise Saarlouis, verliehen am 12. August 1804, 
erweitert durch Urkunde vom 22. Oktober 1859 auf ein Gesamt
feld von 2442718 Q.-Lachtern; 

2. "Ernst" und "Louise" bei Urexweiler im Kreise St. Wendel, ver
liehen am 12. Februar 1822, dann unterm 3. September 1838 er
weitert auf im ganzen 1 qkm 27 ha 71,67 aj 

3. "Haus Sachsen" und "Ernestine" bei Dorrenbach und Breitenbach 
im Kreise St. Wendel, vom 12. Marz 1822, mit zusammen 1 qkm 
89 ha 18,80 aj 

4. "Johann Philipp" bei Mainzweiler im Kreise St. Wendel, vom 
14. -Marz 1828, mit 14 ha 60 aj 

5. "Marpingen" im Kreise St. Wendel, vom 9. April 1834, mit 
106 ha 50 aj 

6. "Aschbach" im Kreise Ottweiler, vom 23. September 1858, mit 
144057 Q.-Lachtern, jedoch nur auf ein hangendes Flozchen und 
auch auf diesem nur bis zu 50 m Tiefe unter der Theelbach
Briicke im Orte Aschbach. 

7. "Labach" im Kreise Saarlouis, vom 24. September 18M, mit 
8436571 Q.-Lachtern, jedoch nur auf die FlOze im Hangenden 
des Schwalbacher Flozes. (Durch Deklaration vom 24. Oktober 
1861 zur Konzessionsurkunde fur das staatliche Bergbaufeld vom 
25. Januar 1860 ist letzteres nachtraglich entsprechend beschrankt.) 

Auf die im Steinkohlengebirge vorkommenden Eisenerze sind den 
umliegenden Hiitten Konzessionen erteilt, welche den gro~ten Teil des 

*) Ver5ffentlicht im Amtsblatte der K5niglichen Regierung zu Trier yom 
15. April 1860. 

**) In Bau genommen sind davon bis jetzt (1903) nur erst 24110'ba. 
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staatlichen Bergbaufeldes iiberdecken. Die beim Steinkohlenbergbau mit
gewonnenen Eisenerze wurden, so lange sie iiberhaupt noch auf den 
Hutten zur Verschmelzung kamen, gegen Erstattung der Forderkosten an 
diese abgeliefert. 

Nach dem Allgemei~en PreuBischen Berggesetze vom 24. Juni 1865, 
welches seit dem 1. Oktober 1865 an die Stelle des Gesetzes von 1810 
getreten ist, hat im preuBischen Teile des Saargebietes keine weitere Ver·· 
leihung auf Steinkohle stattgefunden. 

Auf bayerischem Geb,iete iiberkam das bayerische Arar 1816 die 
Gruben "St. Ingbert" und "Mittelbexbach". Da beide Gruben auf kein 
bestimmtes Feld angewiesen waren, so wurden fur St. Ingbert die Feldes
grenzen durch koniglichen ErlaB vom 16. Oktober 1825 endgiiltig geregelt 
und der Flacheninhalt des Feldes auf 461 ha festgesetzt. Zum Betriebe 
der Grube Mittelbexbach erwarb das Arar ein Grubenfeld von 383 ha" 
dessen Grenzen durch koniglichen ErlaG vom 15. Oktober 1825 naher 
bestimmt .sind; eine im Jahre 1846 herbeigefuhrte sehr bedeutende Er
weiterung wurde 1856 und 1867 auf Andrangen verschiedener Privat
gesellschaften groGtenteils wieder freigegeben, sodaB sich das heutige Feld 
von 1930 ha nur mehr auf die Gemarkungen Mittel- und Nieder-Bexbach, 
sowie einenTeil von Oberbexbach erstreckt. Der von den Grafen (Fiirsten) 
von der Leyen auf die Grube St. Ingbert erhobene Anspruch ist nach 
jahrzehntelang gefuhrten Prozessen schlieBlich zugunsten des bayerischen 
Staates zuriickgewiesen worden. Neuerlich hat der letztere durch die 
beiden Verleihungen vom 4. Dezember 1886 auf grund des bayerischep 
Berggesetzes vom 20. Marz 1869 noch die zwei Steinkohlenfelder 
St. Ingbert II und III von je 800 ha fUr sich erworben. 

AnschlieBend an die staatliche Grube Mittelbexbach wurde von der 
bayerischen Regierung unterm 25. Juli 1845 eine Privat-Steinkohlenkon
zession "Frankenholz" mit 547 ha auf den Bannen von Oberbcexbach und 
Hochen erteilt; diese Konzession hat dann spater durch Verleihungs
urkunde vom 21. Juli 1870 gemaB dem vorgenannten bayetischen Berg
gesetze eine Erweiterung urn 253 ha erfahren. Von den nach dem letzteren 
Gesetze neuerdings erfolgten Verleihungen kommt hier endlich noch in 
Betracht das Steinkohlenbergwerk "Nordfeld", verliehen mit 376 ha am 
29. Juni 1889 und konsolidiert mit "WeiBengrube" untdr dem Namen 
"K.ons. Nordfeld" am 26. November 1889 in einer GesarotfeldesgroBe von 
442,78, ha. *) 

*) AJ.113er den unmittelbar an den Steinkohlenbergbau des engeren Saar
gebietes sich anschlie13enden, obengenannten Bergwerken ist auf den hang en den 
FIOzchen der bayerischen Rheinpfalz nach 1815 eine sehr gro13e Zahl von Stein
kohlengruben sowohl nach Ma13gabe des franzosischen Gesetzes von 1810, ais 
auch in neuester Zeit nach dem bayerischen Berggesetze von 1869 verliehen 
worden. Eine irgend erhebliche Bedeutung hat indessen keine von ihnen erlan~t. 
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In dem 1815 bei Frankreich verbliebenen Teile Lothringens waren 
bis zum Jahre 1870 auf der siidwestlichen Fortsetzung des Saarkohlen
beckens im ganzen 11 Steinkohlen-Konzessionen erteilt worden, darunter 
"SchOnecken", bereits am 20. September 1820 mit einer FHichenausdehnung 
von 2679 ha unmitte1bar an ,der preuGischen Grenze, die iibrigen erst in 
den Jahren 1855 bis 1863. Von ihnen ist die 2468 ha umfassende Kon
zession "Forbach" sehr bald in den Besitz der Eigentiimer von "Schon
ecken" iibergegangen, wahrend 8 cler anderen durch Urkunde vom 
30. November 1873 unter dem Namen "Saar und Mosel" mit einem Ge
samtfelde von 15 269 ha konsolidiert wurden" und nur die Konzession 
,;,La Houve" in einer Flachenausdehnung von 1732 ha als Einzelbergwerk 
bestehen geblieben ist. Auf grund des dsaG-lothringischen Berggesetzes 
vom 16. Dezember 1873, welches inzwischen an Stelle des franzosischen 
Gesetzes von 1810 getreten ist, sind bisher 7 neue Verleihungen auf SteiIl
kohle in Lothringen erfolgt; die Erteilung einer groGeren Anzahl weiterer 
Verleihurigen steht tiir die nachste Zeit bevor. 

d) Besondere Berechtigungen der Oemeinden und einzelner Werke. 

1. Die Gemeinde-Berechtigungskohlen. 

Urn den Kollertaler Dorfern "aufzuhelfen", hatte Fiirst Wilhelm 
Heinrich von Nassau·Saarbriicken durch Dekret vom 8. Marz 1757 jenen 
Dorferri das eigene Kalkbrennen behufs Diingung der Felder mit Kalk 
bewilligt, derart, daG ihnen Steink6hlengruben angewiesen werden sollten, 
wo sie die zum Brennen des Kalkes erforderlichen Kohlen gegen Be
zahlung abholen konnten. Ein wei teres Dekret vom 9. Marz 1758 iiberlieG 
den betreffenden Gemeinden 3 Steinkohlengruben (bei Rittenhofen, Wal
pershofen und Lummerschied) ·"gratisundohnendgeldlich" auf 6 Jahre, 
:,um die Kohlen daraus zur Brennung des Kalkes zu brechen und zu ge
brauchen . . . . . . . '., keineswegs aber weder mit Steinkohle oder Kalk 
einen Handel zu treiben und zu verkaufen, nochauch keine Steinkohlen 
in denen Oefen zu brennen." Wiederholte MiGbrauche seitens der Ge
tneinden veranlamen den Fiirsten, die "aus blosser hohen Gnade gegebene 
Erlaubniss" am 13. }uli .1761 ' zuriickzuziehen. Indessen schon nach 
3 Monaten wurde sie' von neuem gewahrt, dam1 aber unterm, 29. Oktoeer 
4764 dahin abgeandert, daG die Gemeinden fernerhin fiir den Zentner 
Kohlen zum Kalkbrennen 2 Kreuzer bezahlen sollten; statt dessen, wurde 
endlich vom 1. Januar 1765 ab den Gemeinden ein "Akkord" auf 6 Jahre 
bewilligt, wonach sie gegen eine jahrliche, Abgabe von 6 Louisdor 
(66 Gulden) eine Grube zu Lummerschied und eine solche in der Burbach 
(spater noch eine dritte bei Walpershofen) zum Kalkbrennen aufmachen 
und betreiben durften, 
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Ahnliche Bewilligungen ergingen von. 1761 ~b auch an verschiedene 
Ge~einden in der Herrschaft Ottweiler, so 1761 an Ober-, Mittel-, Nieder
bexbach und Wellesweiler? 1765 an U rexweiler, Schiff weiler und Wiebels
kir<;hen. Die Kohle wurde auch diesen Gemeinden anfangs unentgeltlich, 
spater gegen einen ermaaigten Preis gewahrt, welcher etwa den Forder
kosten entsprach; auch kam nach der Absicht des Fursten dabei stets nur 
die geringwertige Kohle ("Steinkohlengegrutz", "GruB". "weiBe Kohle" 
usw.) in Betracht. Eine eigenhaudige Order Wilhelm Heinrichs vom 
25. August 1765 setzte fur die Herrschaft Ottweiler den Preis der Kalk
Kohlen aus der Grube Kohlwald auf 4 Kreuzer fur den Zentner fest (bei 
6 Kreuzer gewohnlichem Taxpreise) und bestimmte zugleich allgemein: 
"Sollten auf andern Bannen schlechte Kohlengruben. so zum Verkauf nicht 
tiichtig waren, angetroffen werden, so sollen dergleichen Grubep gegen den 
Graberlohn denen Untertanen bloss zum Kalkbrennen und nicht zum 
Handel angewiesen sein." 

Hatte es sich in allen diesen Fallen ausschlieBlich nur urn Steinkohlen 
zum Kalkbrennen fur die Felddungung, "aber nicht an Schmidt noch in 
Stuben-Oefen zu verkaufen, oder vor sich zu employiren", gehandelt, so 
erfolgte die erste Bewilligung von Kohlen auch zum Hausbrande durch 
ein furstliches Dekret vom 19. Juli 1766. Dieses, auf verschiedene Be
schwerden von Gemeinden der Grafschaft Saarbrucken (in betreff ihrer 
Berechtigungen innerhalb der herrschaftlichen Walder usw.) fur die genarinte 
Grafschaft erlassene Dekret lautet in Art. 12: 

"Wirwollen auch ...... , urn denen Unterthanen den Feld-
bau zu erleichtern, Unseren Berg-Inspector den Bedacht dahin 
nehmen lassen, damit denen selben geringhaltige Steinkohle. jedoch 
nach bergmannischem Bau unter des Berg-Inspectors Aufsicht 
gegen blosse Erstattung der Kosten und ganz allein zum Kalk
und Hausbrand. bei nachdriicklicher Strafe aber nicht zum 
Verkauf angewiesen werden." 

Die Bewilligung scheint indessen von vornherein dahin begrenzt 
worden zu sein, daB den Gemeinden nicht das eigene Graben der Kahle 
iiberlassen blieb. sondern ihnen die Kohlen aus den landesherrlichen 
Gruben zugewiese~ wurd~n. Wenigstens spricht eine Bekanntmachung der 
fiirstlichen Kammer zu Saarbrucken vom 30. September 1767 nur davon, 
daB "denen Unt.eithanen das nothige Steinkohlen-Grus zum Kalkbrennen 
von den ihnen am nachsten gel~genen Gruben in ganz geringem Anschlage 
verabfolgt werden solle", und setzt zugleich .bestimmte Preise des Gruses 
fiir 9 verschiedene Gruben fest (zwischen 2 und 3 Kreuzer fur den Zentner), 
wie denn auch ein Bericht des Berginspektors Engelcke vom 3. Mai 1773 
ausdrucklich das Nichtmehrvorhandensein von "Bauerngruben" feststellt. 
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Gesuche der Gemeinden Stennweiler, Landsweiler und anderer, auf ihren 
Bannen eigene Kohlengruben anlegen zu diirfen, wurden abgeschlagen. 

Vielfache Unterschleife mit den Gemeinde-Bedatf..<;kohlen, deren Menge 
flir den einzelnen Untertan sich lediglich durch eine Bescheinigung des 
Meyers (Ortsvorstehers) bestimmte, gaben der ftirstlichen Regierung AnlaB, 
die Preise derselben nach und nach zu erhohen, vereinzelt und voriiber
gehend auch die' zum Of en brand zu bewilligenden Kohlen auf jahrlich 
11/2 Fuder (45 Ztr.) zu begrenzen. Erst yom Jahre 1788 ab, nachdem eine 
Uhtersuchung der Ottweilerschen Waldungen die N otwendigkeit ergeben 
hatte, mit allen Mitteln auf eine Holzersparnis hinzuwirken, entschloB man 
sich, in erster Linie den Preis der Hausbrandkohle wieder herabzusetzen. 
Diese Preisermaf!,igung beschrankte sich zwar zunachst nur auf die Ott
weilerschen Gruben Kohlwald und Wellesweiler, fand aber schon innerhalb 
der beiden folgenden Jahre nach und' nach Anwendung auf das ganze 
Land, indem die seit 1789 (Riickwirkung der franzosischen Revolution) dem 
Fiirsten Ludwig fast von allen Gemeinden vorgetragenen allgemeinen Be
schwerden zugleich zu einer grundsatzlichen Anerkennung des Vorrechtes 
auf Gemeinde-Berechtigungskohlen iiberhaupt ftihrten. 

Von den zahlreichen in diesem Sinne ergangenen Einzel-Erlassen des 
Fursten mogen hier nur derjenige zugunsten der Stiidte Saarbriicken und 
St. Johann yom 9. November 1789 sowie das Privilegium fur die Stadt 
und Grafschaft Ottweiler yom 27. Januar 1790 angefuhrt sem. Der 
erstere lautet: 

"Wollen wir zum Beweis Unserer Landesvaterlichen Liebe den 
Biirgern beider Stadte die zu ihrem Hausbrand benothigte Stein
kohlen von den nachstgelegenen Gruben in dem sehr gering en 
Preis von vier Kreuzer per Centner gnadigst in solange hie
mit zusichern, als die Forderungskosten nicht steigen werden, wo
gegen den Bierbrauern, Feuerarbeitern und iibrigen Handwerkern 
die zu ihrer Handthierung benothigte Steinkohlen in keinem 
geringern Preis verwilligt werden konnen, sondern denselben iiber
lassen bleibt, solche in dem jedesmahl laufenden Preis zu 
erkaufen." 

Ahnlich heiGt es in dem Dekrete vom 27. Januar 1790 fur samtliche 
Gemeinden der Herrschaft Ottweiler: 

"Verwilligen Wir aus bloser Gnade, dass die Steinkohlen zum 
eigenen Hausbrand und nicht zu eigenem Gewerbe in so lange, 
als die Forderungskosten nicht hoher steigen, fur v ier Kreuzer 
der Centner abgegeben werden sollen." 

Der allgemein auf 4 Kreuzer = 1 Batzen festgesetzte Preis der Ge
meinde-Berechtigungskohlen verschaffte letzteren den N amen" Batzenkohlen", 
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welche Bezeichnung sich noch weit in das 19. Jahrhundert hinein er
halten hat. 

Auch in der Herrschaft Illingen bezogen nach dem V organge von 
Nassau-Saarbriicken seit Anfang der 1790er Jahre die Gerneinden ihren 
Kohlenbedarf aus der landesherrlichen Grube zu errniilligten Preisen, an
fanglich zu 3, spater zu 4 Kreuzern den Zentner; ebenso in der Grafst:haft 
Blieskastel zurn Preise von 41h Kreuzern. Dag_egen hatten die Bewohner 
des Abteigebietes Wadgassen und der sonstigen lothringischen Landesteile, 
wie auch diejenigen der vormaligen Herrschaft Crichingen-Piittlingen keine 
Berechtigung auf Batzenkohlen; der Gemeinde Piittlingen standen nur 
gemafl, einer Ubereinkunft vom 29. April 1775 die zum Kalkbrande be
notigten Kohlen gegen die Forderungskosten mit 1 Gld. 6 Albus das 
Fuder zu. -

Unter der franzosischen Regierung wurde zunachst wenig Riicksicht 
auf die Berechtigungen der Gemeinden genommen, vielmehr der Preig der 
Batzenkohlen zum -Teil sehr wesentlich (im Ottweilerschen auf 8 bis 
9 Kreuzer) erhoht. Bei Verpachtung der Gruben an die Compagnie 1f}quer 
war der letzteren zwar in Art. 13 des Pachtvertrages eine Verpflichtung 
beziiglich der Gemeindekohlen .ausdriicklich auferlegt worden, nichts desto 
weniger weigerte sie sich langere Zeit, die alten Preise (4 bzw. 41/2 Kreuzer) 
zu bewilligen, und mufUe 1798 wiederholt durch Verfiigungen der Zentral
Verwaltung des Saar-Departements dazu angehalten werden. Mit Ruck
sicht auf die gestiegenen Selbstkosten erhohte jedoch die Regierung bereit.'l 
durch Beschlu~ vom 28 Frimaire an IX (19. Dezember 1800) den Preis 
der Gemeindekohlen auf 6 Kreuzer fUr den Zentner; die zugeschlagenen 
2 Kreuzer floss en nach dem ferneren Beschlusse vom 7 Messidor an X 
(26. Juni 1802) in die Staatskasse. 

Bei dem immerhin erheblichen Unterschiede zwischen dem Berechti
gungs- und dem laufenden Kohlen-V erkaufspreise, sowie bei der anderer
seits vollig uneingeschrankten Menge der Berechtigungskohlen konnte es 
nicht fehlen, da~ das Vorrecht der Gemeinden in steigendem M~e mi~
braucht wurde. Beispielsweise bezogen einzelne Haushaltungen in Saar
briicken je 600 bis 900 Ztr. jahrlich zum Berechtigungspreise. Entgegen 
den ausdriicklichen urspriinglichen Bestimmungen hinsichtlich der Ge
meindekohlen wurden die iiber das eigene Bediirfnis hinaus verlangten und 
erhaltenen Kohlen nicht nur zu gewerblichen Zwecken verwendet, sondern 
auch mit ihnen ein formlicher Handel getrieben. Urn derartigen Mi~
brauchen ein Ziel zu setzen, erging daher unter dem 2 Nivose an XII 
(22. December 1803) ein Beschlu~ des Prafekten des Saar-Departements, 
welcher ftir die Folge die Berechtigung allgemein auf jiihrlich 1 Fuder 
(30 Ztr.) fUr jede Familie zum Hausbrand undauf 1/2 Ztr. fUr jeden Morgen 
Ackerland zurn Kalkbrennen fest.tellte. Diese feste Begrenzung der Menge 
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der Gemeinde-Berechtigungskohlen ist bis auf die Gegenwart· maBgebend 
geblieben *). 

Nach Wied~riibernahme der Gruben durch die Staatsverwaltung am 
1. J anuar 1808 lieB letztere die Gemeindekohlen zwar in bisheriger Weise 
weiter verabfolgen, ohne indessen ein eigentliches R e c h t der Gemeinden 
auf die Kohlen anzuerkennen. Bezeichnend fUr die Anschauung der 
franzosischen Regierung in dieser Frage ist die Bestimmung in Art. 2 des 
oben angeftihrten kaiserlichen Dekretes vom 13. September 1808, wonach 
die Berechtigungskohlen in Fortfall kommen sollten, sobald die be
absichtigte Konzessionierung des Steinkohlenbergbaues an Private erfolgt 
sein wiirde **). Mit dem Erlasse des fra,nzosischen Bergwerks-Gesetzes von 
1810 nahm die. Abgabe der Kohlen an die Gemeinden ge~'1issermaBen die 
Bedeutung einer andern Form der nachdiesem. Gesetze (Art. 6 und 42) 
dem Grundeigentiimer zu gewahrenden sogenannten Grundrente an ***). -

Die preuBische Regierung hat das V orrecht der Gemeinden in seinem 
vollen Umfange aufrecht erhalten. Eine konigliche Kabinetsorder vom 
29. April 1819 bestimmte, daB den Gemeinden des ehemaligen Fiirstentum 
Nassau-Saarbriicken ihr Bedarf an Steinkohlen von denjenigen landes
herrlichen Gruben, bei welch en die Selbstkosten nicht iiber 4 Kreuzer fiir 
den Zentner . betragen, zu dies em Preise, von den anderen aber gegen 
Entrichtung der Selbstkosten iiberlassen werden soll, wobei gleichzeitig die 
im Begiinstigungspreise zu verabfolgende Kohlenmenge zum Hausbrande 

*) Nach einer Verordnung des Regierungs-Kommissars Rudler ZlJ Trier 
soUte der Kohlenbedarf jahrlich durch besondere Kohlen-Etats der Maires fest
gesetzt werden. Die ersten derartigen nEtats" wurden fur den Kanton Ottweiler 
am 29 Thermidor an VIII (17. August 18(0) aufgestel1t und verlangten allein fur 
dies en Kanton eine Kohienmenge von 151862 Ztm. Wahrend in den letzten 
Jahren vor 1794 im ganzen gegen 80000 Ztr. jahrlich verabreicht worden waren, 
wurden fur 1804 uberhaupt 638 288 Ztr., d. i. fiber die Haifte der Gesamt-Forderung 
der Domanial-Gruben, angefordert, die dann allerdings auf Grund des Prafektur
beschlusses vom 2 Nivose sich auf 249 026 Ztr. ermamgten. Bei Ablauf der 
Equerschen Pacht (1807) betrug die bewilligte Menge 301 438 Ztr. und 1814 fur das 
ganze Land 372000 Ztr. 

**) Sehr scharf au~ert sich der kaiserliche Bergingenieur A. H. de Bonnard 
im "Journal des Mines" (No. 149, Mai 1809) am Schlusse seiner Abhandlung; "Sur 
les mines de houille du pays de Sarrebruc/c" uber das Vorrecht der Gemeinden: 
"D'ailleurs, ces affouayes. ne sont fondes sur ancnn droit. . . •. Les habitans 
de Sa1"rebruc/c sont maintenant Franc;ais comme leurs voisins et il existe aucun 
motif pour leur accorder un privilege Onel'eUX it leur concitoyens ..... Il me 
semble donc ..... qu'il ne devrait peutt!tl'e leur en etre accordes que pour les 
etablissements publics et les pau,vres." Was den letzteren Punkt anlangt, so mag 
beiIiiufig bemerkt sein, da~ die preu~ischen Staatsgruben bei Saarbrucken all
jahrlich neben den Gemeinde-Kohlen lloch an Wohltatigkeitsanstalten, Schulen 
usw. gewisse Kohlenmengen unentgeltlich verabfolgen, deren Gesamtbetrag im 
Rechnungsjahre 1902 bereits 1877 t (37540 Ztr.) erreicht hat. 

***) H. Achenbach, Das franzosisch~ Bergrecht, Bonn 1869, S. 133. 
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auf 30 Ztr. *) jahrlich fur jede Haushaltung und zum landwirtschaftlichen 
Gebrauche auf l/Z Ztr. fUr jeden Morgen Land festgesetzt blieb. Auch 
den ehemals Nassau-Saarbriickenschen und von der Leyenschen Gemeinden 
des jetzigen Kreises St. Wendel, welche bei ihrer Einverleibung in das 
Fiirstentum Lichtenberg die Berechtigungskohlen verloren hatten, wurde 
durch Kabinetsorder vom 7. Februar 1836 die gleiche Begiinstigung wie 
den sofort an PreuGen gekommenen· Gemeinden gewahrt. 

Welchen Umfang in zwischen mit der Entwickelung des Landes und 
dem Wachsen der Bevolkerung das Vorrecht der Gemeinde-Berechtigungs
kohlen an genom men hat, ergibt sich daraus, daG, wahrend fUr 1842 noch 
erst 423570 Ztr. zum Hausbrand und 65240 Ztr. zum Kalkbrennen, zu
sammen also 488810 alte Ztr. verabfolgt wurden, diese fUr das Rechnungs
jahr'1902 die Hohe von 93159 t (1863180 Zoll-Ztr.) erreichten und fur 
.1903 zu 106982 t (2139640 Zoll-Ztr.), d. i. etwa 1 v. H. der Forderung, 
veranschlagt sind. Die Selbstkosten werden nach dem Durchschnitte 
samtlicher Gruben in Zeitabschnitten von 6 zu 6 Jahren festgestellt, die 
Kohlenmengen selbst aUjahrlich den einzelnen Gemeinden auf bestimmte 
benachbarte Gruben angewiesen. **) 

2. KohIen-Berechtigungen einzelner Eisenwerke und Glashiitten. 

Die alteste vorhandene Belehnungsurkunde fiir das Geislauterner 
Eisenhiittenwerk vom 29. Dezember 1572 bewilligt den Bestandern, 
"damit dass schmidtwerk befOrdert und der walter desto mehr geschont 
werde", in der Grafschaft Saarbriicken "vf den Steinkolen den vorkauf 
oder solche kohlen selbst zu ihrer gelegenheit ohn einigen zinss 
oder- hindernuss suchen und graben zu lassen". Von dieser Er
machtigung- scheint indessen kein Gebrauch gemacht worden zu sein, 
wenigstens tun die samtlichen spateren "Bestandsbriefe" ihrer keinerlei 
Erwahnung mehr, im Gegenteile setzen die von 1750 ab geschlossenen 
Pachtvertrage ausdriicklich fest, daB die zu gebrauchenden Steinkohlen auf 
den Gruben zum landesiiblichen Preis entnommen werden miissen. 

Von den iibrigen Nassau-Saarbriickenschen Eisenhiitten war nur noch 
dem Neunkirchener Werke die Berechtigung zur eigenen Kohlen
gewinnung erteilt worden. Nach dem mit Thomas von Stockum ver
einbarten Temporalbestand vom 18. Dezember 1748 soUte namlich den 

*) Seit Einfiihiung des neuen Gewichtes (1858) statt dieser 30 alten Zentner 
nunmehr 31 Zentner Zollgewicht. 

**) Ganz unabhiingig von den "Gemeinde-Kohlen" werden den standigen 
Bergleuten der Saarbriicker Gruben seit alter Zeit noch "Bergmanns-Deputat
kohl en" gegen Erstattung des Haugeldes (von 1863 ab l1h Sgr. der Zentner, ent
sprechend 3,00 M. die Tonne) verabfolgt. Die Menge dieser Bergmannskohlen 
betrug im Rechnungsjahre 1902 rund 72525 t. 

S aarbrticker Steinkohlenbergbau II. 3 
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Bestanderen "zu dem Kleineisen ausschmitten der ohnweit Neunkirchen auf
gesucht vorhandenen Steinkohlengruben sich zu bedienen, in so fern frey 
iiberlassen werden, dass Sie zwar daraus nichts verkauffen, die Kohlen 
aber, so Sie auf Ihre Kosten brechen und beyfiihren zu lassen (haben), zu 
Ihrem Gebrauch employiren m6gen". Unterm 24. November 1749 wurde 
die Berechtigung dahin ausgedehnt, "dass Sie (Bestander) zu des ganzen 
Hiittenwerks eigenem Behuff und Gebrauch ein~ Stein Kohlen Grube 
nechst an dem Werk eroffnen und anlegen lassen, mithin deren gratis 
Sich bedienen"; ein neuer Pachtvertrag yom 1. J uli 1768 endlich gestattete 
den Bestandern, die Kohlen nicht nur zu dem Kleineisen-Ausschmieden 
zu benutzen, sondern auch davon ihren Arbeitern zu deren notwendigem 
Brand zu verabfolgen. Die hiernach um das Jahr 1750 im Weilerbach
Tale bei Neunkirchen angelegte Steinkohlengrube ist bis zu Ende der -von 
Stockumschen Pacht (1780) fur Rechnung des N eunkirchener Werkes be
trieben worden. Bei weiterer Verpachtung des Werkes an eine franzosische 
Gesellschaft blieb die Berechtigung zur Steinkohlengewinnung fernerhin 
ausgeschlossen. -

In gro£l,erem Umfange wurde den Glashiittendas Recht eingeraumt, 
die fur ihre Of en erforderlichen Steinkohlen auf eigene Kosten zu gewinnen. 

Durch den letzten Grafen von Ottweiler war 1723 eine Glashiitte zu 
Friedrichsthal errichtet, indessen "zur Menagirung des Holzes" bereits 
1728 wieder aufgegeben und den Bestandern die neu angelegte "Kohl
Glashutte" im Fischbachtale (bei Malstatt bezw. Ru£l,hiitte) uberwiesen 
worden, zu deren Betrieb ihnen bewilligt wurde, "Steinkohlen graben zu 
lassen, wo sie m6gen und k6nnen, ohne was weiter zu geben". Eine 
eigene Kohlengrube scheinen die Bestander jedoch nicht er6ffnet, vielmehr 
die Kohlen von den Malstatter Bauern aus deren Gruben bezogen zu 
haben. Bei Zuriickverlegung der Hiitte nach Friedrichsthal im Jahre 1747 
ermachtigte der Erbbestandsbrief vom 1. Juli 1747 die Bestandel', "der in 
dem sogenannten Altwald erfundenen Steinkohlengrube auf Ihre Kosten 
sich zu dieser Ihrer Glass Hutte, ohne jemand Eintl'ag oder Hindrung, zu 
bedienen"; fiir den Fall, da!), die Kohlen diesel' "Ihl'er wiircklich inne
habenden" Grube nicht ausl'eichen sollten, verwilligte ihnen dann der 
erneuerte Bestandsbrief yom 16. Juni 1750 au£l,erdem "die an Tag stoGenden 
Kohlen zu Spiess en" , ein weiteres Dekret vom 16. J anuar 1753 auch noch 
die Eroffnung einer Steinkohlengrube oberhalb des herrschaftlichen Weihers 
am Drehborner Berg und endlich ein solches vom 28. Oktober 1782 die 
Wiederaufmachung des alten Stollens am Sauwasen. Nach ausdriicklicher 
Bestimmung der betreffenden Vertrage war jedoch die Verwendung der 
Steinkohle lediglich auf den Betrieb der Glas6fen beschrankt, jeder Verkauf 
derselben, sowie auch ihre Benutzung zum Hausbrande der Bestander oder 
deren Arbeiter ausdriicklich verboten. Der letzte, noch zu fiirstlicher Zeit 
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ausgestellte Bestandsbrief von 1785 (mit 18 jahriger Dauer) setzte fiir die 
Bewilligungder eigenen Steinkohlengewinnung eine jahrliche Pacht "Von 
600 Gld. fest. 

Auf gleiche Weise wurde 1779 bei Verpachtung der neu errichteten 
Glashiitte zu Quierschied den Pachtern die Eroffnung und Betreibung 
einer Steinkohlengrube daselbst gegen eine Pacht von 275 Gld. gestattet. 

Auch in der Herrschaft Illingen und der Grafschaft Blieskastel waren 
ahnliche Berechtigungen erteilt. Der Freiherr von Kerpen hatte 1776 dem 
Bestander der Glashiitte zu Merchweiler erlaubt, "zu Treibung dieses 
Hiittenwerkes diejenigen Steinkohlen, welche fiir die Schmitte nicht tauglich, 
in dem ganzen Bezirke der Herrschaft auf seine Kosten aufzusuchen und, 
jedoch nicht mehr, noch zu einem andern Gebrauch als zu dieser Hiitte 
und wie weit davon erforderlich, zu graben". Ebenso gaben die Ver
,pachtungsbedingungen fiir die von der Grafin von der Leyen 1784 unweit 
des St. Ingberter Steinkohlenwerkes angelegte Mariannenthaler Glashiitte 
'den Bestandern das Recht, zwei Gruben in der Nahe aufzumachen und die 
daraus geforderten Kohlen zum Glashiittenwerke und zum Hausbrande der 
Arbeitsleute zu benutzen. 

Die franzosische Regierung belieill die Glashiitten nicht nur in dem 
Betriebe der betreffenden Gruben, sondern verlangerte auch hinsichtlich 
derselben die ablaufenden Pachtvertrage, sagar noch, nachdem die Hiitten 
in den Jahren 1805 bis 1808 nach und nach durch Kauf in das Eigentum 
der seitherigen Pachter iibergegangen waren. Der Mariannenthaler (St. Ing
berter), sowie der 1809 neu errichteten Sulzbacher (Schnappbacher) Glas
hiitte wurden auillerdem 1813 durch besondere, vom Finanzminister bestatigte 
Erlaubnis Gruben im Ruhbachtale (Altenwald) auf unbestimmte Zeit iiber
wiesen. Auch hatte man bei der mehrerwahnten, durch das kaiserliche 
Dekret vom 13. September 180Ll angeordneten Bearbeitung des Planes einer 
Vergebung des ganzen Steinkohlengebietes an Private besondere Kon
zessionen fiir die Glashiittengruben vorgesehen. 

Nach dem endgiiltigen Ubergange des Landes an Preuillen und Bayern 
wurden samtliche Glashiittengruben auf preuillischem Gebiete (Altenwald, 
F riedrichsthal, Quierschied und Merchweiler) in den J ahren 1816 und 1817 
mit Ablauf der betreffenden Pachtzeiten fiir landesherrliche Rechnung ein
gezogen, welchem Beispiele 1821 auch der bayerische Staat beziiglich der 
von der Mariannenthaler Hiitte noch auf bayerischem Gebiete betriebenen 
Grube folgte. Ais Ersatz fUr die entzogene Selbstforderung der Kahle 
erhielten die berechtigt gewesenen 5 "alten" preu{i,ischen Hiitten (3 Of en 
'zu Friedrichsthal, 1 zuQuierschied und 1 zu Merchweiler) durch Kabinetts
order vom 22. Dezember 1817 das Recht zugebilligt, fernerhin die zum 
Betriebe der Of en erforderlichen Steinkohlen zum Selbstkostenpreise von 
den benachbarten staatlichen Gruben zu beziehen: Dieses Vorrecht isterst 

3* 
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in neuerer Zeit (1867 bis 1879) auf dem Wege vertragsmaf1iger Abfinclung 
cler einzelnen Glashiittenbesitzer durch einmalige Lieferung bestimmter~ 

dem zeitigen Kapitalwerte der Berechtigung entsprechenden Kohlenmengen 
(fur die 5 Hutten im ganzen 1 169000 Ztr.) abgelost worden. *) 

III. Entwicklung des Steinkohlenbergbaues. 

a) Die Steinkohlengewinnung bis zur franzosischen Besetzung des 
Saargebietes in den Jahren 1793-94. **) 

1. Die alteren Kohlengriibereien. 

Anni.nge cler Kohlengraberei im 15. und 16. Jahrhunclert. -
Urkundlich wird cler Steinkohle im Saargebiete uberhaupt zum erstenmal 
Erwahnung getan in clem Neumiinsterer SchOffenweistum von 1429 (vergl. 

*) Wesentlich versehieden von den erorterten Berechtigungen der alten Glas
Mitten waren die sogenannten "Begilnstigungskohlen", welche eine groi3e 
Anzahl gewerblieher Werke aller Art noch bis in die 1860er Jahre hinein von den 
preuBischen Staatsgruben bei Saarbrucken bezogen hat. Die Gewahrung solcher 
Begunstigungskohlen ist auf den Fursten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrueken 
zuruckzufuhren, welcher, teils zur Forderung der von ihm ins Leben gerufenen 
versehiedenen Industriezweige, teils behufs allgemeinerer Verwendung der Stein
kohle an Stelle des Holzes, einzelnen Hutten und sonstigen Werken erma£igte 
Preise fur die Kohlen bewilligte. Diese Begilnstigung hat unter preU£iseher 
Regierung durch die Kabinettsorder vom 29. April Hi19 eine weitere Ausdehnung 
dahin gefunden, "dass den bestehenden Fabrik- und Manufactur-Anstalten ferner
weit fUr die zu ihrem Bedarf aus den landesherrliehen Niederlagen zu entnehtnenden 
Steinkohlen, wie zeither, ein mOglichst massiger Preis gesetzt, und namentlieh ein 
Rabatt von 5 bi's 25 v. H. bewilligt werden kann". 

1m Laufe der Jahre wuchs der Umfang derVergunstigung derart an, da£ zu 
Ende 1858 an ihr gegen 90 Werke mit einer Begilnstigungsmenge von reichlich 
21/2 Millionen Ztr. und im folgenden Jahre 1859, naehdem die Vergilnstigung auf 
den gesamten Kohlenbedarf dieser Werke ausgedehnt worden war, sogar mit einer 
Gesamtmenge von mehr als 4 Millionen Ztr. teilnahmen; der den Werken zugute 
kommende Rabatt betrug fUr die Eisenhutten, Ziegeleien, Fabriken usw. 15 v. H., 
filr die Glashutten 25 v. H. des laufenden Taxpreises der Kohlen. Unmittelbaren 
Anlai3 zur Beseitigung der ganzen Vergunstigung gaben die Verhandlungen mit 
Frankreich uber den Bau des Saarkohlenkanals, infolge deren eine AIlerhOehste 
Order vom 1. Dezember 1860 den bisherigen Kohlenrabatt vom Jahre 1861 abo 
ermaBigte und zugleich die allmahliche Aufhebung der Vergilnstigung uberhaupt 
anordnete. Mit Schlu£ des Jahres 1863 wurden demgema£ die "Begilnstigungs
kohl en" vollstandig beseitigt. 

**) Die Urkunden und Akten uberden Steinkohlenbergbau der Nassau
Saarbruckenschen Lande sind bedauerlicherweise bei clem Einfalle der Franzosen 
in den Jahren 1793-94 zum grofiten Teile verloren gegangen. Der gerettete Rest 
befindet sich gegenwartig der Hauptsache naeh im Konig!. Staatsarehive zu Coblenz_ 
Eine Anzahl versehleppt gewesener einzelner Urkunden und Aktenstilcke, we1che 
im Laufe der Jahre durch Friedr. KOllner und Ad. KoHner zu Malstatt, sowie durch 
den Pfarrer Hansen zu Ottweiler gesammelt wurden, ist im Besitze des "Historisehen 
Vereins fUr die Saargegend" zu Saarbrucken. Von den nieht zu Nassati-Saarbrileken 
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obenH. a), welches aile Steinkohlenfunde innerhalb der Herrschaft Ottweiler 
clem Landesherrn zuweist. Hiernach muG also die Verwertbarkeit der 
Steinkohle bereits zu Anfang des 15. Jahrhunderts im Saarbriicker Lande 
bekannt gewesen sein und ihre Gewinnung durch vereinzelte Grabereien 
schon urn diese Zeit begonnen gehabt haben. In der Tat spricht denn 
auch ein am Donnerstag nach Dreikonigstag (Anfangs Januar) 1430 zwischen 
der Grafin-Witwe Elisabeth zu Nassau-Saarbriicken und ihrem Lehnsmann 
Friedrich Greiffenclau von V olradt abgeschlossener "Rachtungsbrieff und 
Vertrag" von Eisenschmieden und Kohlengrubenim Sinnertal (bei Neun
kirchen), welche schon die' Eltern des Friedrich Greiffenclau innegehabt 
batten; der letztere verzichtet in dem Vertrage zugunsten der Lehns
herrschaft fernerhin auf aile Eisenschmieden und Kohlengruben im Sinner
tale und zu Schiffweiler, behalt sich jedoch andererseits seine Ein
willigung vor, wenn die erstere auf seinem "Erbe" solche neu anlegen 
wolle *). 

gehorigen sonstigen Teilen des Saargebietes enthalten die Archive und Akten nur 
sparliche den Bergbau betreffende Nachrichten. 

Wertvolle Beitrage zur alteren Saarbrucker Bergbaugeschichte geben nach
stehende handschriftliche Zusammenstellungen und Aktenausziig-e: 

Ad. Kollner, Miscellaneen zur Saarbriickschen Geschichte. 2 Bande, Malstatt 
1839 und 1842-43. (Historischer Verein zu Saarbriicken.) 

Ad. Achenbach, Relation iiber die Berechtigungs-Verhaltnisse des landes
herrlichen Steinkohlen-Bergbaues im Bergamts-Bezirk Saarbriicken. Bonn 1858. 
(Konig\. Oberbergamt zu Bonn.) 

Duisberg, Der Steinkohlenbergbau bei Saarbrilcken zur Zeit der Nassau
Saarbriickenschen Herrschaft, hauptsachlich in Bezug auf Forderung, Absatz und 
Verwaltung. Bonn 1865. (Konig). Oberbergamt zu Bonn.) 

J. A. J. Hansen, Beitrag zur Geschichte des Berg- und Hiittenwesens im 
Ottweilerschen. Ottweiler 1868, (Kath. Pfarrei zu Ottweiler, Abschrift bei der 
Konigl. Bergwerksdirektion zu Saarbriicken.) 

*) Die im Konigl. Staatsarchive zu Coblenz (Kopial-Protokolle der Doku
mente Uber das Amt Ottweiler) vorhandene Urkunde lautet vollstandig, wie folgt: 

Ich Friderich Greiffenc10e von Volradt, ritter, thun khundt allermenniglich in 
dissem brieff. Als ich von meiner, meiner bruder unnd ganerben wegen z,u gezeiten 
forderungen unnd ansprachen an den edlen graven Philips graven zu Nassaw unnd 
zu Sarbrucken seligen gedechtnus unnd ,nach seim todt an die wolgeborne fraw 
Elisabeth von Lottringen, grevinne witwe zu Nassaw unnd zu Sarbrucken, meine 
gnedige liebe fraw, als von irer sune, meiner junckhern, und dergraffschafiten 
von Nassaw unnd von Sarbrucken wegen gethan han umb schaden, die mein vatter 
seligen und seiuen arm en leuten mit branndt, raube, namen, gefen'gknuss, 
schatzungen unnd in andern weg von dem vorgenanten graff Philips seligen, seinen 
amptleuten, dhienern und helffern gethan, zugefugt und gescheen seint in den 
kriegen und gezeitten, da der ehegenant graff Philips seliger mit dem hochgebornen 
fursten, meinem gnedigen hern vonn Lottringen, unnd auch in den kriegen unnd 
gezeitten, da er mit hem Heinrichen Eckebrechten von Durckheim seligen ge
krieget hat, und von andern schaden und verluste wegen, wo oder wie meinen 
altern, meim vorgenannten vatter seligen oder mir die gescheen mogen sein bis 
auff dissen heuttigen tag, datum dis brieffs, und ichyn darnach zugesprochen han 
von gelts wegen, das meinen armen leuten, in dem Sinderthale unnd zu Schiffwiller 
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Auch bei Quierschied scheint die Steinkohle schon im 15. Jahr
hundert entdeckt gewesen zu sein, wenigstens diirfte die Bezeichnung 
"kollwald" in einem Quierschieder Jahrgedinge von 1466 wohl darauf hin
deuten. 

Den verhaltnismamg groGten Umfang erreichte in alterer Zeit die 
Kohlengraberei zu Sulzbach, wie denn auch die dortige Kohlengewinnung 
nach der Oberlieferung die friiheste im Saarbriicker Lande gewesen sein 
soll. Urkundliche Nachrichten iiber sie liegen indessen erst aus dem 
16. Jahrhunderte vor, wo die Grafen von Nassau-Saarbriicken sich be
miihten, den vielzersplitterten Besitz des genannten Dorfes durch Kauf und 
Tausch nach und nach in ihrer Hand zu vereinigen. Ein Vert rag von 

gesessen, zu gezeitten, da der ehegenant graff Philips seliger sehatzung in der 
graffsehafft von Sarbrueken hat thun heben, abgesehetzet ist, und darnaeh von 
hengsten und pferden wegen, die mein obgenant vatter seligen in des obgenanten 
graff Philips en seligen diensten abgeriedten und verlom hatt, und die er meim 
vorgenanten vatter seligen aueh sunst sehuldig moehte gewest sein, unnd als ieh 
aueh an sie gefordert han, die Seyges lehen zu Sarbrueken mlr zu los en zu geben 
naeh laut eines brieffs, davon sagende, unnd das sie mir vier pfund gelts, die aile 
jar zu Ottweiler fallende weren unnd zu meim burghauss zu Sarbruekenn gehorten, 
aueh aIle jar geben solten, und aueh mein meynung war, das meine altern 
isensehmitten und kolengruben in dem Sinderdal und daumb gehapt 
hetten, und das ieh die aueh da haben und maehen solte, und als ieh aueh damit. 
forderte sehaden, die mir mit hinderungen an den zehenden zu Dirmingen, zu 
Remersweiler unnd Exweiler und daumb gelegen, die eins apts von Sanet Nabor 
seint, und aueh von hinderungen, die zu gezeitten mein vatter seligen an einer 
pfandtsehafft, die er zu Furth gethan hatte, geseheen sein moehten bis uff dissen 
heuttigen tag: bekennen ieh Friderich Greiffencloe obgenant, das ich vor mieh, 
meine vorgenanten bruder, unser erben unnd ganerben, der ieh mieh auch in 
dissenn saehen gentzlieh gemeehtiget han und meehtigen, umb aIle vorgesehrieben 
sehaden, anspraehen und forderungen, die vorgenant vier pfundt gelts, das vor
genant Seygeslehen zu Sarbrueken unnd auehumb die ehegenanten isen
sehmidten und kolengruben, unnd was davon entstanden mag sein, und limb 
aile obgerurte und ander puneten und artiekel mit meiner obgenanten gnedigen 
frawen, iren sunen unnd iren erben gentzlieh, grundlieh und zu ewigen tag;en 
gesunet, geraeht, vereiniget und gesehliehtet bin, unnd das ieh aueh vor mieh, 
meine erben, meine vorgenant bruder, ire erben unnd unser ganerben unnd die is 
uff unser seitt angan moehte, lautterlieh, gentzlieh unnd zumal zu ewigen tagen 
daruff verziehen han und verzeigent daruff in erafft diss brieffs also, das ieh, 
meine bruder, unser erben unnd ganerben, noeh niemandts von unsern wegen 
darumb nimmer anspraehen noeh forderungen an meine obgenante gnedige fraw, 
ire voq{enante sune, ire erben, noeh ire graffsehafften von Nassaw unnd von 
Sarbrueken, ire hers chaff ten, noeh die iren gethun noeb gehaben, un d au e h v 0 r t 
mehr zu ewigen tag en nimmer kein eisensehmitten noeh kolengruben 
in dem Sinderdale oder zu Sehiffweiler, noeh in den bennen, ge
riehten und begriffen, darzu gehorig, nit haben noeh maehen sollen 
in kheine weiss. Als ieh Friderieh Greiffencloe ohgenant aueh forderung und 
anspraeh an den obgenanten graff Philips seligen und damaeh an meine obgenante 
gnedige fraw von irer sune wegert gethan han von zinse wegen, die ieh in dem 
Dirminger thale und aueh einstheils zu Weisehusen, die man nennet Lenxwilre 
zinse, fallende han, das mir die lange zeit versessen und nit worden waren, be~ 
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1536, in welchem Mathias Degen von Gersheim, Schultheis zu Saarbriicken, 
und seine Hausfrau alle ihre "gilten an gelt und kom" dem Grafen Johann 
Ludwig zu Nassau-Saarbriicken iibertragen, fiihrt unter anderen auf: "Item 
zu Sultzbach von der Koll Gruben druzehn Wispfennig" (13 Albus)~ In 
dem Verzeichnis der Gefalle und Gerechtigkeiten ·zu Sulzbach, welche 
Ludwig von S6tern 1546 dem Grafen von Nassau-Saarbriicken verkauft, 
wird der Ertrag eines Dritteils der Kohlengrube mit 12 Pfennigen ange
geben: "Fern hat die Kollgrub diss Jar zu mein gnedig Herrn Drittheil 
12 Pfennig," Durch Urkunde vom Samstag nach trium Regum 1548 iiber
lassen Hans von Bitsch, Caspar von Cronenburg, Alexander von Brawbach 
und Jorg Reufi zu Saarbrucken ihre Zinsgefalle zu Sulzbach an Kom, Hafer 

kennen ich, das ich auch in vorgeschriebner massen von meinen, meiner vorge
nanten bruder, unser erben und ganerben wegen uff solliche versessen unnd 
ustande gUlt und zinss gentzlich, lauterlich, zu ewigen tagenn verziehen han, unnd 
das vort beredt ist, das ich unnd meine erben uns nu vort me der vorgenanten 
zynse gebrauchen, geniessen und die fordern sollen an den enden, da sie uns dan 
fallende seint. Und wer es sach, das die leut, die hinder der grafschafft von 
Sarbrucken gesessen, unnd an sollichen zinsen schuldig seint, und der bekentlich 
weren, und die zinss nit bezalenn wolten, so sollen ich oder meine erben oder 
unser bott, der solche zinss von unsem wegen heben wurdet, das an einen burg
graven vonn Ottweiler brengen, der soll dan mir oder meinen erben oder 
unserm vorgenanten knechte ander knechte und helffen leihen, und die vorgenante 
leut thun pfenden, unnd die pfende gehn Ottweiler thun furen, unnd die nit von 
dannen lassen kommen biss uff die zeit, das mir, m einen erben oder unserm vor
genanten "knecht von unsern wegen ein volle bezalung gescheen ist von den 
zinsen, die· sie dan sehuldig weren, an geverde. Und thet der obgenant burggrave 
die leut also nit pfenden, so mogen ich oder meine erben sie dan darvor pfenden 
und angriffen, aueh an geverde. Gesehee es aber, das die leut, die hinder der 
vorgenanten graffsehafft gesessen und ir bezwenglieh seint, und zu solliehen zinsen 
gelten soli en, und derselben zinse unbekentlich weren, so sollen mein obgenante 
gnedige fraw, ire sun, ire erben oder ire amptleut von iren.wegen mir und meinen 
erben dieselben armen leut, die also unbekentlich und hinder in gesessen weren, 
zu recht thun halten an den geriehten, da inn en sie dann gesessen seint, als dick 
das not gepurt, als das von alter herkommen ist, an geverde. Dnnd sollen auch 
ieh und meine erben dem also naehgan und sie nit furt darumb pfenden oder 
bethedingenn. Vort ist beredt, wolten die obgenant fraw Elisabeth, 
ire kind, die dan die graffschafft von Sarbrucken inhetten, oder ire 
erben einich eisenschmitten oder kolengruben machen in dem 
Sinderthal oder zu Sehiffwiller, das sie die uff mein erb one meinen 
willen und verhengknuss nit mach en sollen, ausgeseheiden aIle 
argelist und geverde. Alle und igliche vorgesehriebene sachen, stuck, punet 
unnd artiekel samentlich unnd sonderlich han ieh Friderieh Greiffencloe obgenant 
vor mieh, meine vorgenanten bruder, unser erben und ganerben geredt, gelobt 
und versproehen mit gutten trewen in eins reehten eidstatt gantz, wahr, stet, vest 
und onverbruchlieh zu haltenn unnd ewiglieh dabei zu pleibenn, one geverde. 
Des zu urkhundt han ich Friderich Greiffencloe dick genant mein ingesigel an 
dissen brieff gehangen, mieh, mein vorgenante bruder, unser erben und ganerben 
aller vorgesehrieben sach~n zu besagen. Gegeben uff Donnerstag nechst nach 
der heiligen dreier konig tag des jars tausent vierhundert und dreissig jar nach 
gewonheit des stifts zu Metz. 
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und Geld "vnnd dan vngefarlich aIle Jar von der KoIlgruben dase1bs 
3 Albus" dem Grafen Philipp zu Nassau-Saarbriicken gegen gleiche Ge
falle an Korn, Hafer und Geld zu Fechingen. Endlich tauscht Pfalzgraf 
Wolfgang zu Zweibriicken unterm 12. Januar 1549 seinen Anteil am Dorfe 
Sulzbach mit dem Grafen Philipp zu Nassau-Saarbriicken gegen das halbe 
Dorf Hochen und Zubehor aus, unter dem gleichzeitigen V orbehalt auch 
des ferneren Kohlenkaufes zu Sulzbach fur die pfalzgrafliche Hofhaltung. 

Der letztere Tausch ist insofern besonders bemerkenwert, als die 
vertragsmaBigen Einzelheiten desselben nicht nur einen naheren Einblick in 
die damaligen Verhaitnisse der Kohlengraberei zu Sulzbach gestatten, 
soridern auch noch bis in die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts hinein 
den Gegenstand fast ununterbrochener Verhandlungen gebildet haben. 
Wahrend der Tauschbrief des Pfalzgrafen Wolfgang den vorbehaltenen 
Kohlenkauf garnicht erwahnt, aber noch auf den besonderen, von Graf 
Philipp ausgestellten Brief bezug nimmt,lautet dieser in seiner ersten Fassung 
yom 11. Januar 1549 (Staats-Archiv zu Coblenz, Nassau-Saarbriickensche 
Spezialakten), wie folgt: 

Wir Philipps . . . . . (Ubergabe des halben Dorfes Hochen usw. 
gegen den Anteil des Pfalzgrafen am Dorfe Sulzbach mit allen 
Zubehorungen) ..... Doch habenn Sine gnaden (der Pfalzgraf) 
Iro dase1bst zu Sultzbach vorbehalten, vnd wir also bewilliget vnd 
angenommen, auch Iro fiir vns vnd vnsere erben vnd nachkommen, 
zu halten zugesagt, wann hinfuro vber kurtz oder lange zeit der 
Salzbrunn*), so zu Sultzbach ist, aufgethan vnd gebraucht, also 

*) Die Salzquellen, welchen das Dorf Sulzbach seinen Namen verdankt, 
scheinen niemals besonders reichhaltig gewesen zu sein, haben aber gleich
wohl im Laufe der Jahrhunderte mehrfach zur Salzgewinnung Veranlassung 
gegeben. Nachdem bereits im Jahre 1560 Gewerken vorstellig geworden waren, 
ihnen den Salzbrunnen gegen ein Sechstel des zu gewinnenden Salzes zu iiber
lassen, wurde in den Jahren 1562-63 auf herrschaftliche Kosten die erste Salz
pfanne errichtet. Unterm 3. Juli 1574 schreibt Graf Johann zu Nassau-Saar
briicken an einen Beamten des Landgrafen Wilhelm von Hessen (vielleicht an den 
bekannten, salinenkundigen Pfarrer Joh. Rhenanus zu Allendorf a. d. Werra?), 
urn ihn zu bitten, dafl er mit noch etlichen Salzknechten im Sommer erscheinen 
mage, "unsern Salzbrunnen in gang und nutzbarkeit zu ziehen". Es wurde damals 
ein Pumprad angelegt und auch 1595 erneuert, indessen hatte das ganze Werk es 
bis 1611 noch "zu keiner wllrklichen Nutzbirkeit gebracht", war vielmehr urn 
diese Zeit ganzlich verlassen, der Brunnen selbst verfallen. Wiederholte Versuche 
der Wiederaufrichtnng durch herangezogene Fremde blieben ohne Erfolg, zumal 
bald die Greuel des 30jahrigen Krieges uber dasLand hinzogen und 1635ganzSulzbach 
vallig eingeaschert wurde. 1668 verhandelt Graf Gustav Adolph mit Joh. Rein
hard Krug von Nidda und Jakob Gambs von Gieikn wegen erblicher Belehnung 
mit den Salzquellen. 1678' wurden 3 Brunnen 16 bis 18 FuG tief hergestellt, mit 
Pumpen versehen und eine neue eiserne Pfanne (24 FuG breit, 26 FuG lang und 
1 Fuj~ tief) hergerichtet, jedoch das gewonnene Salz zeigte sich "sehr grau und 
von schlechtem Geschmack", zudem konnte aus 1 Ztr. Sole noch nicht voll1 Pfd. 
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dass salz allda gesotten vnd gemacht wurde, dass Iro gnaden. deren 
erben vnd nachkommen . . . . . (ihr Anteil an dem Brunnen wie 
bisher verbleiben soIL) ..... Dergleich auch soviel die 
steinkolen belangt, so inn Sultzbacher bezirk vnd ge
mark fallen vnd gegraben werden, sollen Seine gnaden, 
deren erben vnd nachkommen hinnfuro wie bissher die
selben zu ihrem gebrauch vnd inn dem gelt w ie sie die 
ietzunder behaben, zu forderen vnd zu begeren haben, 
Inen auch dieselben kolen, soviel sie daran zu ihrem selbs 
geprauch bedorffen, ieder zeitt im bestimpten ietzigem 
kauffgelte aller massen als ob diesser tausch vnd wechsel 
nitt beschehen were, vngeweigert gevolgt werden, alles 
nach lautt diesses, vnd dann· auch eines sonderen brieffs, so hoch
genannter vnser gnadiger Herr vns des gegenwechsels halben, 
vbergeben hatt. . . . . 

Da diese Fassung die Gegenseite nicht vollig befriedigte, so wurde 
statt ihrer der nachstehende Brief vom 12. Januar 1549 ausgefertigt: 

Wir Philips Graue zu Nassau vnd zu Sarbrucken, Herr zu Lahr etc. 
Bekennen hiemit offenbar ftir vnss, aile vnsere erben vnd nach
kommen, Alss wir mit dem Hochgebornen Fiirsten vnd Herrn, 
Herrn W olffgangen Pfalzgrauen bei Rhein, Hertzogen in Bayern, 
vnd Grauen zu Veldentz, vnserm gnedig Herrn vnd gevattern, eines 
tausches vnd erbwechsels halben verglichen, also das S. Gn. vnss 

Salz ausgebracht werden. Durch Vertrag vom 25. September 1698 erhielten 
3 Burger von Saarlouis das Werk auf 9 Jahre in Pacht, traten aber schon im April 
1700 wieder davon zuruck, weil angeblich die Salzwasser sich verloren hatten, 
ubrigens auch derHerzog Leopold von Lothringen auf Grund fruherer Vertrag-e 
gegen eine Salzgewinnung in der Grafschaft Saarbrucken Einspruch erhob. 
1719 wurden die verlassenen Brunnen und Gebaude abermals instand gesetzt, Joh. 
Barthel Pfeffer aus Schmalkalden als Salzsieder angestellt und 1721 das erste 
Salz gemacht, auch 1722 ein Gradierwerk errichtet. Nach wenigen Jahren jedoch 
schon muGte der Betrieb wieder eingestellt werden. Neue Hoffnungen erweckte 
ein Gutachtell des 1730 zur Besiehtigung des Werkes entsandten vormals hanau
ischen Salzmeisters zu Nauheim; dann fiirstlich Nassau-Usingenschen Salzdirc:'ktors 
Joseph Todesco, unter dessen Leitung 1731 die Brunnen tiefer gegraben, das Gradier
werk und Sudhaus nach dem benachbarten Dudweiler (die heutige "Sud" daselbst") 
verlegt wurden und 1134 das Sieden nochmals beg-ann; eine Anweisung des fiirstlichen 
Ober-Consistorii zu Usingen yom 21. Marz 1731 hatte rur samtliche Kirchen der 
Grafschaft Saarbrucken und Herrschaft Ottweiler eine "Danks agung zu Gott fiber 
den an hiesigem Saltzwerk verliehenen Segen und dessen Anrufung um fern ere 
Continuation" beim gewohnlichen Kirchengebete angeordnet. Aber auch der 
nerfahrene" Salzdirektor und eine unterm 7. Januar 1734 erlassene "Saltz- und 
Soder.Odnung" vermochten nicht, giinstigere Ergebnisse wie frUher zu erzielen. 
Todesco nahm 1735 seinen Abschied, das Werk selbst wurde am 11. August 1736 
endgilltig eingestellt, die Gebaude in den folgenden Jahren auf den Abbruch 
versteigert. 
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Ihren theil an dem dorff Sultzbach, nahe bei Sarbrucken gelegen, 
mit seiner zugehorde, vnd wir hinwiederumb Ihren Gn. dass halb 
dorff Hochen mit seiner zugehorde, auch etlichen andern giitern 
daselbst, alles laut vnd vermoge beyderseits uffgerichter verschrei
bung vbergeben vnd zugestelt haben, Und aber hochgenanter vnser 
gnediger Herr in der Handlung vnd abrede solches tausches vnd 
erbwechsels sich beschwerd hat, dass Sein Gnad, so sie vnss Ihren 
theil an Sulzbach zustellen thete, nun hinnfuro der Steinkolen, 
so in Sulzbacher bann, beriss vnd marcken gegraben 
werden, oder erfallen, zu Ihrem selbst gebrauch des Hoffstats 
mangle, oder dass sie an dem kauff derselben gesteygt werden 
soUte, Dass wir derohalben Seiner Gnaden, deren erben vnd nach
kommen freiwilliglich fiir vnss, alle vnsere erben vnd nachkommen 
zugelassen, geredt, versprochen vnd zugesagt haben, lassen zu, 
gereden vnd versprechen auch Denen bey vnser grauelichen 
wahren worte, vnd guter treue hiemit vnd in krafft diess brieffs, 
dass sie solche kolen, so viel sie deren zu Ihrem selbst 
gebrauch des Hoffstates jeder zeit vber kurz oder lang 
bedorffen werden, kauffsweiss in dem gelt, wie sie die 
jetzo haben, das ist nemblich einen wagen voll, wie ihne 
Seiner Gn. eygene fuhr zu Zweybrucken vnd Kirckel oder des 
Closters Werssweiler vnd dergleichen fuhren zu fahren pflegen, 
fur vnd vmb funff weisspfenning, oder vf hochst fiinfi 
derselben wagen voll fur ein gulden zu 26 albus hohlen 
vnd hinfaren lassen solIe vnd moge, mit dem weitern erpieten, 
so Ihnen zu Sulzbach an kolen abgehen wurde, dass wir, 
auch vnsere erben vnd nachkommen an andern orten 
vnserer Graueschaft Sarbrucken, da solche oder der
gleichen steinkolen erfallen, Ihren Gnaden, Dero erben 
vnd nachkommen die auch also vnd in dem gelt wie jetzt 
bestimbt zu Ihrem gebrauch volgen lassen sollen vnd 
wollen, vnd dass sie an denselben nit verhindert, auch an 
geIt nit gesteygt werden sollen, gar in keiner weis mit vor
zeihung, aUes des so herwieder sein vnd furgewendt werden mogt, 
nichts vberal aussgenommen, doch solI den kolern hiermit auch 
vorbehalten sein, wass man denselben bisshero, so offt 
mann alss von von Sr. Gn. wegen kolen geladen, an wein 
vnd brad gegeben hat*), dass S. Gn., deren erben vnd nach
kommen, ihnen dasselbig hinnfurter auch· also geben lassen vnd 

*) Nach einem Aktenvermerk erhielten die Kohlengraber von jeder Zwei
brUcker Fuhre fUr das Aufladen der Kohl en 4 oder 5 Ma~ Wein und 25 "Hoff
mutschel" (Semmel?). 
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ihnen an dem nichts abbrechen sollen, alles erbahrlich vnd vnge
fehrlich. Dess zu wahrem Urkundt haben wir vnser Insigel an 
diessen brieff thun hencken, der geben ist Sambstag nach trium 
Regum den 12ten January nach der geburt J esu Christi vnsers 
lieben Herrn vnd seeligmachers gezahlt 1549. 

(Nach einer Abschrift yom Jahr 1619 im Konigl. Staatsarchive zu Coblenz.) 
Schon 1551 (Samstags den 3. Juli) fiihrt Pfalzgraf Wolfgang Klage, da~ 

die Kohlengrube zu Sulzbach eingefaUen sei, von den anderen Gruben 
aber seinen Leuten der Kohlenbezug zu dem vertragsma~igen Preise yer
weigert werde, und ersucht demgema~ um Anweisung der "Koler" jener 
anderen Gruben, ihm die Kohlen zu verabfolgen, "biss vorgemelte Sultz
bacher kolengrub widervmb geraumbt vnnd ingericht wirde". Eine eigen
handige Antwort des Grafen Philipp yom 8. Juli 1551 verheim Abhilfe 
und gibt die V ersicherung, da~ "zweiffelsone E w. Gn. mit kolen zu Sultz
bach noch woll zu helffen sey". Unterm .. 13. Juli 1558 beschwert sich von 
neuem der "Landschreyberey V erwalter" zu Zweibrucken, da~ die Sulz
bacher Kohlengraber den Fuhrleuten der pfalzgraflichen Hofhaltung die 
Kohlen nicht mehr zu dem Preise von 5 Albus fur den Wagen geben, 
sondern 6 Albus haben wollten. Auch hier scheint rasch Wandel ge
schaffen worden zu sein. Die Zweibrucker Hofhaltung bezog seitdem un
unterbrochen bis zum Jahre 1595 Steinkohlen von Sulzbach, wandte sich 
abel' dann den naher gelegenen Gruben bei Wellesweiler zu. 

Wann in del' Umgebung von Wellesweiler die Kohlengraberei be
gonnen hat, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln. Die erste Erwahnung 
einer dortigen Kohlengrube findet sich in einem Tauschvertrage vom 
14. April 1575, wodurch Samuel von St. Ingbrecht seinen Anteil am Dorfe 
Wellesweiler dem Grafen Albrecht zu Nassau-Saarbriicken gegen den Hof 
zu Kirchheim an del' Blies iibergibt. Vnter den dabei besonders ver
zeichneten Gulten, Renten und Gefallen erscheint das "Kollgrubengeld" 
mit dem Zusatze aufgefiihrt: "geht vf vnnd ab" (also wechselnd im Geld
ertrage). 

Die Kohlengraberei zu Sulzbach - Dudweiler als ziinftiges 
Gewerbe. - Anfangs wohl nul' gelegentlich von den Bauern betrieben, 
hatte sich die Kohlengraberei mit del' zunehmenden Verwendung der 
Steinkohle bereits im 16. Jahrhundert an den Haupt-Gewinnungspunkten 
mehr und mehr zu einem regelmamgen Gewerbe ausgebildet. Ais Kohlen
graber ("Koler", "Kohler", "Kohler") erscheinen fast ausschlit?Blich die 
angesessenen Bauern, denen durch besondere landesherrliche Erlaubnis
scheine die "entdeckten Gruben" gegen Entrichtung eines Zinses in Geld 
odeI' Abgabe eines bestimmten Teiles del' Forderung uberlassen blieben. 
Die Kohlengewinnung beschrankte sich dabei allerdings lediglich auf eine 
regeUose Wuhlerei am Ausgehenden del' Floze; man holte die Kohlen 
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heraus, soweit man ihrer habhaft werden konnte, bis endlich das Zusammen
stiirzen der Grube oder angetroffene Wasser weiterem Vordringen Einhalt 
geboten. 

Vielfache Streitigkeiten der Kohlengraber unter einander, sowohl bei 
der eigentlichen Gewinnung, wie auch beim Kohlenvertrieb, welchen meist 
die Graber selbst mit eigenen Fuhren besorgten, gaben dem Grafen 
Philipp von Nassau-Saarbriicken Anlai1, fiir die Kohlengraber von Sulz
bach-Dudweiler eine gewisse zunftmai1ige Regelung der Verhaltnisse herbei
zuftihren. Die erste diesbeziigliche "Ordnung" scheint ihrem Zwecke nicht 
vollstandig entsprochen zu haben und wurde daher durch die nachstehende, 
ausftihrlichere Ordnung vom 12. N ovem ber 1586 ersetzt: 

Actum Sarbrucken den 12ten 9bris Ao. 1586. 
Heutiges tages ist beyden gemeinden der dorffer Duttweiller und 

Sultzbach auff Ihr gegen einander angebrachte klagen und gethane ant
worten, der kohlgruben halber nlchfolgende ordnung gegeben, und der
selben in allen Ihren punkten zu geleben, mit Ernst eingebunden worden. 

Wir des Wohlgebornen Graffen und Herrn, Herrn Philipsen, Graffen 
zu Nassau Saarbriicken und zu Saarwerden, Herro zu Lahr etc., Unsers 
gnadigsten Herrn, Ober-Ambtmann und Rathe zu Saarbriicken thun kundt 
und bekennen hiermit: 

Demnach sich zwischen beyden gemeinden zu Duttweiler und Sultz
bach, der kohlgruben halber, nun etIiche Jahr her, und jetzo abermahls 
allerhandt Spann- und Missel erwachsen, alss seyndt heutiges tages beyde 
Partheyen vorbeschieden, Ihre klage, gegenklage und antwort angehohrt, 
und nach allerhand erwogenen umbstanden nachfolgende ordnung mit 
beyderseits Verwilligung begriffen und auffgericht, und derselben in allen 
Ihren punkten nachfolgendmassen zu geleben anbefohlen worden. 

1. Die fuhren. - Nemblich und zum ersten, so vie! die fuhren be
langet, ist geordnet, dass die fuhren von einem zum andern herumbgehen, 
und sich keiner vor dem andern der Ladung anmassen, auch der zunfft
meister zu Duttweiller, wenn es daselbsten umbgangen, solches dem zunfft
meister zu Sultzbach 'anmelden, alss hergegen widerum der von Sultzbach 
dem von Duttweiller dessen zu berichten schul dig sein solIe. 

2. Gantze und halbe fuhren. - Zum andern ist denjenigen, so 
gantze fuhren haben, vergont und zuge!assen, den Huffschmiedten zu Saar
briicken und St. Johann kohlen zuzufuhren, aber den Nagel-, Messer
schmiedten und schlossern solI es unter der ganzen kohlenzunfft herumb
gehen, und der nicht fahren wollte, seiner Ladung verlustig seyn. 

3. Die kohlen betreffend. - Drittens dieweil sich auch befunden, 
dass die kohlen zu Duttweiller hoheres werths, auch durch die kauffleuthe 
eher abgefiihrt werden, alss deren von Sultzbach, also dass die von 
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Sultzbach Ihre kohlen zu Ihrem grossten Schaden nicht vertreiben konnen. 
so ist verordert, wo ein kauffmann zu schiff oder wagen zu Sultzbach 
ankommen und daselbst die kohlen umb 12 batzen *), wie soIche angeschlagen, 
nicht laden, sondern bessere zu Duttweiller im angeschlagenen werth der 
24 batzen abhohlen wolte, soIl derjenige, an dem die ladung, seine kohlen 
anderwarts zu verfuhren und zu verkauffen, fug und macht haben, jedoch 
uff der gruben geringer nicht alss 12 batzen verkauffen, kann Er sie aber 
uff und auserhalb der grub en alssdann hoher bringen, soIl es Ihme 
erlaubt seyn. 

4. Die ladung anzuzeigen. - Zum Vierten soIl derjenige, an 
welchem die ladung, schuldig seyn, soIches des andern tags zuvor seinem 
zunfftmeister anzuzeigen, damit, wo Ihme etwa der Meyer zu frohn oder 
andern Herrn diensten eingebotten, Unser gnadigster Herr deren nicht 
verhindert werde. 

5. Das Maass. - Zum 5ten soIl hinforder das jetzige maass fiir eine 
ladung geachtet und daffur dem Meyer zu Duttweiller ein batzen Zoll**), 
wie vor alterss, neben dem grabgeldt eriegt, da auch einer ein halb oder 
zwey maass dariiber laden wiirde, soIl derselb batzen gleichfalss davon 
abgenommen und entrichtet werden, darauf dann der Zunfftmeister fleisig 
achtung geben solI. 

6. Wie sie sich im graben der kohlen sollen verhalten. -
Zum 6ten wirdt sambtlichen kohlern hiermit bey straff 10 Goldgulden, so 
ein jeder Unsemi gnadigsten Herrn verfallen seyn soIl, ernstlich verbotten, 
dass keiner, wer Er auch ware, da Er kohlen suchen wiirdt, hoher denn 
9 werckschuh, auch nicht nebenseits, seinem nachsten zu nahe, sondern 
stracks fUr sich fort, graben, und in der mitten eine bank ohngefehr von 
12 schuhen stehen lassen, da auch jernandts hieriiber begriffen und sein 
verbrechen nicht gestehen wolte, soIl der schade durch den zunfftmeister, 
auch 2 oder 3 ehrbare mannern besichtigt und dariiber erkannt werden. 

*) 1 Gulden hatte 26 Albus (zu je 8 Pfennigen) oder 15 Batzen oder 
60 Kreuzer. Bezfiglich des damaligen Geldwertes im allgemeinen mag angeffihrt 
sein, da~ nach der Rechnung fiber das 1562-63 zu . Sulzbach errichtete Sudhaus 
der Tagelohn fUr einen Steinmetzen 5 Albus 2 Pf., einen Maurer 5 Albus, einen 
Zimmermann 5 und 6 Albus (oder 2 Batzen mit Kost), einen Gehilfen oder Knecht 
4 Albus und einen Holzschneider ebenfaHs 4 Albus betrug. Nach Ad. KOHner 
(Geschichte der Stiidte Saarbrficken und St. Johann, I. S. 208) erhielt ein Steinmetz 
1315 beim Bau der Kirche zu St. Arnual 1 Kreuzer taglich, 1548 beim Bau der 
steinernen Brficke fiber die Saar 4 Kreuzer, 1588 ein Steinmetz oder Zimmermann 
3 Albus 4 Pf. (= 83/ 4 Kreuzer) mit Kost und 5 Albus (121/ 2 Kreuzer) ohne Kost. 

**) Der gedachte KohlenzoH hat sich in Nassau·Saarbrficken fast bis zu Ende 
der ffirstlichen Herrschaft erhalten. In dem "Denombrement" von 1683 wird er 
bei Dudweiler und Sulzhach aufgeffihrt, wie folgt: "Item la rente dite Batzengeld 
qui se paye du charbon de terre, savoir 3 alb. pour un char que 1'on emmene." 
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Dieweil auch zu zeiten ein kohler dem andern seine kohl en frevent
licher weiss entwendet, so ist zum 

7. Siebendten versehen, dass, wo einer dariiber ergriffen, derselbe 
Unserm gnadigsten Herm in 4 giildten buss und fiirters der zunfft zu 
4 maassen wein verfallen seyn solI, Damit auch Unserm gnadigsten Herm 
sein frohn und dienst gehandthabet werde, so lasst manns 

8. Zum 8ten bey voriger ordnung*) der zeit halber, in welcher die 
kohler zu fuhren macht haben sollen, nemblich von Martiny biss auf[ Licht
mess, verbleiben. 

9. Zum 9ten so sollen auch aus beweglichen ursachen, zeichen auft 
das gantze und halbe maass geordnet und in beiden dorffem einer ver
trauten person zugestellt werden, dass wo jemandt zu Duttweiller oder 
Sultzbach laden wiirde, Er daselbsten ein zeichen abhohlen, und an ge".. 
hohrige orth zu lieffern wisse, da auch jemandt in statt und strassen ohne 
solche zeichen betretten wiirde, sollen pferdt, wagen und kohlen Unserm 
gnadigsten Herren verfallen, und der so die kohlen geladen, auchder so 
darumb wissenschafft hat, und nicht anzeigen thut, zu gebiihrender straff 
angehalten werden. 

10. Letztlich und zum 10ten damit dem allen wie obgesetzt mit fleiss 
nachgesetzt und gelebt werde, so ist vor rathsam gehalten worden, dass 
jedes Jahr auf Martiny zu Duttweiller und Sultzbach ein zunfftmeister 
erwehlet, welcher der kohlen und gruben halber ein gebott und verbott 
anlege und fleisig achtung gebe, damit dieser ordnung nicht zuwieder 
gehandelt, die iibertretter obbeschriebener massen, oder sonst nach ver
wiirckung, doch Unserm gnadigsten Herrn der hohe frevel vorbehalten, 
gestrafft werden, da sich aber jemandt wieder seines zunfftmeisters gebott 
sperren, und demselben nicht nachkommen wlirde, erstlich umb 1 orth, damach 
2 orth, dann 3 orth, flirter 1 gulden der zunfft zum guten und letztlich von 
Unserm gnadigsten Herm nach verwiirckung gestrafft werden, haben darauff 
alssbald die gemeinden, in Thielen Hanssen von DuttweiIler und Jung Wolffen 
von Sultzbach bewilliget, welche· auch zu den zunfftmeistern diesses Jahr ver
ordnet, und ihrem ambt mit treuem fleiss abzuwarten angelobet, Endlich 
damit die zunfftmeister beyder dorffer ihrer muh und arbeit ergetzung 
spiiren mogten, haben beyde gemeinden eingewilliget, dass deme von Dutt
weiller, weil selbige gemeind etwas grosser, jahrlich 21/2 fl. und deme von 
Sultzbach 11/2 auss ge.meinen seckel gereichet werden solI. 

Diesejetzt beschriebene Unsere ordnung haben beyde gemeinde 
DuttweiIler und Sultzbach im nahmen obwohlgedachten Unsers gnadigsten 
Herm angenommen, allen obbemelten punkten zugeleben und darwieder 

*) Ober diese, schon oben erwahnte, altere (erste) Ordnung ist nichts 
Naheres bekannt. 
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nicht zu thun versprochen und zugesagt, auch desswegen mit handtgebenden 
treuen, und mit dem eyd darmit sie Unserm gnadigsten Herrn zugethan, 
was hierinnen unverbriichlich zu halten, angelobet, ohne alle gefahrde. In 
urkundt mehr wohlgedachten Unsers gnadigsten Herrn hierunter getruckten 
Cantzlei Secrets. Geben zu Saarbriicken den 12ten 9bris 1586. 

(Nach zwei Abschriften aus den J ahren 1730 und 1731 im Konigl. 
Staatsarchiv zu Coblenz.) 

Hiernach war also die Steinkohlengewinnung bei Sulzbach-Dudweiler 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts bereits ziemlich umfangreich, die Stein
kohle selbst aber schon eine Handelsware geworden, welche sogar zu 
Wasser verfrachtet wurde. Als Verschiffungsplatz diente der bei St. Johann 
an der Saar errichtete "Kohlrech" (spater "KohlwaageH ), dessen urkundlich 
zuerst 1608 Erwahnung geschieht *). 

Weitere Nachrichten iiber die Kohlengraberei zu Sulzbach-Dudweiler 
finden sich bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts nur wenige. Das Sulz
bacher Kirchen-Visitationsprotokoll von 1610 fiihrt unter den Bestrafungen 
auf: "Jung Wolfen Hansen Hans zu Sulzbach hat auf einen Feiertag, 
Pauli Bekehrung, sammt fiinfen ihrer Gesellen Kohlen gegraben, soll J eder 
geben 6 Albus 4 Pfennig." Aus den Saarbriicker Stadtprotokollen von 
16~6 ist zu ersehen, da~ in diesem Jahre drei Bauern von Sulzbach in 
Strafe genommen w!lrden, weil sie 3 Wagen Steinkohlen zu Malstatt durch 
die Saar und iiber die Wiesen gefahren hatten, urn das Briicken- und 
Wegegeld zu umgehen. Von 1635 ab, wo die ganze Gegend durch Kriegs
zuge verwustet und entvolkert wurde - das Dorf Sulzbach selbst lag" von 
1635 bis 1727 in Triimmern -, diirfte die Kohlengewinnung daselbst wohl 
fur langere Zeit geruht haben und erst nach Beendigung des 30 jahrigen 
Krieges allmahlich wieder aufgenommen worden sein. Unterm "12. April 
1684 wurde den "Zunfftgenossen Duttweiler und Sultzbacher kohlgruben" 
eine neue, unveranderte Ausfertigung ihres" "Zunfftbrieffs" yom 12. N 0-

vember 1586 zugestellt, "weil das versiegelt original ihnen auss handen 
kommen H • Das mehrgenannte "Denombrement" von 1683 gibt den Zins 
von den Kohlengruben bei Dudweiler auf ,,12 a 18 Flor." an. 

*) Als allgemein bemerkenswert darf hier erwiihnt werden, da~ bereits urn 
das Jahr 1570 Pfalzgraf Georg Johann 1. den Plan fa~te, die obere Saar schiffbar 
zu machen und durch einen Kanal mit der Zorn, also mittel bar mit dem Rheine, 
zu verbinden. Dieser letztere, spiiter mehrfach wieder aufgegriffene Plan ist be
kanntJich erst im 19. Jahrhundert durch den Rhein·Mame- und den Saar-Kanal 
verwirklicht worden. Dagegen schlossen die Grafen von Nassau-SaarbrUcken 1581 
und 1623 mit den HerzOgen von Lothringen Vertriige liber die Schiffbarmachung 
der Saar oberhalb SaarbrUckens. (Vergl. Pfannenschr'nid, Uber das Alter der 
FIO~erei im Gebiete des oberen Rheins mit besonderer Beziehung auf die Saar und 
ihre Nebenfiusse, Colmar 1881.) 
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Kohlengrabereien zu WellesweiJer, Wiebelskirchen, Schiff
we il e r , N e u n k i r c hen. - InnerhaJb der Herrschaft (Oberamt) Ottweiler 
scheint sich die Kohlengewinnung in alterer Zeit .auf den flozreichen Wald
streifen zwischen Schiff weiler im Westen und Wellesweiler im Osten (Kohl
wald, Ziehwald, Wellesweiler Kohlengrubenwald) beschrankt zu haben. Aus 
einer Reihe von Aktenstucken geht hervor, da~ schon zu Ende des 
16. Jahrhunderts von Welles weiler und Wiebelskirchener Gemeinde-Einge
sessenen eine umfangreiche Kohlengraberei betrieben wurde, namentlich 
seitdem die pfalzgrafliche Hofhaltung zu Zweibrucken etwa urn das Jahr 
1595 mit ihrem Kohlenbezuge von Sulzbach nach Wellesweiler iibergegangen 
war. Die Kohlengraber beider Gemeinden hatten die Gruben gemeinsam 
"in Bestand", entrichteten beiderseits zu gleichen Teilen die "Grubengiilt" 
und teilten sich gleichma~ig in das Laden der Wagen, also in die Ein
nahmen. Von jedem Wagen Kohlen wurde - gleichwie zu Sulzbach
Duclweiler - seitens der Landesherrschaft 1 Batzen Zoll erhoben, zu welchem 
Ende auf den Kohlengruben Zollstatten errichtet waren. 

Der Kohlenabsatz erstreckte sich urn diese Zeit bereits bis tief in die 
heutige Rheinpfalz hinein; beispielsweise geht aus clem "Abschiede" d. d. 
Limbach 18. Marz 1616 zwischen Pfalzgraf Johann und Graf Ludwig zu 
Nassau - Saarbrucken hervor, d~ pfalzgraflicherseits fur durchfahrende 
Nassau - Saarbruckische Steinkohlenwagen zu Novelden, Wolfersweiler, 
Lichtenberg, Niederkirchen, Annweiler (im Amte New-Castel), Limbach, 
Odweiler, Niederbexbach und Rohrbach das sogen::mnte "Geleydtgeld" 
erhoben wurde. Einen wesentIichen Teil des Absatzes bildete der Bedarf 
der pfalzgraflichen Hofschmiede zu Zweibrucken. In einem Vertrage des 
Pfalzgrafen Johann mit den S6hnen des verstorbenen Grafen Albrecht zu 
Nassau-Saarbrucken vom 9. November 1600 behalt sich ersterer vor, wenn 
Steinkohlen im Mittelbexbacher Banne gegraben wiirden, von dies en "ftir 
den wagen voll nit mehr den 10 Albus zu bezalen". Ein ahnlicher Preis 
scheint durch einen Vertrag yom Jahre 1603 fUr die Kohlen von Welles
weiler vereinbart worden zu sein; im ubrigen bezahlten daselbst die Zwei
brucker Untertanen fur den Wagen 13 Albus, hatten aber dann kein "Wein 
und Brod" (wie in Sulzbach) zu geben. 

Das von Pfalz-Zweibriicken erhobene "Geleydtgeld" scheint den 
Kohlenabsatz stark geschadigt und die Kohlengraber zu Gegenma~regeln 
verschiedener Art veranla~t zu haben. Unterm 8. Februar 1619 beschwert 
sich namlich die pfalzgrafliche Regierung, daf!l die Kohlengrubenbestander 
zu Wellesweiler fur die Zweibruckensche Hofschmiede keine Kohlen mehr 
verabfolgen wollten, "eswere dann, dass mann sie des zolls zu Limpach 
von denjenigen Kolen, so sie den Schmidten vnnd Schlossern in der Statt 
allhier verkauffen, befreite". Die Kohlengraber, hieruber vernommen, 
rechtfertigten ihr Verfahren als eine notgedrungene Selbsthilfe, "dieweill 
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wider das alte Herkommen vnd nun in das sechst oder siebent lar, nit 
allein von denjenigen Kolen, so sie nacher Zweybriicker Schmieden vnd 
Schlossern zufiihren, sondern auch ufs Gau vnd anderer ohrter hinaus zu 
verkaufen verfuhren, von jedem wagen 3 Albus ihnen abgenommen wiirden"; 
aufl,erdem iiberliiden die Zweibriicker Fuhrleute zum Nachteile der "Kohler" 
die Wagen derart, dafl, sie das Doppelte und Dreifache auf einen Wagen 
brachten, obwohl sie nur einen halben Gulden (13 Albus) zahlten. 

Allem Anschein nach hat diese Art von Betriebseinstellung sehr bald 
durch den Wettbewerb der Kohlengraber untereinander ihr Ende gefunden. 
Wenigstens beklagen sich diejenigen von Wiebelskirchen in einer Eingabe 
yom 10. Marz 1619 dariiber, dafl, ihre "gemeiner von Wellisweiler" die 
herzoglichen (Zweibriickenschen) Wagen allein laden wollten, "wie denn 
am dienstag unserer 15 vff die gruben gangen, allda 8 Wagen helfen zu 
laden, sind aber abgewiesen worden"; gleichzeitig bitten sie, ihnen selbst, 
wie auch denen zu Schiff weiler eine "Ordnung" zu geben, "damit wir die 
beschwernuss vff vnser gruben nit allein trag en dorffen, vnd irgend die 
fuhrleut von vns zu ihnen sich schlagen mogten". Der Amtmann Peter 
Scharf von Ottweiler bestatigt unterm 11. Marz, dass auch "Neunkircher 
und Schifweiler K6ler" durch wohlfeilen Verkauf der Kohlen die Ladung 
an sich zu ziehen suchten, und beantragt, "eine eigentliche Kohl-Ordnung 
uffzurichten", wie sie bereits fUr Sulzbach-Dudweiler bestehe. In gesonderten 
Bittschriften vom 12. Marz 1619 wenden sich auch noch "sembtliche Kohlen
graber zu Wellissweiler" und "sembtliche Wiebelskircher Kohlengruben
bestender" ihrerseits mit der dringenden Bitte urn eine Kohl-Ordnung an 
den Grafen Ludwig zu Nassau-Saarbriicken. Ob eine soIche Ordnung 
daraufhin wirklich erlassen worden ist, geht aus den alten Akten nicht 
hervor. 1m iibrigen diirften die beginnenden Wirren des 30 jahrigen 
Krieges wohl auch hier die Kohlengraberei auf langere Zeit v6llig unter
brochen haben. 

Wann diese spater wieder aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. 
In der Ottweilerer Oberamts-Rechnung von 1688 wird die landesherrliche 
Einnahme aus den Kohlengruben mit ,nur 6 Gulden vorgetragen. 

Graberei in der Umgegend von Geislautern. - Obwoh! bereits 
die alteste Belehnungs-Urkunde iiber das Geislauterner Eisenhiittenwerk 
vom 29. Dezember 1572 den Bestandern dieses Werkes die Ermachtigung 
erteilt hatte, Steinkohlen suchen und graben· zu lassen, scheint in der 
unmittelbaren Umgebung von Geislautern vor dem 17. Jahrhundert eine 
Kohlengewinnung nicht stattgefunden zu haben.Um Pfingsten 1621 zeigen 
Johann Sorg und 5. Genossen von Geislimtern dem Grafen Ludwig an, dafl, 
auf ihrem schafftgiiltigen Gute durch Erzknappen Steinkohlen gefunden 
worden, und bitten, ihnen selbst das Graben derselben gegen einen jahr
lichen billigen Zins zu gestatten, sowie schriftlichen Schein dariiber auszu-

Saarbriicker Steinkohlenbergbau II. 4 
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stellen *). Den Bittstellern wurde zwar der Bescheid erteilt, daB sle "alss 
Inhaber des Aigenthumbs" vor anderen bedacht werden sollten, indessen 
hatte schon im nachsten Jahre ein Forster Schyra die Grube "unterthiinigst 
aussgebracht", W elchen Erfolg weitere wiederholte Gesuche von Johann 
Sorg und Genossen, sowie auch eine "Supplik" des Bergknappen Simon 
MuBier um Verleihung der von ihm bei Geislautern neu entdeckteri Kohlen
grube gehabt, ist aus den vorhandenen Schriftstiicken nicht zu ersehen. 

2. Kohlengewinnung in der ersten HlUfte des 18. Jahrhunderts. 

Uber den Stand des Saarbriicker Kohlenbergbaues um das Jahr 1730 
gibt eine Anzahl Von Berichten Auskunft, welche auf Veranlassung der 
in Usingen wohnenden Fiirstin-Vormiinderin Charlotte Amalia durch ver
schiedene Beauftragte erstattet wurden. Aus dem Berichte der Kammer
rate Schmoll und Heintz vom 4. August 1730 geht hervor, daB urn jene 
Zeit innerhalb der Grafschaft Saarbriicken an Kohlengruben betrieben 
wurden: 

1. Bei Dudweiler 16 Gruben, davon 8 auf dem Banne von Dud
weiler und ebenfalls 8 auf dem Sulzbacher Banne, mit 49 und 27~ 
zusammen 76 Kohlengrabern; die Gemeinde entrichtet einen jahr
lichen Zins von 12 Gid. und hat aufierdem fiir die Herrschaft zu 
Saarbriicken die notigen Steinkohlen zur Hofschmiede, beziehent-

*) Die betreffende "Vnderthanige Supplikation vnd domuthige Bitt" zeigt aufs 
klarste, daG auch die Grundbesitzer auf ihrem eigenen Grund und Boden die 
Steinkohlen nur mit besonderer landesherrlicher Erlaubnis gewinnen durften. Sie 
lautet, wie folgt: 

Hochwolgeborner Grave, E. Gn. seyen Vnsser vnderthanig, Vor Pfticht. 
Schuldtwillige dienst, Jederzeit nach Eisserstem Verm5gen gehorsamlichen Zuvor, 
gnediger Grave und Herr. 

Dero Gnaden Endtssbenannte Arme Vnderthanen, Kohnnen wir In Vnder
thanigkeit Klagent vnangezeigt nicht lassen, wie dass die Ertz Knappen Michael 
gabriel vnd sein Mitgesell In vnserm Schafftgultigem Gut Zu Geyss
lautern oben ahn der Eyssenhutten In einem Rodtbosch ahm Klopf genannt, 
Eissen Ertz zu graben gesucht, aber Keines, Sondern Steynkolen gefundten, der
seibigen Etliche wagenvoll gegraben vnd Ver Kaufft, vnd wann vff Bevelch dess 
Herm Oberarnptmanns Ihnen Knappen von vnserm Schafftgiiltigem Guth abzulassen 
gebothen worden wehre, Sie nicht von den Kohlen abgelassen hetten. 

Dieweill wir dann von vnserm Schafftgiiltigem Guth Naher als ein frembter, 
die Kohlen zu graben, vnd Ew. Gn. einen daruff gesetzten billigen Zinss Jarlichen 
darvon zu geben vndertbanig gehorsam willig seind, 

Also gelangt ahn Ew. Gn. vnser vnderthanig Hochftehenlich vmb Gottes~ 
willen bitten, Die wollen unss Arrne vnderthanen die Kohlen Zu graben, vnd einen 
.Iarlichen billigen Zinss daruff schlagen, vor andern frembten gnedig gohnnen, Vnd 
auch Schritftliche Schein dariiber .Mitzutheilen auss Gnade Verordnen, 
Hirmit Ew. Gn. vnss zu Gnadiger willfahrung vnderthanig Empfhelendt, vnd auch 
t;iner Gnadigen trostlichen Antworth Erwarthendt pp. 
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lich, so lange erstere nicht in Saarbriicken wohnt, statt dessen 
20 Gld. in die Renthei zu zahlen; sodann wird von jedem ver
kauften Wagen Kohlen das "Batzengeld" (1 Batzen = 2 Albus*) 
erhoben, dessen Ertrag nach 3 jahrigem Durchschnitt sich jahrlich 
auf 18 Gld. stellt, so da~ die gesamte landesherrliche Einnahme 
von den Dudweiler Gruben jahrlich 50 Gld. betragt. 

2. In der Meyerei Kollerthal 9 Gruben (4 bei Rittenhofen, 2 bei 
Lummerschied, 2 zu Schwalbach und 1 bei Engelfangen) mit zu
sammen 18 Kohlengrabern, welche teils den 7 ten, teils den 8 ten 
Wagen, "wie er gegolten" (also in Geld) an die Herrschaft ab
lief em, sich aber erbieten, kiinftighin 5 Gld. jahrlich von jeder 
Grube zu zahlen. 

3. Bei Geislautern 2 Gruben, im Besitze von 4 Untertanen; die
selben geben den 9ten Wagen an die Herrschaft. 

4. Bei der Pfenn (Fenn) 1 Grube, von 2 Untertanen angefangen, 
welche den 7ten Wagen abliefern, aber statt dessen 221/2 Gld. 
jahrlich geben wollen, wenn ihnen "ohnschadliches Holz zum Bauen 
in der Grube verabfolgt werden mochte". 

5. Bei Malstatt 1 Grube, von 2 Untertanen betrieben, welche jahr
lich 71/ 2 Gld. geben; "sie brechen aber nunmehr Steinkohlen vor 
die Glashiitte auf der Fischbach, welcher kraft der erteilten 
Konzession erlaubt ist, Steinkohlen graben zu lassen, wo die Glas
meister mogen und k6nnen, ohne was weiter zu geben." 

6. "sind noch andere Unterthanen, so Steinkohlen graben wollen, 
welch en aber nicht verstattet werden soIl, solches zu thun, bevor 
sie deshalb gnadigste Konzession erhalten." 

Abgesehen von den Renten der Dudweiler Gruben, waren im 
Jahre 1729 von den Steinkohlengruben der Grafschaft Saarbriicken im 
ganzen 85 Gld. 9 Albus 64/ 7 Pf. eingegangen. Eine weitere Einnahme 
ergab dann noch der von jedem Wagen Kohlen erhobene Zol1 von 4 Batzen. 

Hinsichtlich des Betriebes der Gruben stell en die verschiedenen Be
richte fest, da~ "bishero nur auf den Raub geschafft worden". Besonders 
von Dudweiler wirdbemerkt, daG die Kohlengraber "jeder vor sich und 
niemandem zum V orteil . . . . . den Berg sehr umbwielet und sich ver
graben". Aus einzelnen der dortigen Gruben wurden 3 bis 4 Fuder 
(90 bis 120 Ztr.) Kohlen und mehr taglich gefOrdert, das Fuder zu 2 Gld. 
auf der Halde verkauft. Das notige Holz zum Verbauen erhielten die 
Gruben umsonst aus den herrschaftlichen Waldungen, so beispielsweise 
die Gruben von Dudweiler jahrlich mehr als 100 Stuck Eichen. Wahrend 

.) Der Gulden (Florin) hatte urn diese Zeit 30 Albus (zu je 8 Pf.) oder 
15 Batzen oder 60 Kreuzer. 

4* 
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die Kollerthaler Bauern die Kohlengewinnung neben dem Ackerbau nur 
einige Wochen oder Monate im Jahre betrieben, wird bezuglich der 
Dudweiler Kohlengraber beklagt, daB sie sich "vom Acker- und Feldbau 
sehr abgehalten", und nicht 3 in der Gemeinde seien, "so ihr Brod ziehen"; 
sie werden als "zum Trunk heftig gewohnet", als "lauter liederliche Leute, 
die den Verdienst sogleich den Wirten wieder zu losen geben", und in 
ahnlicher, nicht sehr schmeichelhafter Weise geschildert. 

Obereinstimmend empfehlen aIle Berichte eine erhebliche Steigerung 
der von den Kohlengrabem zu entrichtenden Gefalle. Der Land-Kammer
Meister Spah zu Saarbriicken (Bericht vom 1. September 1730) geht noch 
einen Schritt weiter und schlagt in zweiter Linie vor, die Gruben von 
seiten der Herrschaft selbst zu ubernehmen, dabei aber den seitherigen 
Betreibern die Arbeit des "Brechens" und des "Verfahrens" der Kohlen 
zu belassen, welch em Vorschlage sich der Hiitten-Direktor Koch zu Neun
kirchen (Bericht vom 24. Marz 1731) anschlieBt. 

Wenn auch der letztere V orschlag zunachst noch keine Billigung 
fand, so scheint doch schon vom Jahre 1731 an die Abgabe der Kohlen
graber durchgangig auf den 7ten, fur Dudweiler sogar auf den 6ten Wagen 
der Forderung erhoht worden zu sein. Die Kohlen-Zunftordnung der 
Gemeinde Dudweiler wurde von der Fiirstin Charlotte Amalie auf neue 
bestatigt, jedoch mit den Bedingungen, daB: 1. statt des bisherigen Zinses 
und der zur Hofschmiede ge1ieferten Kohlen nunmehr von 1731 ab der 
6te Wagen in Natur oder nach dem Werte des Verkaufes an die Land
Kammer abzufiihren sei; 2. femer keine neue Grube ohne Erlaubnis auf
gerichtet werde; 3. die samtlichen Gruben in gehoriger Ordnung erhalten 
und ausgearbeitet werden sollten. DaB die Kohlengraber sich nicht ohne 
weiteres zu dies en Bedingungen, und namentlich nicht zu der reichlichen 
Verdoppe1ung ihrer Abgabe an die Herrschaft verstanden, kann nicht 
wundernehmen. Ein Vermerk aus dem Jahre 1733 besagt in dieser Be
ziehung: "Sie haben sich auch im verwichenen Zweitjahr zu dem erhohten 
Zins in Gutem nicht verstanden, sondern allemal wurde drauBen gepfandet 
und die Pfander verkaufen lassen." 

Einen Uberblick iiber Forderung und Absatz der Gruben bei Dud
weiler gibt nachstehende "Specification der von der Gemeinde in Dutt
weiler 1732 verdebitirten Kohlen": 

402 Fuder Schiffkohlen zu je 2 Gld. (auf die Saar geliefert, einschl. 
22 Alb. 4 Pf. Fuhrlohn), 

47 Wagen auf den Dudweiler Gruben geladen zu je 2 Gld., 
44 
30 

" 

" "Sulzbacher" " "" 1 " 20 Alb., 
an die Schmiede in beiden Stadten ,. ,,2 " (einschliefl.l. 

22 Alb. 4 Pf. Fuhrlohn), 

523 Fuder (15690 Ztr.) mit 1 029 Gld. 10 Alb. Gddwert. 
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Davon gehen 323 Gld. 7 Alb. 4 Pf. Fuhrlohn ab und bleibt also 706 Gld. 
2 Alb. 4 Ef. Erlos, wovon der 6. Tei! mit 117 Gld. 20 Alb. 31/ fl Pf. fur 
die Herrschaft. 

Zu den bestehenden Gruben trat im Jahre 1731 noch eine solche 
unweit der Gehlenbacher Muhle bei Clarenthal hinzu, deren Bestander 
den 6. Wagen Kohlen in Natur oder Geld zu entrichten hatten. 

Urn dieselbe Zeit begann auch die Steinkohlengewinnung bei 
St. Ingbre cht (St. Ingbert) in der Grafschaft Blieskastel, wo 1730 
einzelne Bauern im nordlicheri (an Dudweiler angrenzenden) Walde Tage
roschen eroffnet hatten. Die hier gewonnene Kohle fand sehr bald weit 
nach Lothringen hinein Absatz; so wurden, wie aus einem Kammer
Protokoll vom 29. Januar 1733 (Nassau-Saarbruckensche Akten) hervor
geht, im Jahre 1732 allein durch Fuhrleute von Gudingen und Biibingen 
gegen 100 Wagen St. Ingberter Kohlen ins Lothringer Land und nach 
Metz verfuhrt. 

Innerhalb der Herrschaft Ottweiler beschrankte sich die Kohlen
gewinnung wahrend der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts im wesentlichen 
auf die Umgebung von Wellesweiler*) und auf den Kohlwald bei 
Neunkirchen**). Daneben wurden 1742 eine Grube zu Mittelbexbach 
durch den nassauischen Amtmann von Homburg, 1747 solche im Hoch
walde zwischen Neunkirchen und Friedrichsthal, sowie 1750 bei Spiesen 
durch die Bestander der F riedrichsthaler Glashutte und gleichfalls urn das 
Jahr 1750 eine Grube im Weilerbachthale bei Neunkirchen durch den 
Bestander des dortigen Eisenwerkes eroffnet. Die gesamte landesherrliche 
Einnahme aus den Kohlengruben der Herrschaft Ottweiler belief sich fUr das 
Jahr 1726 auf 41 Gld., stieg dann allmahlich bis zu 120 Gld.~im Jahre 1749. 

Wie ein Schreiben der Saarbriicker Kammer-Direktion an den Ober
amtmann zu Ottweiler vom 3. April 1749 ersehen lam, bestand die eigent
liche Gewinnung der Kohle auch auf den Ottweilerschen Grub en urn diese 
Zeit noch lediglich in einer regellosen Graberei am Ausgehenden der FlOze. 
Das gedachte Schreiben teilt mit, "da/!' bei Serenissimi nostri Hochfurstl. 

*) Einen Einblick in die Verhaltnisse des dortigen Betriebes bietet ein von 
dem "Bestander" Neurohr mit seinem Gesellschafter Didion 1746 beim Oberamte 
Ottweiler gefUhrter Prozefi. Neurohr klagte auf Lasung des Gesellschaftsver
trages, weil die Kinder des Didion, wenn sie mittags das Essen zur Grube brachten, 
jedesmal einen Sack Kohlen heimzutragen ptiegten, wodurch er selbst so benach
teiligt werde, dafi er bei seinem Pachtvertrage mit der Herrschaft nicht bestehen 
konne. Das Oberamt erkannte der Klage gemafi auf Lasung des Gesellschafts
vertrages. 

**) Nach einer an das Oberamt Ottweiler erstatteten Anzeige des "lagers 
und Zallners" vom 2. November 1743 fuhren Bauern aus dem St. Wendelschen und 
Baumholderschen zeitweise Kohlen yom Kohlwalde nach ihrer Heimat und ver
kauften sie dort den Wagen zu 10 bis 11 KopfstUcken (etwa 4 Gld.) 
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Durchl. der gewesene Hofbestander Koch*) die miindliche Vorstellung 
gethan, was massen die Steinkohlen im Ottweilerischen nicht bergmannisch 
gebaut, sondern nur der obere Kohlengang gleichsam alss auf einen raub 
aufgearbeitet, die untere und beste Gange aber in der Erde gelassen wurden; 
demnach Hochstdieselbe gnadigst befehlen, dieses grundlich zu untersuchen 
und V orschlage zu thuen, ob und wie diese Steinkohlen in Zukunfft zu 
gnadigster Herrschaft besserm N utzen auf bergmannische Art und Weisse 
zu beneficiren sein mochten". Die hiernach angestellte Untersuchung 
ergab denn auch in der Tat, daG der Bestander Neurohr nur RaublOcher 
grub, weil ihm das Holz zum bergmannischen Verbauen fehlte. Von dem 
Oberamte wurde daher zwar befiirwortet, das erforderliche Holz fur die 
Gruben aus den herrschaftlichen Waldungen verabfolgen zu lassen, zugleich 
aber auch angeraten, den zeitigen "Bestand" fernerhin nicht mehr zu er
neuern, sondern die Kohlengewinnung bei sich bietender Gelegenheit einer 
"F erme-Compagnie" zu ubertragen. 

3. Einziehung der Gruben fUr landesherrliche Rechnung urn die Mitte 
des 18. Jahrhunderts. 

Unter den bestehenden Besitz- und Betriebsverhaltnissen hatte der Saar
brucker Steinkohlenbergbau bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts eine irgend 
erhebliche Bedeutung nicht zu erlangen vermocht~ Nach dem Durchschnitt 
der 6 Jahre 1744-49 betrug der jahrliche Kohlenverkauf samtlicher 
Nassau- Saarbriickenschen Gruben 2349 Fuder (etwa 73000 Zoll-Ztr.), 
wahrend der all' die Herrschaft entrichtete Zins nach dreijahrigem Durch
schnitte (1747-49) jahrlich 996 Gid. 10 Albus ergab. Fur eigene Rechnung 
betrieb der Landesherr noch keinerlei Gruben. Zwar war bereits 1730 
durch den Land-Kammer-Meister Spah die Obernahme der Gruben ange
regt worden, bei dem grofien Holzreichtume des Landes erschien indessen 
die Steinkohle zunachst noch nicht von solcher Wichtigkeit, da~ man aus 
dem herrschaftlichen Selbstbetriebe der Gruben wesentlich erhohte Ein
nahmen Mtte erwarten diirfen. Die Verhaltnisse sollten sich jedoch bald 
v611ig umgestalten. 

Die schon vor 1750 begonnene und rasch zu gro~em Umfang ent
wickelte V erschiffungvon Stammh6lzern aus den Saarbriickenschen Waldungen 
nach Holland hatte binnen kurzem im Lande selbst die Holzpreise derart ge
steigert, da~ die Bewohner in immer weiteren Kreisen sich veranlam sahen, 
statt des bisherigen auschliefilichen Holzbrandes fur die Hauswirtschaft sich 
mehr und mehr der Steinkohle zu bedienen. Fast noch wichtiger aber fur 
den Absatz der letzteren erwies sich die allgemein in Aufnahme gekommene 

*) Bis 1748 Pachter (Admodiator) des Neunkirchener Eisenwerkes. 
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Diingung der Felder mit Kalk und die infolgedessen sehr erheblich ge
stiegene Verwendung von Steinkohle zum Kalkbrennen. Die fiirstliche 
Regierung zogerte nicht, aus den veranderten Verhaltnissen den moglichsten 
Nut~en zu ziehen, indem sie "zum besseren und bestandig haben konnellden 
Debit und Nutzen der Untertanen" unterm 5. Januar 1750 dem Hauptmann 
Philipp Quien zu Saarbriicken nebst 2 Genossen (Nicklas Paul zu Saarlouis 
und Franz Didier zu Homburg) auf 12 Jahre gegen einen jahrlichen Pacht
zins von 1000 Gld. das Recht des ausschlie~lichen Hande1s mit den in der 
Grafschaft Saarbriicken geforderten Steinkohlen iibertrug. In dem Vertrage 
war festgesetzt, 

"dafi zwar die Besitzer derer Gruben vor wie nach bei diesen ihren 
Gruben verbleiben, auch gnedigster Herrschaft oder Dero Rent
kammer den bisherig regulirten ge1dzinss davon fiirderhin abfiihren, 
die auf bergmannische arth gewinnende ausbeut an Kohlen aber 
nirgends anderswohin, bei hoher willkiirlicher straf, als an diese 
gemelte Bestander fuder und wagenweis, wie in dem Contract ent
halten, nemlich ...•.. (verkaufen sollen), was die Kohlen aber 
in dem Land an Burger und andere Unterthanen, auch Schmiedt, 
Nagelschmiedt, Schlosser und dergl. anbelangt, dieselben sind hire 
ausgenommen, und soli en vor wie nach nach eines jeden Wahl 
kauft und von denen Besitzernder Gruben auch verkauft werden." 

Diese Mafiregel hatte zur Folge, da~ nicht nur die Ausfuhr der Stein
kohle in die benachbarten Lander und demgemafi die ganze Forderung 
sicQ wesentlich hob, sondern auch fur die fiirstliche Rentkammer be
deutende Mehreinnahmen aus der Steinkohlengewinnung erzie1t wurden, 
Nach einem Rechnungsauszuge vom 25. November 1752 stellten sich 
namlich die betreffenden herrschaftlichen Einkiinfte 

Grafschaft Saarbrucken. Herrschaft Ottweiler*). 
1m Jahre 1749 auf 915 Fl. 26 Albus 5 Pf. 120 Fl. - Albus Pf. 

1750 
" 

2081 21 " 
1 

" 
123 

" 
22 " 

1751 " 3190 " 15 " 
2 120 

" " ". 

Fur die Grafschaft Saarbrucken waren dieselben mithin bereits im 
ersten Jahre des "Bestandes" auf reichlich das Doppe1te, im zweiten sogar 
auf das 3112 fache des Ergebnisses im letztvorausgegangenen Jahre 1749 
gestiegen. 

Aber trotz des erzielten Aufschwunges der Kohlengewinnung erwies 
sich der mit dem Quienschen Vertrage begonnene erste Schritt zur Ver-

*) Der Quiensche Vertrag erstreckte sich ausschliemich auf die Grafschaft 
Saarbrilcken; fUr die Kohlenforderung in der Herrschaft Ottweiler scheint er ohne 
j eden Einfiufi geblieben zu sein. 
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staatlichung der letzteren noch nicht als ausreichend, urn einen regel
rechten und wirtschaftlichen Bergbau anzubahnen, da die alten Besitz- und 
Betriebsverhaltnisse der Gruben von dem Vertrage vollig unberiihrt blieben. 
In rich tiger Erkenntnis der Sachlage unterbreitete daher am 23. N 0-

vember 1750 der Kammerrat Heus dem Fiirsten Wilhelm Heinrich den 
Vorschlag, zum Besten des Landes die samtlichen Steinkohlengruben fiir 
landesherrliche Rechnung zu iibernehmen, welcher V orschlag denn auch 
sofort die Billigung des Fiirsten fand. 

Samtliche Kohlengraber wurden in verschiedenen Abteilungen am 
15., 16. und 1 A. Januar 1751 iiber ihre seitherige Berechtigung zur Kohlen
gewinnung vernommen und ihnen dabei eroffnet, "dass Hochfiirstliche 
Durchlaucht gesonnen seien, die Steinkohlengruben einzuziehen und aus 
besondern Bewegursachen bergmannisch administriren zu lassen, anbey 
aber doch gnadigst entschlossen sind, denen Kohlengraber ihre beweisslich 
angewande Kosten nach der Billigkeit ersetzen zu lassen". Ohne Ein
spruch erklarten sich die Kohlengraber bereit, ihre Gruben abtreten zu 
wollen, einige sogar ohne Entschadigung, die anderen gegen Erstattung 
der gehabten Kosten. Auch fanden sich viele geneigt, fernerhin der 
Herrschaft die Kohlen "zur Halbschied" zu graben, wenn ihnen das 
notige Bauholz dazu kostenlos gegeben wiirde. Den Kohlengrabern von 
Dudweiler und Sulzbach wurde besonders zugesichert, dafi der Fiirst die 
bei Aufnahme neuer und Gewaltigung alter Gruben erwachsenden Kosten 
zur Halfte tragen, die von ihm anzustellenden "Berg-Offizianten" aber seiner
seits allein bezahlen werde, sowie dafi ein jeder bei seiner bebauten Grube 
beibehalten und keinem erlaubt werden solIe, in eines anderen Grube 
einzudringen. 

In Ausfiihrung der Verhandlungen yom 15., 16. und 18. Januar 1751 
erfolgte zunachst die Vermessung und Abschiitzung der Dudweiler Gruben 
und auf Grund der unterm 27. Januar 1751 iibergebenen Schatzung in 
Hohe von 1127 Fl. die Auszahlung dieses Betrages an "Meyer und Gericht 
nebst denen 2 verpflichteten Gemeindel~uten". Die gleiche Abschiitzung 
fand im Februar 1751 mit den Gruben zu Gersweiler, Clarenthal, Krug
hiitte, Geislautern und Fiirstenhausen statt; jedoch erklarten sich hier laut 
Verhandlung vom 15. Februar 1751 die meisten Kohlengraber mit der 
Hl)he der Entschadigung nicht einverstanden, weigerten sich auch, unter 
bewandten Umstanden die Kohlengewinnung "urn die Halft" zu iiber
nehmen, infolgedessen ihnen auferlegt wurde, "keine Kohlen mehr bei 
50 Thlr. Straf bis auf anderweite gnadigste Verordnung zu verkaufen". 

Wie die Verhandlungen beziiglich der iibrigen Gruben im einzelnen 
verlaufen sind, ist nicht zu ermitteln, da die alten Akten mit der Ver
handlung yom 15. Februar 1751 abschliefien. Tatsachlich waren aber 
schon bald darauf samtliche Gruben an den Landesherrn iibergegangen, wie 
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denn auch die Verordnung vom 27. November 1754 fur die Folge allge
mein jede weitere Steinkohlengewinnung durch Private bei hoher Strafe 
verbot*). -

In ganz ahnHcher Weise, wie fur· die Nassau-Saarbruckenschen Lande 
unter dem Fursten Wilhelm Heinrich, vollzog sich urn die Mitte des 
18. Jahrhunderts auch in der Grafschaft Blieskastel der Ubergang der 
ursprunglich von Bauern eroffneten Steinkohlengruben bei St. Ingbert an 
den Grafen von der Leyen. Die betreffenden Gruben wurden indessen 
hier den zeitigen Betreibern ohne Entschadigung entzogen und durch die 
grafliche Regierung den beiden St. Ingberter Biirgern Falk und Laur in 
Erbpacht gegeben, in welcher diese bis zur franzosischen Besetzung des 
Landes verblieben zu sein scheinen**). 

Innerhalb des Gebietes der Herrschaft Crichingen-Piittlingen 
waren bereits seit 1742 durch den Landesherrn im Piittlinger Bauern
walde und im Grofl.walde Kohlen gewonnen worden; ebenso in der Abtei 
Wadgassen urn die Mitte des 1B. Jahrhunderts durch das Kloster 
selbst in der Nahe von Hostenbach, anfangs, wie die unterm 12. De
zember 1754 erlassene besondere Verordnung des Fiirsten Wilhelm Heinrich 
von Nassau-Saarbriicken ersehen lafit, im Widerspruche mit diesem Fiirsten, 
seit 1759 indessen mit seinem ausdriicklichen Einverstandnisse. 

In der Herrschaft Illingen erOffnete der Freiherr von Kerpen im 
Jahre 1754 eine Grube fur eigene Rechnung***). 

4. Landesherrlicher Betrieb der Gruben in der zweiten Hlilfte des 
18. Jahrhunderts. 

1m allgemeinen. - Mit dem Ubergange der Gruben in landes
herrlichen Besitz beginnt fiir den Saarbrucker Steinkohlenbergbau ein neuer 
Abschnitt seiner Entwicke1ung. Anstelle der seitherigen planlosen Graberei 

*) Vergl. oben Abschnitt II. a. 1. 

... ) Aus einem bei den Akten des Bayerischen Bergamtes zu St. Ingbert 
befindlichen alten SchriftstUcke geht hervor, dafi die Pacht-Berechtigung mit Ge
nehmigung des Grafen auch vererbt tlnd verkatlft werden konnte. Dieses Schrift
sUlck lautet namlich ("Der Steinkohlenbergbau 4er Pfalz wabrend der Jahre 1821 
bis 1880", von dem verstorbenen Kg!. Bergamtmann A. Bockhart zu ZweibrUcken, 
Handschrift) : 

"Dass die Anna Gress von St. Ingbert bei der nach Absterben ihres 
Vaters Johann Peter Gress von St. Ingbert Schulden wegen un term 
14. September 1770 vorgegangenen Versteigerung nes sammtlichen Ver
mogens e i n e K 0 hie n g rub u m 180 F J. e r h a I ten hat, j edoch unter 
dem ausdrUcklichen Vorbehalte, dass dieselbe sich auf ihre Kosten bei 
gnadigster Herrschaft urn die Bestatigung unterthanigst bewerben solle. 
Ein solches wird von Weysen-Vogtey wegen bescheinigt." 

•• *) Vergl. oben Abschnitt II. a. 2. 
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am Ausgehenden der FlOze wird nunmehr eine eigentlkh bergmannische 
Gewinnung durch Tagestrecken und Roschen eingeleitet, die dann nach lind 
nach - in der Hauptsache allerdings erst gegen Ende des in Rede 
stehenden Zeitabschnittes - auch zu einer umfassenderen Losung der 
F16ze durch tiefe Stollen und zu einem wilischaftlicheren, mehr oder minder 
kunstgerechten Abbau fiihrt. Gleichen Schritt mit der Verb~sserung des 
Betriebes der Gruben halten die Bestrebungen zur Erweiterung der Ge
brauchszwecke und des Absatzkreises der g-'!wonnenen Steinkohle: der 
letzteren wird nicht nur im Inlande allgemeinerer Eingang zum Haus
brande, und daneben eine rasch zunehmende Verwendung zu den ver
schiedensten, teilweise erst neu ins Leben gerufenen Industriezweigen ver
schafft, sondern auch ihrem Absatze ins Ausland durch Ma'i?mahmen aller 
Art ein immer weiteres Fe1d eroff11et. 

Auf allen diesen G<!bieten war es in erster Linie der einsichtsvolle 
und tatkraftige Furst Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbriicken (1740 bis 
1768), der mit Ausdauer und Erfolg den Steinkohlenbergbau seines Landes 
nach jeder Richtung hin zu heben sich bemiihte. Seine Anregung und 
kraftige U nterstutzung haben recht eigentlich den Grund gelegt zur heutigen 
Bedeutung des Saarbriicker Steinkohlenbergbaues, wie denn uberhaupt die 
ganze Industrie des Saargebietes in ihm, wenn auch nicht gerade ihren 
Schopfer, so doch ihren eifrigsten Beforderer und aufopferndsten Freund 
zu verehren hat*). 

Ubergangszeit. - Die Einziehung der bestehenden Gruben fiir 
landesherrliche Rechnung hatte beziiglich des Grubenbetriebes zunachst nur 

--,--

*) Von den Verdiensten des Fiirsten Wilhelm Heinrich urn die Hebung 
des Steinkohlenabsatzes gibt C h r. F r i e d r. H abe 1 in seinen ,;Beytragen zur 
Naturgeschichte und Okonomie der Nassauischen Lander" tDessau, 1784) folgende 
Schilderung: 

"Die Consumtion der Steinkohlen blieb noch sehr lange gering und ganz 
unbetriichtlich, und wUrde es vielleicht noch Hinger gebJieben sein, wenn der 
vortreffliche FUrst Wii):lelm Heinrich, der es an keinen Kosten fehlen liess, was 
zu der Aufnahme seines, beym Antritt seiner Regierung ganz verwilderten Landes 
was beytrug, nicht durch unzahlige Versuche und Proben, die ihm wohl an 
80000 Fl. gekommen, ihren Gebrauch und Nutzen gezeigt hatte .... Bei der 
Selbstthiit;gkeit eines solchen klugen FUrsten konnte man auch nichts Geringes 
erwarten. Die Stahlfabrike, die jetzo in dem vollkommensten Stand ist, und sich in 
zwey vervielfaltiget hat; das vortreffliche Sensenwerck; der schone Drahtzug; die 
Porcellain-Fabrike und die Glashiitten, worin· mit Steinkohlen ganz allein gefeuert 
wird, nahmen damals ihren Anfang. Die Russfabrikation aus Steinkohlen wurde 
zu ihrer Vollkommenheit gebracht. Mit dem Auslaugen der Steinkohlen, der Be
reitung des Theers und Oels u. s. w. brachte man es ungemein weit. Die Nahrungs
wege der Unterthanen wurden hierdurch nicht allein ungemein vermehrt, und ihre 
Anzahl vervieItaltigetj sondern sJwohl die inlandische Consumtion, als die Aus
fuhr der Steinkohlen verstarkte gegen ein Drittel die jiihrlichen Reveniien, die 
dadurch noch j etzo bestandig betrachtlicher werden." 
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insoweit eine Anderung zur Folge, als nunmehr die Halfte der Forderung 
dem Landesherrn zustand, dieser aber seinerseits samtliches Grubenholz 
lieferte und die Anlagekosten neuer Gruben bestritt, wahrend die andere 
Halfte der gewonnenen Kohlen als Graberlohn den Kohlengrabern gehorte. 
Auch der 1750 mit dem Hauptmann Quien geschlossene Vertrag iiber die 
Ausfuhr der in cler Grafschaft Saarbriicken gefOrderten Steinkohlen blieb 
in Giiltigkeit. Schon bald scheint indessen die Aussicht auf Erzie1ung 
hoherer Einnahmen den AnstoB gegeben zu haben, bei Gelegenheit ander
weitiger Verpachtung verschiedener landesherrlicher Einkiinfte auch di e 
Steinkohle in einen derartigen Pachtvertrag mit einzubeziehen. 

So kam un term 5; Februar 1753 mit einer "General·Ferme" in Paris 
eine Vereinbarung zustande, durch we1che dieser Gesellschaft neben dem 
ZoIl, dem Salz und dem sogenannten Ohmgeld auch die Steinkohlengruben 
und der Alaun in den Nassau-Saarbriickenschen Landen yom 1. Mai 1753 
ab auf 9 Jahre gegen einen jahrlichen Pachtzins von 105 000 Livres *) 

iibertragen wurden. Welcher Einzelbetrag von der genannten Summe fur 
die Steinkohlengruben bemessen war, ist nicht ersichtlich, jedenfalls wird 
er aber die friiheren Einnahmen aus dense1ben weit iiberstiegen haben. In 
Artikel 6 der Vereinbarung war beziiglich der Steinkohlengewinnung und 
des Steinkohlenverkaufes das folgende festgesetzt: 

"Der Pachter erhalt das Recht des ausschlieflllichen Verkaufes der 
Steinkohlen in den in diesem Vertrage einbegriffenen fiirstlichen Landen. 
Es wird ihm gestattet, in den Grafschaften Saarbriicken und Ottweiler eine 
Kohlenausbeute von 8000 Fuder zu 30 Ztr. zu machen und diese auch ins 
Ausland zu verkaufen. Was in dem einen Jahre weniger gefordert wird, 
das kann in dem folgenden mehr gefordert werden. Die F orderung soIl 
auf Kosten des Pachters durch fiirstliche Untertanen geschehen; Der 
Pachter erhalt das zum Bergbau erforderliche Holz unentgeltlich aus den 
fiirstlichen Waldungen. 

"Fiir die Alaundarsteliung wird die Eroffnung einer besonderen Grube 
zugestanden, deren Ausbeute nicht mit der oben bezeichneten Forderungs
menge in Verbindung gebracht werden soil. 

"Dem Pachter wird auch das dem Fiirsten zustehende Recht iiber 
tragen, von den 1000 oder 1800 Fudern zu 161/ 2 Ztr. Steinkohlen, welche 
die Einwohner von Dudweiler herkommlich an den Fiirsten von Nassau
Usingen zu dem Preise von 2 fl. 18 kr. zu liefern hatten, von jedem Fuder 
einen Batzen zu beziehen. Er ist jedoch auch verpflichtet, die erwahnten 
Einwohner wegen eines siebenjahrigen Riickstandes zu vertreten und fUr 
die Folge die Kohlen urn denselben Preis zu liefern. 

"Den fiirstlichen Untertanen mui), zu ihrem eigenen Gebrauche das 
---

*) Ein Livre Franzosisch galt um diese Zeit 24 Kreuzer, und waren 21/2 Livres 
GId. Reichswahrung. 
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Fuder Kohlen von 30 Ztr. zu 6 Livres verabfolgt werden. Die fiirstlichen 
Untertanen diirfen aber keine Kohlen verkaufen. 

"Mit dem 1. Mai 1753 er16schen alle besonderen, beziiglich der Stein
kohlen bestehenden Vertrage. Der Hiitte (Eisenwerk Neunkirchen) und 
der Glashiitte (zu Friedrichsthal) bleiben jedoch die ihnen bewilligten Kohlen 
vorbehalten. Auch kann der Fiirst die Kohlen zu seinem Gebrauche gegen 
eine Bescheinigung unentgeltlich beziehen." 

Uber die Ausfiihrung dieses Pachtvertrages - wie iiberhaupt beziiglich 
des Betriebes der Steinkohlengruben in der Zeit von 1751 bis 1757 -
fehlt jede Nachricht. Aus einem Handschreiben des Fiirsten Wilhelm 
Heinrich yom 1. Dezember 1759, worin die fiirstliche Kammer u. a. be
auftragt wird, wegen etwaiger Geneigtheit der "Compagnie, so die Schwal
bach-Lothringer Kohlengrube angefangen hat", zur Anpachtung samtlicher 
Saarbriicker Gruben Nachforschungen anzustellen, scheint hervorzugehen, 
daG die Gruben um diese Zeit bereits wieder in eigenen herrschaftlichen 
Betrieb zuriickgenommen waren, und vielleicht der Pachtvertrag auGer den 
Z611en usw. nur mehr die Alaungewinnung und die zum Zwecke der 
letzteren zugestandene besondere Kohlengrube umfaf1te. Auch die von 
1757 ab beginnende Zuweisung von Kohlen bezw. Kohlengruben an die 
K611ertaler Gemeinden zum Brennen des Diingekalkes (vergl. Ab
schnitt II. d. 1.), sowie ein un term 15. August 1758 abgeschlossener Ver
trag wegen Kohlengewinnung zu Gersweiler diirften darauf hindeuten. 

Betrieb der Gruben unter dem Fiirsten Wilhelm Heinrich. 
- Urn eine "bergmannische Administrierung" der Gruben herbeizufiihren, 
unterstellte Fiirst Wilhelm Heinrich die gesamte Koplengewinnung seines 
Landes einem besonderen Berginspektor. Als erster derartiger Beamter 
erscheint 1754 der Alaun- und Steinkohlengruben-Inspektor Jakob Carlin 
zu Dudweiler*), wenige Jahre spater (1757) der Hiitten- und Berginspektor 
Joh. Ludewig Hilzkron. In dem Dekrete des Fiirsten yom 9. Marz 1758, 
welches den Kbllertaler Gemeinden 3 Gruben behufs Gewinnung der er
forderlichen Kohlen zum Kalkbrande iiberweist (vergl. Abschnitt II. d. 1), 
wird den Gemeinden die Verpflichtung auferlegt. "die Gruben bergmannisch 
zu tractiren", und solI die Kohlengewinnung unter Aufsicht des "fiirst
lichen Controlleurs" Woorst und des "Ober-Steigers" Bohler erfolgen **). 

*) Er wird nur in der Nassau-SaarbrUckenschen Stempelrechnung fUr 1754 
aufgefuhrt. Ob er, wie Dr. Gurlt (n Uber den Abbau Grubengas fUhrender Floze", 
Dresden 1883, S. 18) annimmt, aus Hessen, und zwar vom Braunkohlenbergbau 
am MeiGner, oder nicht vielmehr nach Sittel (nSammlung der Provinzial-Gesetze", 
Trier 1843, 1. Bd., S. 27) vom Harze herangezogen wurde, lasse ich dahingestellt. 

**) Woorst war ursprUnglich Huttenschreiber !zu Neunkirchen. Der Ober
Steiger Bohler scheint dagegen von auswiirts herangezogen worden zu sein; 
Ubrigens wurde im Jahre 1759 von der fUrstlichen Kammer auch noch ein nBerg
Steiger" Mathis Bohler fUr die Gruben zu Dudweiler angenommen. 
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Der Kontroleur Woorst wurde 1761 zum "Berginspektor" ernannt und 
hatte seine Amtswohnung im ehemaligen Sudhause zu Dudweiler. Ihm 
folgte im August 1765 der Berginspektor Engelcke, welcher von auswarts 
(wahrscheinlich vom Harze) berufen wurde und bis 1784 den Nassau-Saar
bruckenschen Steinkohlenbergbau leitete; er bezog zu Ende der Regierung 
Wilhelm Heinrichs eine jahrliche Besoldung von 550 Gulden. 

Wie schon erwahnt, gestaltete sich die Kohlengewinnung unmittelbar 
nach Ubernahme der Gruben auf landesherrliche Rechnung zunachst in der 
Art, da~ den Kohlengrabern die "Halbschied" der Forderung als Graber
lohn verblieb und ihnen au~erdem das Grubenholz kostenlos aus den herr
schaftlichen Waldern geliefert wurde. Dieses Verhaltnis scheint sich jedoch 
schon sehr bald in eine Reihe von Generalgedingen umgewandelt zu haben, 
durch welche der Betrieb jeder Grube oder auch mehrerer Gruben zu
sam men gegen Vereinbarung eines festen Forderpreises fur jedes zur Halde 
gebrachte Fuder Kohlen einem einzelnen Unternehmer uberlassen wurde, 
der dann seinerseits die eigentlichen Gewinnungskosten zu tragen, die Grube 
instand zu halten und Rechnung uber den Kohlenverkauf zu legen hatte. 
So wird unterm 15. August 1758 mit Jakob Kaufer von Ottenhausen ein 
"Contract" auf 3 Jahre geschlossen, wonach er auf den Gersweiler Gruben 
die Kohlen brechen und an die Saar liefern solI zum Preise von 1 Gld. 
3 Albus fur das Fuder, wobei ihm das zur Unterhaltung der Gruben er
forderliche Holz frei geliefert wird; auf der Grube im Kohlwalde bei Neun
kirchen erhalt der "Bestander" 1759 fiir das Fuder geforderter Kohlen 
50 Kreuzer, wahrend er seinerseits die Graber gedingemai:Jig nur mit 
30 Kreuzern vom Fuder bezahlt. 

Aus den betreffenden Unternehmern oder "Bestandern", die' anfang
lich noch als Kohlengraber mitarbeiten, werden von 1760 ab mehr und 
mehr eigentliche Aufsichtsbeamte, welche' der Landesherr als "Steiger" in 
Eid und Ptlicht nehmen lam, zunachst allerdings noch unter Beibehaltung 
eines festen Gedinges hinsichtlich der Kohlengewinnung, bis auch diese 
letztere dann im Verlaufe des nachsten Jahrzehntes nach und nach fur 
unmittelbare landesherrliche Rechnung und die Anstellung der Beamten 
ausschlie~lich gegen feste Gehaltsbezuge erfolgt. Beispielsweise gibt der 
mit Georg Nik. Kohler aus Griesborn als Bergsteiger fur die Gruben im 
Kohlwald - als welcher er unterm 12. Oktober 1764 vereidigt wird -
abgeschlossene "Accord" vom 3.0ktober 1764 dem Genannten auf, "wohl 
Obacht zu haben, dass die Bergarbeiter die Schemel nicht zu weit greifen 
oder aufheben, damit die Gruben nicht vresch und zu Schaden gehauen 
werden mogen; dass sie nicht auf den Raub schaffen, sondern starke 
Festungen stehen lassen, den Berg- oder Kohl-Mooss, was vom Schemel 
abgangig ist, hinter sich in den Kasten stiirzen, damit die Berg darauf 
ruhen . und die Bruche dadurch verhindert werden"; der Steiger hat dann 
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femer die Zoll- und Steinkohlengelder zu erheben, abzuftihren und zu ver
rechnetl, und "fur sothane Aufsicht und treu zu leistende Dienste solI ihm 
von jedem Fuder Steinkohlen zu graben 1 Gulden 5 Albus, jahrlich 
4 Klafter Brennholz nebst dem Abgang von Grubenholz und dem freyen 
Steinkohlen-Brandt bezahlet und verabreichet", ihm auBerdem aber noch 
freie Wohnung, Garten und Feld, die Personal-Freiheit und der Wein
und Bierschank zugestanden werden *). Ahnliche "Accorde" bestanden 
urn genannte Zeit auBerdem noch mit dem Steiger Kaufer zu Ottenhausen 
fur die alten und neuen Gersweiler Gruben, mit dem Steiger Fey (spater 
Naumann) zu Wellesweiler, sowie mit einem Steiger zu Schiff weiler, 
wahrend ftir die Dudweiler-Sulzbacher Gruben seit 1759 der Steiger Bohler 
gegen festen Lohn angestellt war**). 

Die eigentlichen Bergleute (Kohlengraber) arbeiteten durchgangig im 
Kohlengedinge, das ihnen der Regel nach vom Steiger (von dessen 
Generalgedinge) zu zahlen war; nur auf den Dudweiler Gruben standen 
sie zum Teil bereits im unmittelbaren herrschaftlichen Dienste***). Die auf 
den einzelnen Gruben beschaftigte Arbeiterzahl iiberstieg in der Regel 
nicht 6 bis 8 Mann, nur auf den groBeren Dudweiler und Wellesweiler 
Gruben erreichte sie zeitweise bis zu 30 Mann. Seit 1765 war ftir diese 
groBeren Gruben ein gemeinsames Gebet vor Beginn der Friihschicht ein
gefiihrt worden, "wozu sich aber die Arbeiter nur schwer haben bequemen 
wollen". 1m Jahre 1766 kamen Conrad Zwalla und Jost Ullrich zu Welles-

*) In der Herrschaft Illingen war die Aufsicht fiber die Kohlengruben dem 
freiherrlichen .Jager" ubertragen. Nach der Anweisung vom 29. Oktober 1768 
soUte er .soviel als m{)glich nachforschen, ob mit den Kohlgruben wohl verfahren 
werde", ferner auch bezliglich der in Bestand gegebenen Gruben .Acht geben, 
dass keine verlassen werde, noch eine neu er{)ffnet werde, ohne .dass es der Herr
s chaft angemeldet." 

**) Durch einen ,.Accord" vom 3. Marz 1762 war dem Faktor Caspar Staud 
und 2 Kohlengrabern von Dudweiler die Eroffnung von 3 Gruben behufs grabens 
der Kohl en .fur die halbe Harzfabrik" gestattet worden, derart, dal1 die geIieferten 
KohIen mit 1 GId .. 4 Albus das Fuder bezahlt werden sollten; schon 1765 wurden 
indessen die Gruben wieder urn 150 Gld. zuruckgekauft. Der Furst scheint den 
ersten Accord grundsatzlich nicht gebilligt zu haben und erteilte deshalb unterm 
4. September 1765 der Kammer in Saarbrucken einen ernstlichen Verweis: .Wir 
haben vor 10 oder mehr jaaren allen bauern ihre gruben mit grosse kosten abge
kaufft, urn aile unterschleife abzustellen, und jetzo gebe man wieder nach und 
nach zuriick, was mit vielem gelt und vergliche ist abgestellt worden." 

***) Der Schichtlohn betrug 1765 fUr einen gewohnlichen Bergmann in der 
8stundigen Schicht 10 Albus (20 Kreuzer), fur einen Steiger 13 Albus (26 Kreuzer). 
1m Gedinge wurden hohere Lohne erzielt. Bei einem Probehauen auf einer der 
Burbacher Gruben berechneten sich die Gewinnungskosten unter Annahme des 
gewohnlichen Schichtlohnes von 20 Kreuzern zu nur 261/ 3 Kreuzer flir das Fuder 
geforderte KohIen, wiihrend gedingemiiBig damr den Bergleuten bis dahin 40 Kr~uzer 
bezahlt worden waren. 
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weiler im Namen samtlicher Kohlengraber beim Fiirsten urn freien Kohlen
brand, sowie Fron- und Jagd-Freiheit eiI'l. Dureh fiirstliche Verordnung 
vom 7. Januar 1767 wurde das erstere zWar abgeschlagen, weil der Furst 
Unterschleiie beftirchtete, dagegen wurde fUr samtliche Gruben des Lande~ 
den zugezogenen fremden Kohlengrabern die ganzliche Personal-Freiheit 
gewahrt, und den mit Haus und Gutern angesessenen einheimischen der 
Frondienst bezw. das Frongeld auf die Halfte ermaBigt. DaB die Berg
leute schon damals einen geschlossenen eig'enen Stand bildeten, ergibt 
sich u. a. aus einer Beschreibung der Feierlithkeiten beim Einzuge des 
neuvermahlten Erbprinzen Ludwig in die Stadt Saarbrucken am 4. De
zember 1766, wobei die Belegschaft von Dudweiler eine besondere Rolle 
spielte. *) 

Den technischen Betrieb der Gruben suchte Furst Wilhelm Hein
rich nach Kraften zu verbessern **). Gleichwohl scheint die Kohlen
gewinnung noeh langere Zeit hindureh· mehr oder minder die Natur des 
Raubbaues bewahrt zu haben. Nach einem unterm 5. Juli 1765 erstatteten 
Gutaehten des (Kurtriersehen?) Berginspektors H. Jakobi, welcher auf Ver
anlassung des Fiirsten samtliehe Nassau-Saarbruckenschen Gruben befahren 
hatte, bestanden diese meist aus je einem "Stollen" (Tagestrecke), welcher 
auf dem F16ze selbst ansteigend in den Berg hinein getrieben und 
dann zu einem breiten "Schemel" (eigentlichen Abbauort) ausgelenkt 

*) "Ohnweit dem Dorf Dutweiler paradirte der Berginspector mit etlich und 
50 Bergleuten, unter vortrefflicher Bergmusik und steter Abfeuerung bei 30 StUck 
grosser Kanonen. Gedachter Berginspector hatte sich und aIle seine Leute in 
neue Berg-Habits gekleidet, davon sein und derer andern Vorsteher ihre von 
schwarzem Atlass reich mit Gold, die Schurzfelle von schwarzem Sammt mit 
goldnen Franzen, und die auch schwarzsammtenen Kappen mit silbernen Schildern 
besetzt waren." - "Abends erschienen die Bergleute in ihrer Tracht mit Lampen 
und Musik vor dem Schlosse in Saarbriicken." (Aus der betreffenden Festschrift 
in A. KOHners .,Geschichte der Stiidte Saarbrlicken und St. Johapn", Saar
brlicken 1865, I. Bd., S. 371.) - Beiliiufig mag erwiihnt sem, daG das Dorf Dud
weiler nach den Erhebungen des Regierungsrates Christ. Lex vom Jahre 1756 iril 
ganzen 54 Haushaltungen zahlte; es wird dabei bemerkt: "Nur einer der 
hiesigen Einwohner ist wohlhabend, 17 haben Aecker, die Ubrigen stehen 
!?chlecht." 

**) Die Nassau-SaarbrUckenschen Akten enthalten vielfache Anregungen des 
Flirsten nach dieser Richtung hin, beispielswp-ise auch in einer eigenhandigen 
Order an die Kammer zu Saarbrlicken vom 1. Dezember 1759 das nachstehende: 
"Ware es nicht gud, wan man rechten fieis anwendt, das die kohlengruben nicht 
auf den raub ausgeschafft werden, welches ich doch glaube. Denn Mr. Bodinau 
(Director der Alaunwerke zu Duttweiler) sucht nuhr die wolfaile arbeiter. Die 
kOnnen nun nicht anders schaffen, als was sie leicht bekommen, also bleibt der 
kohlen zurUck, der roUe und arbait zu prechen kost, und werden daturch fiele 
gt'uben aufgemacht, fiel bauholss verdorben, und fiele gruben fallen ein, die noch 
seer fiele kohlen in sich haben, weil man nicht nacharbait in die tiffe." . 
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wurde *); da man es an ordentlicher Verbauung fehlen lieB, und infolgedessen 
Schemel oder Stollen bald einsturzten, auch haufig die Wetter mangelten, 
so blieb die Ausdehnung der Baue iiberall gering, und der grOfite Teil 
cler aufgeschlossenen Kohle ging verloren, zumal man auch die beim Abbau 
fallende Kleinkohle in den Gruben zuriickliefl.. J akobis Verbesserungs
vorschlage gipfelten in dem Anraten einer Zusammenziehung des Betriebes 
durch Einfiihrung sohliger, in der Mitte oder am FuBe der Berge an
zusetzender und in einer bestimmt~n Stunde zu treibender Stollen, von 
denen aus durch Vorschlagen von Schachten ein "Hauptbau" anzulegen 
sei. Erst nach und nach hat indessen dieser Ratschlag die gebiihrende 
Beachtung gefunden. 

Von dem Betriebszustande der einzelnen Gruben gibt em g-emein
schaftlicher Befahrungsbericht des gedachten Berginspektors Jakobi und 
des fiirstlichen Berginspektors Engelcke vom 13. April 1766 ein nicht 
gerade sehr glanzendes Bild. Danach waren urn diese Zeit an Gruben 
iiberhaupt in Betrieb: bei Schwalbach (schlechte, kostspielige Forderung, 
ein tieferer Stollen nicht mehr anzubringen, und daher Fortbau mit 
Scha-chten vorgeschlagen), Stangenmiihle (am FuBe des Berges vom Muller 
Kohle erschiirft), Clarenthal (Stollen verbrochen), Gersweiler (mehrere 
Stollen), RuBhiitte (Besoldungsgrube, Herrengrube, RuBhiitter Grube) **), 
Jagersfreude (Plattiner Grube), Friedrichsthal (2 Glashiitten-Gruben), Schiff
weiler (3 Gruben), Wellesweiler (mehrere Gruben, "statt der Schemel
Arbeit laBt sich der StroBenbau gut anbringen"), Neunkirchen (des Hiitten
bestanders von Stockum Kohlengrube neu angefangen), Dudweiler-Sulzbach 
(13 Gruben, von denen vorgeschlagen wird, die meisten einzustellen und 

*) Jakobi sagt in dem erwahnten Gutaehten: "Die meisten Gruben sind aut 
dem Ausgehenden der Floze dureh Stollen angelegt und mit einem Fallen aut 
dem Streich en der Kohlen aufgefahren, welches sonst nieht gebrauehlieh, sondern 
es muss ein Stollenbau sohlig aufgefahren werden." Es konnte hiernaeh scheinen, 
als ob der Betrieb einfallend gefuhrt worden sei, indessen wird an anderen 
Stellen des Gutachtens, sowie in dem spateren Berichte vom 13. April 1766 der 
Betrieb ausdrucklich ein ansteigender genannt und statt dessen aueh ein 
"Strossenbau" empfohlen, namentlich aber hei~t es bei der Plattiner Gagersfreuder) 
Grube: "nur der Fehler (ist) darinnen, wie bei allen Gruben, namlich dass solche 
nieht sohlig auf dem Streiehen, sondern auf dem Steigen mit der Haupt-Feld
strecke in die Hohe gebrochen und ausgelenkt worden." - Beziiglich der "Glas
hutter Kohlengruben" bei Friedrichsthal wird in dem Berichte vom 13. April 1766 
sehr bezeichnend fUr die Art des Betriebes bemerkt: "Die kleinen Kohlen, welche 
grof),er als Hiihnereier sind, bleiben samtlich in den Gruben liegen, alle StOsse 
und aller Anbrueh von Kohle sind versetzt, keine Streeke ist mit hinlanglichem 
Holz versehen, sondern es wird mit den Ko'hlen in den Gruben umgegangen, als 
ob soIche niehmahlen kein Ende nehmen kunnte, welches alles wider eine berg
ordnungsmassige Haushaltung lauft." 

**) In dieser Grube war 1759 Grubenbrand ausgebrochen, der erst naeh mehr
tagiger harter Arbeit gedampft werden konnte. 
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ciann die anderen unter Anwendung von StroBenbau, Hundegestangen usw. 
starker zu betreiben), endlich die Gruben in der Burbach (3 Stollen). Nur 
wenige aller dieser Gruben werden als in bauhaftem oder gutem Stande 
befindlich, die 'MehrzahI dagegen als schlecht verbaut bezeichnet und dabei 
getadelt, daB "die Kohlen aIle vorne am Tage weggenommen werden, 
anstatt aus dem Felde zu fordern"; als den Anfang einer besseren Bauart 
fuhrt der Bericht unter den Gruben von Dudweiler die neue Kohlengrube 
bei der zweiten Alaunhiitte iiber der StraBe (auf clem "Landgruber" 
Kohlenfloz) an, die "eine Hauptgrube gibt", d. h. also wohl, daB man hier 
zum erstenmal durch einen tieferen Stollen querschlagig die FlOze auf
zuschlieBen begann. 

In hervorragender Weise waren die Bestrebungen des Fiirsten 
Wilhelm Heinrich auf die Hebung des Kohlenabsatzes gerichtet. Hatten 
schon wahrend der 1750er Jahre die infolge des Hanclels mit "Hollander 
Holz" rasch steigenden Holzpreise in den der Saar benachbarten Landes
teilen mehr und mehr eine Einbiirgerung der Steinkohle beim Hausbrande 
herbeigefUhrt, so suchte ihr der Furst auch in den we iter abgelegenen 
Gebieten allgemeineren Eingang zu verschaffen. Von kulturgeschichtlicher 
Bedeutung ist die Anweisung: "Welcher Gestalt die Steinkohlen zur Er
warmung der Stuben und Behaltnusse fiiglich und nutzlich angewendet 
werden konnen", vom 9. Juli 1765, die er durch Vermittelung der Ober
amter den Mayern (Ortsvorstehern) und Geistlichen des Landes zugehen 
lieB, urn sie ihrerseits den Lehrern und Pfarrkindern bekannt zu machen 
und naher zu erklaren *). Den gleichen Zweck einer moglichsten Er-

*) Die Anweisung lautet folgendermaGen: 

"Man nehme ein hlllzernes oder ander Gefass, urn die Kohlen vor dem Of en 
damit aufzubehalten, und die nach und nach aufgehende QuantiUit darnach ab
zumessen, zugleich aber auch die Proportion der Warme daraus ausfindig zu 
machen. In dem eisernen Of en, worzu die runden die tauglichsten in Ansehung 
des Rauches sind, lasse man einen Rost setzen. Auf dies en Rost lege man die 
Kohlen, nach Proportion des Of ens und der zu verIangenden Hitze, ordentlich 
fibereinander; zfinde die Kohlen mit klein geschnittenem Holtz unter dem Rost 
an, und wenn soIche in Brand sind, werden I die Holtzkohlen mit dem noch nicht 
verbrannten klein en Holtz unter dem Rost mittelst eines eisemen Hakens heraus
gezogen. Wenn nun die Steinkohlen zu brennen aufgehi:lrt haben, und eine helle 
Kohle ausmachen, so werden die des Morgens aus dem Of en genommenen kleinen 
Steinkohlen und Asche mit Wasser zu einem Teig gemacht, und man schliigt 
diesen Teig vornen auf den Rost und fiber die halbe Gluth der Steinkohlen im 
Of en. Damit aber die Steinkohlen unter diesem Teig nicht ersticken, so muG 
man mit einem Stock eines Daumens dicks 4 bis 5 Li:lcher unterhalb des Rostes 
durch den Teig stoGen, und des folgenden Morgens bei abermaligem Einhitzen 
den ausgedi:lrrten Teig sammt der vorriithigen Asche und todten Kohlen aus dem 
Of en nehmen, und daraus, wie vorhin beschrieben worden, einen Teig formiren, 
wenn man vorhero die starke todte Steinkohlen davon abgesondert und an

Saarbrlicker Steinkohlenbergbau II. S 
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hohung des Steinkohlenverbrauchs im Inlande verfolgten die Bemiihungen, 
bei den bestehenden Kleingewerben, sowie den Ziegeleien, Glashiitten, der 
Alaundarstellung und selbst bei der Eisenindustrie ausschliefiliche Feuerung 
mit Steinkohle einzufuhren *). Daneben wurden nicht nur· diese Gewerbe 
erheblich erweitert, sondern auch neue Fabriken und Gewerbe aller Art 
ins Leben gerufen; unter letzteren diirfte hier besonders die Gewinnung 
von Rug, Harz, Teer und mineralischen Olen nebst dem "Auslaugen" der 
Steinkohle als dem Anfange der mit der Zeit fur den Saarbriicker Bergbau 
so ungemein wichtig gewordenen Koksbereitung hervorzuheben sein. 

Der Kohlenabsatz ins Ausland erstreckte sich gegen Ende der Re
gierung des Fiirsten Wilhelm Heinrich einerseits bereits tief in das 
lothringensche und franzosische Gebiet hinein, andererseits nach dem 
Elsag und der Pfalz bis zum Rheine hin, ja sogar iiber diesen hinaus bis 
nach Frankfurt a. M. und Hanau. Die Verfrachtung erfolgte iiberwiegend 
zu Lande, jedoch gingen auch nicht unbetrachtliche Mengen zu 
Schiffe saar- und moselabwarts und zum T eil selbst noch weiter rhein
aufwarts. 

Sehr lebhaft gestaltete sich die Kohlenausfuhr in die Pfalz von den 
Gruben Kohlwald und Welles weiler aus. Beispielsweise bezog aus letzterer 
Grube der Stadtrat von Zweibriicken zu stiidtischen Zwecken 1764 eine 
vertragsmagige Menge von 2000 Ztr. und sodann noch weitere 5000 Ztr., 
im ganzen also 7000 Ztr. Kohlen. Auch die pfalzgrafliche Hofhaltung 
zu Zweibriicken war noch immer einer der bedeutendsten Kohlenabnehmer 
fur Wellesweiler; die auf grund des alten Vertrages vom 12. Januar 1549 
(vergl. oben III. a. 1) an sie zu liefernden Steinkohlen, in Verbindung mit 
den Pfalz-Zweibriickerseits erhobenen Kohlenzollen, blieben indessen 
nach wie vor der Gegenstand fast ununterbrochener Streitigkeiten und 
Verhandlungen, welche schlieglich durch einen zwischen dem Fiirsten 
Wilhelm Heinrich und dem Pfalzgrafen Christian geschlossenen Vergleich 
vom 21 ./25. November 1766 dahin fuhrten, dass der gedachte Vertrag von 
1549 endgiiltig aufgehoben wurde, dagegen Nassau-Saarbriicken sich ver
pfiichtete, kiinftighin jahrlich 80 Fuder (2400 Ztr.) Steinkohlen aus den 

gefeuchtet wieder zum Brand aufgelegt hat. Wobey nur beachtet werden muss, 
dass man die Steinkohle nicht zu nahe an den eisernen Ofen lege, sondern wenn 
sie wieder darwider liegen, mit einem Hacken einen Daumen breit zuriickziehe. 
Auf diese Art kann man successive den ganzen Steinkohlen Vorrath zu nichts 
reduciren und mit wenigem Vorrath den Brandt wahrend des Winters sich ver· 
schaffen, wenn anderst das Gesind accurat hierbei verfahret." 

*) Nach Buc' Hoz, "Vallerius Lotharingiae" (Nancy 1768), hatte man in den 
1760er Jahren auf den Iothringischen Salinen die Steinkohle der lothringischen 
Grube bei Griesborn "versuchen wollen, hatte das Proj ect aber wieder aufgegeben". 
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Wellesweiler Gruben kostenfreian Pfalz-Zweibrucken zu verabfolgen*), 
was auch regelma~ig bis zum Ende der Nassau-Saarbruckenschen 
Herrschaft geschehen ist. - 1m Jahre 1767 scheinen die bei Moschel-

*) Die Urschrift dieses Vergleiches, alJerdings nur einseitig vom Pfalzgrafen 
Christian vollzogen, befindet sich im Staats-Archive zu Coblenz und lautet, 
wie folgt: 

Nachdeme zwischen denen beyderseitigen Hochfiirstlichen Hausern, Pfaltz
Zweybriicken und Nassau-Saarbriicken, in Betreff der von Pfaltz-Zweybriicken, 
in Gefolg eines unterm 12. Januarii 1549 zwischen weyland Herrn Grafen Philipp en 
zu Saarbriicken, und Herrn Pfaltzgraf Wolffgang p. m. getroffenen Vertrags, urn 
den in so!chen Vergleich stipulirten Preiss, an Nassau-Saarbriicken verlangter 
Verabfolgung derer, zum Pfaltz-Zweybriickischen Hoffstaat benothigter Stein
kohl en, zu Sultzbach oder andern Orten der Grafschafft Saarbriicken, einige Diffe
l·enz entstanden, fort, auf gepflogene desfallsige Correspondenz, von beyderseits 
Fiirstlichen Regierungen, zu Treffung einer giitlichen Auskunft, Commissarios zu 
emennen beliebet worden und dann, durch dieses Mittel, so wol, vermog des zu 
Zweybrllcken unterm 21 ten Decembris 1765 errichteten Conferenz-ProtocolIi, als 
auch hiernachst, zwischen beyderseitigen Commi'sariis, fortgesetzter Corre
spondenz, der gesuchte Endzweck, einer giitlichen Vereinigung, endlich erreichet 
worden ist: So haben sich die obgedachte beyde Hochfiirstliche Transigenten, der 
auch erwehnten Zwistigkeit halber, dahin wiircklich vereinbaret, dass 

1mo das Hochfiirstlich Pfaltz-Zweybriickische Hauss auf aile ihme aus dem 
Eingangs angezogenen Vergleich und Revers d. d. 12 ten Januarii 1549 zukommen 
m()gende Forderungen und Gerechtsamen, tam pro praeterito, quam futuro, der
gestalt renunciiret, dass dagegen 

2do das Hochfiirstliche Hauss Nassau-Saarbriicken, jahrIich, und zu ewigen 
Zeiten, achtzig Fuder Steinkohlen, jedes Fuder zu dreyssig Centnern gerechnet, 
von denen Wellesweiler Gruben, ohne einige Abgabe und Bezahlung, ausge
nommen das etwaige Weeg Geld, an Pfaltz-Zweibriicken verabfolgen lasse, doch 
so, dass, wann von wegen dieses hohen Hauses, sothane Steinkohlen innerhalb 
dem Lauf eines jeden Jahres, nicht abgeholet wiirden, soIche als geliefert angesehen, 
und in denen folgenden Jahren nicht mehr sollen nachgefordert werden konnen, auch 

3tio wann auf dem Welles weiler Bann, iiber kurtz od.er lang, die Kohl 
Gruben nicht mehr betrieben werden, oder die Kohlen ausgehen sollten, die 
kaum besagte Ablieferung derer jahrlichen achtzig Fudem, von denen, der Zwey
briickischen . Grentze am nachsten und schicklichsten ge!egenen, Gruben eines 
andern Ortes der Grafschafft Saarbriicken, geschehe. Wobey jedoch Nassau
Saarbriickischer Seits ausdriicklich vorbehalten und Pfaltz-Zweybriickischer Seits 
genehmigt wird, dass 

4to der Terminus a quo dieser verglichenen Steinkohlen Lieferung, das 
Datum des gegenwartigen Transactions Instrumenti seyn, auch dieses nicht nur 

5to gantzlich aufgehoben und cassiret, sondern auch das Fiirstliche Hauss 
Pfaltz-Zweybriicken verbunden seyn soli, die, in dessen Gefolg, etwa schon 
empfangene Steinkohlen, der Billigkeit nach, zu vergiiten, sobalden, ex lnstru
mentis noviter repertis, wovon man, bey Schliesung des gegenwartigen Vergleichs, 
Nassau-Saarbriickischer Seits, keine Wissenschafft gehabt hat, solte dargethan 
werden konnen, dass das Fiirstliche Hauss Pfaltz-Zweybriicken, wegen seiner in 
dem mehr angezoge.nen Vergleich und Revers vom 12 ten Januarii 1549 dermalen 
fundirten praetension, bereits abgefunden worden seye. 

Urkundlich beyder transigirender hochster Theilen eigenhiindiger Unter
schrifften und beygedruckter Siegeln. So geschehen Zweybriicken den 25 ten 
und Saarbriicken den 21 ten Novembris, 1766. 

(L. S.) Christian, Pfaltzgraf. 
5* 
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Landsberg und Spiesheim in der pfalzischen Herrschaft Reipoltskirchen 
neu eroffneten Kohlengruben*) dem Absatze cler Wellesweiler Kohle vor
ubergehend starken Eintrag getan zu haben, so dass bei der Saarbrucken
schen Regierung bereits in Erwagung gezogen wurde, in Kaiserslautern 
eine groBe Niederlage von Wellesweiler Kohle anzulegen, "damit der 
Bezug nach den Gegenden von Akey, Worms, Mannheim und Speyer, 
wo das Holz am raresten und die mehreste Steinkohlen consumirt werden, 
erleichtert werde, da die Fuhrleute von dort aus nur 2 Tage, von Welles
weiler aber 4 bis 5 und mehr Tage unterwegs zu sein pflegen". 

N ach der Beschaffenheit cler Kohle unterschied man beim Absatz 
dreierlei Sorten: 

1. "geblumte Kohlen, welche allerhand Farben zeigen un<i fur die 
Schmidt und iibrige Feuerwerker am besten zu gebrauchen"; 

2. "ganz schwarze Pechkohlen, aus welchen vorzuglich Russ, Hartz 
und Pech fabricirt und gezogen werden kann, auch zum Of en
brand gebraucht werden konnen"; 

3. "gemeine Steinkohlen, welche viel Erde mit sich fUhren und 
trocken sind, so daBsolche zu Siedung des Salzes, Alaunes und 
anderer Dinge sowohl, als auch zum Of en brand dienlich sind." 

Der Zentner "gebliimte Kohle" (1. Sorte)' wurde im Jahre 1765 auf 
der Grube zu 7 Kreuzern, die "schwarze Pechkohle" (2. Sorte) zu 
6 Kreuzern und die "magere Erdkohle" (3. Sorte) zu 5 Kreuzern verkauft/ 
wozu dann noch das "Ladegeld" von 1 Batzen (4 Kreuzer) fur das Fuder 
und beim Landabsatz meist auch ein "Weggeld" (in die Landkasse) mit 
2 Kreuzern von jeder Fuhre hinzukam. Beim "Magazin" an der Kohl
wage galten fUr die dort hauptsachlich verschifften Dudweiler Kohlen er
hohte Preise von 10 bis 12 Kreuzern, wahrend andererseits die Gruskohle 
zum Kalkbrennen nach cler Taxe vom 30. September 1767 von den Ge
meinden mit 2 bis 3 Kreuzern bezahlt wurde. Dem gegenuber werden 
fur das Jahr 1767 die durchschnittlichen "Bergkosten" der Gruben zu Dud
weiler auf 22 Albus 4 Pf. fUr das Fuder, also rund 11/2 Kreuzer fur den 
Zentner, angegeben. 

Fur den Absatz ins Auslancl waren zeitweise mit einzelnen Kaufleuten 
besondere Vertrage geschlossen, so mit dem Kaufmann Roehling zu Saar-

*) Nach ehr. Fr. Habel (in P. E. Klipsteins "Mineralogischen Briefen", 
Gi:>Gen 1779, I. Bd., S. 160 bis 166) wurde daselbst ein Steinkohlenfiilz von 10 
bis 12 zon Starke bei KrummhOlzerarbeit gebaut, und wurden jahrlich gegen 
10000 Ztr. Steinkohle gefordert, deren Absatz man anfanglich dadurch zu er· 
zwingen suchte, daB jeder Untertan jahrlich 2 Fuder, also 60 Ztr., von dort ent
nehmen muBte. 
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briicken fur den Schiffsabsatz saarabwarts, mit de Ferdinand und Beer fUr 
den Absatz nach Lothringen und Frankreich, mit von Luder fur denjenigen 
nach der Pfalz usw.*). 

Nachstehende Zusammenstellung (s. folgende Seite) gibt eine Uber
sicht des Absatzes der einzelnen Kohlengruben nebst dem daraus erzielten 
Gelderlos fur die Jahre 1767 und 1768. 

Der Gesamtabsatz war hiernach im Jahre 1768 bereits auf 12728 Fuder 
(etwa 380000 Ztr.) gestiegen, hatte sich also seit Einziehung der Gruben 
innerhalb 17 Jahren auf reichlich das Fiinffache der vorherigen Jahres
fOrderung erhoben. 

Der Grubenbetrieb unter dem letzten Fiirsten Ludwig 
(1768 bis 1793). - Mit dem Fiirsten Wilhelm Heinrich verlor der Saar
briicker Steinkohlenbergbau die leitende starke Hand, die ihn zuerst in 
geregelte Bahnen geftihrt und ihm die Grundlage zu weiterer Entwicklung 
geschaffen hatte. Vnter dem nachfolgenden Fiirsten Ludwig war diese Ent
wicklung zunachst vie1fach durch auBere Schwierigkeiten gehemmt, die 
einen kraftigeren Aufschwung des Betriebes erst in den 1780er Jahren auf
kommen lieBen. Die nicht unbetrachtliche Schuldenlast, welche Fiirst 
Wilhelm Heinrich hinterlieB, hatte schon bald nach seinem Tode Ver
anlassung gegeben, daB die Verwaltung des Landes einer kaiserlichen 
Subdelegations-Kommission (Prasident von Kruse) unterstellt wurde und 
nach allen Seiten hin die Ausgaben moglichst eingeschrankt wurden. In
folgedessen kamen vorerst fast samtliche gewerbliche Unternehmungen 
Wilhelm Heinrichs - zum Teil in ihrer hoffnungsvollsten Entwicklung ent
weder vollig zum Erliegen, oder wurden an Private verpachtet. Der Stein
kohlenbergbau entging dem gleichen Schicksale nur dadurch, daB seine 
Ertragsfahigkeit nach dem Ergebnis der letzten Jahre auBer Zweifel stand 
und mit Sicherheit rur die Folge noch h5here Einnahmen erwarten lieB. 

Wie zwei eingehende Befahrungsberichte des fUrstlichen Kanzlei
Direktors (Kammerrates) Kremer yom 16. September und 31. Oktober 1769 
ergeben, standen urn diese Zeit innerhalb der Saarbriicker Lande in Betrieb: 
herrschaftliche Gruben zu Clarenthal, Stangenmiihle (Gehlenbacher Miihle), 

*) Hin und wieder scheinen auch hOhere fUrstliche Beamte zur BefOrderung 
des Kohlenabsatzes Reisen unternommen und dabei mit einzelnen Abnehmern 
Kohlenverkaufe abgeschlossen zu haben. Beispielsweise findet sich in einer Ab
rechnung mit dem Prasidenten von Gilnderode aus dem Juni 1764 aufgefilhrt: 

"hat derselbe von den en zu Frankfurth verkaufften 
letzten Kohlen von denen Banquiers Goll & Sohne 
empfangen ............. . 

"fUr andere 100 Ctr., so selbiger selbst verkauft 
"noch vor SO Ctr. an Banquier Frank '" . 

451 Fl. 28 Alb. 4 Pf., 

86"20" " 
57" 6" 4" ." 
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I~ 
Gruben 

1. Dudweiler-Sulzbach: 
auf den Gruben verkauft 
aus dem Magazin (Kohl

wage) verkauft. 
desg!; an Kaufmann ROch

ling 
Besoldungskohlen und zu 

Versuchen fur die Ru~
fabrik 

2. Burbach: 
auf der Grube verkauft 
aus dem Magazin (Kohl

wage) 
an die Herrschaft 

3. Wellesweiler und Kohl
wald: 
allgemeiner Verkauf 
an die Zweibriicken'sche 

H errs chaft und Herrn 
von Luder 

Besoldungskohlen 
4. Louisenthal (Gro~wald): 

, allgemeiner Verkauf 
an Mr. de Ferdinand und 

Beer. 
5. Schwalbach u. Derlen: 

verkauft 
Besoldungskohlen 

1767 1768 

Kohlen
menge 

Puder Iztr. 

GelderlOs Kohlen- GelderlOs 
(einschl. Ladegeld) 

PI. I Alb. Pf. 

221915 6866 16 7 

153 2 8371 9 -

1636 10 9217' 20 -

5924 

15523 

143,11 

2111 

I 

209 18 

229 22 -

358 12 
53 12 

4 
4 

I 

)22911 2 6873 6 -

- 1- _ I_ 
I 

358 16 6971 5 6 
1 

'menge 

Puder Iztr. 

(einschl. Ladegeld) 

PI. I Alb. I Pf. 

314115 9518 16 

376
1 

9 2119 24 -

5 

- 1- - -

75°1 26 

229,25 

123\ 22 

- I-
I 
I 

24541 2 
I 
I , 
: 

90023 
18 3 

102617 

1033 26 4 

275 26 5 

299 13 

2 7363[25 

27021 9 -
54 9 -

1 8701 17 7 

527 15 1 012/27 41 1162 19 
: 

213119 -

817 26 
2327 

16841 22 2 906110 
81-

18171 14 2 
14' 20 -

6. Gersweiler: I 
verkauft 

7. Clarenthal: 
verkauft 

122118 

611 6 -

272, 7 4 1801 8 ' , 
I 

47\20 

402114 
I 

8. Stangenmuhl: 
verkauft 

9. Platinhammer (jagers
freude): 
verkauft 
Besoldungskohlen 

10. R uGh u tte: 
verkauft 

i 
I 

56 9 143126 -
1 

- i-

I 141: 23 3551 15-

15 16 381[25-

I 20': 2 45 17 -
Besoldungskohlen und an 1 f 1 

die Rti~fabrik . . . • Ii 146' - 219 - -

115129 

158!25 - 1-
83116 

I 

140 J 

115\ 28 6 

231 28 -

7 

7 

350 -
11. Schiffweiler: . I 

verkauft . . . . . . .1 417: 28 1012 13 2 647 10 1510126 
Besoldungkohlen und an I' I i 

die Porzellanfabrik in 1 I" I 
Ottweiler . . . . ., 200, - 1 500 1 - 1- 256,10 I 6401 25 -

4 

Zusammen 
Davon ab: Ausgaben 

Bleibt "Profit" 

I:----~~------~~----~~--~--~-I 

9 527[28130689'112 1 1 112728. 4 32882
1
' 7 II 1 

11 558 26 2 I 10 731 5 2 

1 1191301 15 I 7 1 : 221511 I! 7 
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Gersweiler, Derlen, Schwalbach (unmittelbar ander lothringischen Grenze)*), 
im GroGwalde bei Louisenthal**), in der Burbach ("eine gute Stunde von 
Burbach im Wald in einem Tal, innerhalb des Wildzauns"), zu RuGhiitte, 
Dudweiler, Wellesweiler und Kohlwald, sodann noch einige "Bauerngruben" 
bei Uchtelfangen und Exweiler, sowie endlich die Glashiitten-Gruben zu 
Friedrichsthal und die Eisenwerks-Grube zu Neunkirchen. In den nachst
folgenden Jahren traten noch die Gruben im Bauernwald, zu Reisweiler, 
Wahlschied, Geislautern und Platinhammer (Jagersfreude) hinzu, wahrend die 
"Bauerngruben" eingezogen wurden und bis 1773 samtlich beseitigt waren. 

Uber den Umfang der Gruben im einzelnen gibt die nachstehende 
Zusammenstellung der im Jahre 1773 bebauten "Stollen" und beschaftigten 
Arbeiter (Bericht des Berginspektors Engelcke vom 3. Mai 1773) naheren 
AufschluG. Es wurden betrieben: 

zu Dudweiler-Sulzbach 13 Stollen mit 29 Arbeitern, 
" Platinhammer 1 

" " 
2 " 

" RuGhiitte . 2 " 
10 " 

im GroGwald . 3 
" " 

4 ., 
" Bauernwald " " 

2 
zu Schwalbach 2 ., 6 " 
" 

Derlen. 
" .. 2 

" 
" Burbach " 

2 

" 
Reisweiler ~ " 

4 " 
" 

Wahlschied 1 
" 

4 
.. Gersweiler 3 

" " 
14 " 

" 
Stangenmiihle 

" " 
3 " 

" 
Clarenthal 1 " 

2 

" 
Geislautern 2 " " 

7 " 
" 

Wellesweiler . 4 " " 
32 

" 
" 

Kohlwald. 4 " 
12 " 

zusammen 42 Stollen mit 135 Arbeitern, 
auGerdem: 

die Glashiittengruben zu Friedrichsthal 2 " " 
4 " 

die Eisenwerksgrube zu Neunkirchen . " " 
2 " 

iiberhaupt 4S Stollen mit 141 Arbeitern. 

*) Auch von lothringischer Seite, bei Griesbom, hatte ein gewisser Bailly 
aus Saarlouis neu neingesch1agen", war aber dabei in alte Schwalbache-r Baue 
ge-raten und daher nach dem lothringer Felde umgekehrt. 

*t) Bei der Herrschaft Piittlingen werden in dem Berichte von Kremer auf
gefiihrt: 

a) auf VOlklinger Bann am Grenzbach ~(Frommersbach) eine alte Grube, 
die verlassen worden, wei! die Kohle in den Berg hineinfiel und das 
Wasser den Bau hinderte; 
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Die Gruben zu Clarenthal, Geislautern - diese allerdings nur auf 
kurze Zeit - und Reisweiler kamen bereits zu Anfang des Jahres 1774 
zur Einstellung. Bei der letzteren Grube gaben hierzu mehrere in den 
benachbarten beiden Herrschaften Labach und Lebach (von Hagensche 
Seite) neu eroffnete Kohlengewinnungen Veranlassung, welche der Reis
weiler Kohle den Absatz fast ganz entzogen hatten, indessen nicht von 
langern Bestande blieben. - Urn der lothringischen KohlenfOrderung zu 
Griesborn besser entgegentreten zu konnen, ward im namlichen Jahre 1774 
als Ersatz fur die erschopften alten Schwalbacher Gruben eine Grube zu 
Knausholz angehauen; sie scheint jedoch - in gleicher Weise wie die 
gedachte Griesborner Grube - schon vor 1779 wieder auBer Betrieb ge
kornrnen zu sein, wogegen zu Schwalbach irn Jahre 1785 eine neue Grube 
"aufgemacht" wurde. - Zu den bestehenden Glashuttengruben trat 1779 
noch eine solche zu Quierschied fur die daselbst errichtete Glashiitte hinzu. 
wahrend die einzige vorhandene Eisenwerksgrube bei Neunkirchen (irn 
Weilerbachtale) mit dem Ablauf des von Stockumschen Hiittenwerks
Pachtvertrages im Jahre 1782 einging. 

Ais die iiberhaupt bedeutendsten Gruben unter Nassau-Saarbruckenscher 
Herrschaft sind diejenigen von Wellesweiler *), Dudweiler und Gersweiler 
zu bezeichnen. AuBer ihnen standen nur noch die Gruben zu Ru~hiitte. 
GroBwald, Wahlschied und Kohlwald von 1774 ab bis zur franzosischen 
Besetzung des Landes in ununterbrochener Forderung. Urn das Jahr 1790 
waren auf diesen sarntlichen Gruben gegen 270 Arbeiter beschaftigt. 

Innerhalb der nicht zu Nassau-Saarbriicken gehorigen Teile des Saar
gebiets wurden wah rend des hier in Rede stehenden Zeitabschnittes neben 
den bereits erwahnten Gruben von Griesborn, Labach und Lebach noch 
rnehr oder minder regelmaBig betrieben: eine Grube zu Hostenbach im 
Gebiete der Abtei Wadgassen, die v. Kerpensche Grube zu Illingen und 

b) jenseits des Grenzbaches, im PUttIingenschen, im sogenannten GroG
wald mehrere zusammengegangene Gruben, seit langer Zeit nicht 
mehr betrieben; 

c) am Grenzbach weiter hin im Piittlinger Bauernwald 2 Stollen, schon 
vor 1766 verlassen, neuerdings wieder aufgenommen, aber "von 
Crichinger Seite gepfandet" und seitdem liegen gelassen; weiter fort 
der alte Stollen, den Bailly betrieben, aber wegen bOser Wetter ver
lassen hatte, gleichfalls mit einer neuen Strecke wieder aufgenommen. 
aber dann auch "gepfandet"; unter dieser Strecke der Hauptstollen. 
der die W ass.~r abfUhrt. 

Wegen dieser Gruben schwebte zwischen der 'Crichinger Seite und dem 
Fiirsten yon Nassau-Saarbriicken ein langwieriger ProzeG, der erst mit dem Ankaufe 
der Herrschaft Piittlingen im Jahre 1778 seine Endschaft erreicht zu haben scheint. 

*) In dem Werke von Guettard & Monnet, "Atlas et description mineralogique 
de la France, Paris 1780" wird die Wellesweiler Grube "une des plus belle.~ 
mines de charbon de tout ce pays et pent-etre une des plu.~ remarquable.~ du 
monde" genannt. 
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seit 1776 eine Glashiittengrube zu Merchweiler in der Herrschaft Illingen, 
sowie endlich die von der Leyensche Grube zu St. Ingbert nebst (seit 1784) 
zwei Gruben der Mariannenthaler Glashiitte am Altenwalde in der Herr
schaft Blieskastel. -

Beziiglich des technischen Grubenbetriebes stellt der Kremersche 
Bericht vom 16. September 1769 bereits wesentliche Fortschritte gegen 
friiher fest. Der iibliche Abbau mittels schwebend aufgehauener "Schemel" 
war auf den gro~eren Gruben mehr und mehr zu einem eigentlichen 
Orterbau ausgebildet worden, indem man von der im Fl6z zu Felde ge
triebenen Stollen- oder Sohlenstrecke aus statt, wie bisher, nur eines 
einzigen Schemels, deren allmahlich mehrere hintereinander, unter Stehen
lassen verlorener Kohlenpfeiler ("Bergfestungen") zwischen den einzelnen 
Schemeln, ansetzte und ausgewann. In vereinzelten Fallen scheint man die 
Schemel auch einfallend, in anderen streichend (von einem Uberhauen aus) 
betrieben zu haben. Bei gutem Hangenden mochte es dann wohl nahe 
liegen, die Zwischenpfeiler nur sehr schwach zu nehmen oder iiberhaupt 
ganz auf sie zu verzichten und den neuen Schemel unmittelbar neben dem 
alten aufzuhauen, welchen strebartigen Bau Kremer auf einzelnen Stollen 
zu Wellesweiler und Dudweiler vorfand: "Schemel ist neben Schemel 
gesetzt, und sind entweder gar keine Bergfesten stehen gelassen, sondern 
die Decke nUr mit Stempeln unterfangen, oder doch zu schwache Berg
festen; alte Weitungen werden auf Hunderte von Schuhen wahrgenommen, 
die auf keiner Seite das Auge iibersehen kann, wo das Gebirge nur auf 
Stempeln ruhet." W egen der gro~en Gefahrlichkeit letzterer Bauweise 
wurde auf Kremers V orschlag durch die fiirstliche Kammer allgemein an
geordnet, dafll die Schemel fernerhin bei gutem, festem Dach 3 Lachter *) 
und bei schlechterem Hangenden hOchstens 2 Lachter breit zu treiben, die 
Bergfesten aber stets 1 Lachter dick zu belassen seien. Es scheint dieser 
Anordnung jedoch nicht immer Folge geleistet worden zu sein, da 1778 
auch Jacobi **) bei Befahrung der Grube Wellesweiler tadelt, da~ die 
Weitungen zu gro~ und die Pfeiler zu schwach seien, zumal keine ordent
liche Untermauerung mit Bergbau stattfinde ("sie werfen das unniitze und wilde 
Gestein bIos unordenlich hinter sich"), infolgedessen dann haufig groflle Briiche 

*) 1 Lachter gleich 7 "NUrnberger Schuh". 
**) Friiher Berginspektor (wahrscheinlich in kurtrierschen Diensten), war 

Jakobi bereits 1773 kurpfalzischer Bergrat zu Moschel im ZweibrUckenschen. dem 
bekannten, zu damaliger Zeit Mchst bedeutenden Gewinnungspunkte von Queck
silbererzen, in dessen Nahe iibrigens auch seit 1767 die bereits erwiihnte Kohl~n
gewinnung von Moschel-Landsberg umging. Wie unter dem Fiirsten Wilhelm 
Heinrich im Jahre 1765 (vergl. oben), wurde Jakobi auch spater wiederholt von der 
fllrstlichen Regierung zu technischen Gutachten und Befahrungen der SaarbrUcker 
Gruben herangezogen. Das Gleiche gescbah 1778 und 1779 mit dem fiirstlich 
Nassau-Usingischen Kammerassessor, spateren Hofkammerrat Chr. Friedr. Habel 
zu Wiesbaden. 
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entstanden. - Die Anwendung der SchieBarbeit war urn diese Zeit beim 
Saarbriicker Steinkohlenbergbau noch unbekannt*). 

Einzelne Stollenbaue erreichten eine ziemlich bedeutende Ausdehnung. 
So besa~ der auf einer flachen FlOzmulde bauende untere Stollen von 
Wellesweiler 1769 eine Lange von 80 Lachtern, es wurden aus ihm nach 
rechts und links im ganzen 10 Schemel betrieben, darunter einer von 
130 Lachtern Lange; ebenso hatten im Jahre 1775 die verschiedenen 
Tagestrecken der Grube Gersweiler bereits iiber 100 Lachter Lange "in 
den Berg hinein". Wo mehrere Stollen ubereinander vorhanden waren, 
suchte man sie der Wetter wegen durch einzelne Schemel miteinander 
durchschlagig zu machen, wie dies beispielsweise 1769 bei den 3 Gruben 
im Kohlwalde geschah. Eigentliche Schlagwetter ("entziindliche Schwaden") 
scheinen iibrigens den samtlichen Stollenbauen der furstlichen Zeit noch 
ziemlich fremd geblieben zu sein. 

Die Anlage der Stollen selbst zeigt mehr und mehr den Ubergang 
zur querschlagigen F16zlOsung bei gleichzeitigem sohligem Stollenbetriebe, 
an Stelle der seitherigen ansteigenden Tagestrecken. Fur die Grube Welles
weiler wurde 1771 ein solcher tiefer Stollen im Bliestale ("gegen Welles
weiler zu, unter der Chaussee, gleich der Blies") angesetzt, nach 52 Lachter 
sohligem Auffahren indessen 1774 vorlaufig gestundet und erst 1786 
wieder aufgenommen. Auf der Dudweiler Landgrube, deren 14 Fu~ 
machtiges FlOz (Blucher) am Ausgehenden und teilweise auch in den 
oberen Bauen in Brand stand, hatte der unter dem Feuer querschlagig 
vorgetriebene Stollen um das Jahr 1780 eine Lange von 220 Lachtern**); 
als neuer tiefer Hauptstollen wurde 1784 daselbst der Ludwig-Stollen 
("die neue Ludwigs-Grube") in der Sohle des Sulzbachtales angehauen. 

Obwohl ein eigentlicher Tiefbau noch auf keiner Grube stattfand, war 
man doch bereits in den 1760er und 1770 er Jahren bei Schwalbach und 

*) "Ich habe bei einigen hiesigen (Saarbriicker) Bergleuten eine besondere 
Furcht vor dem gani derben und festen Gestein bemerkt, wei! sie glauben, es 
miisse allesmit der Keilhauen gewonnen werden. Der grofie Vorteil, der hierbei 
durch Schiefien kann erhalten werden, ist ihnen unbekannt. Man findet aber doch 
einige Kohlenarbeiter von fremden Bergwerken, die damit umzugehen wissen." 
(Chr. Fr. Habel in P. E. Klipsteins "Mineralogischen Briefen", Giefien 1779, 1 .Bd., S.176.) 

**) Uber diesen Stollen berichtet Chr. Fr. Habel ("Beytrage" u. s. w., S. 13): 
"Dieses (d. i. der Bau des FlOzes) geschieht unter dem Feuer her verm6ge eines 
Stollens, der gegenwartig 212 bis 220 Lachter lang ist, und vier Schemel mit 11 
Arbeitern hat, wovonjeder 3 Lachter in die Breitebearbeitet wird, und noch zwey 
in die Bohe gegen das Feuer, und zwey Schemel nach der Soble zu, aile von an
gefiihrter Breite nebst ibren erforderlichen Kohlenmitteln und Bergfestungen, 
k6nnten aufs neue nach Duttweiler zu, so man es n6thig hat, vorgericbtet werden. 
Nach und nach wird dieses FUltz so in die Teufe getrieben, als obne Kiinste und 
Pumpen oder tiefere Stollen vorzurichten gescheben kann, und wird wenigstens 
zu etliche 60 Lachter jetzo schon in die Breite gearbeitet. Wenn der jetzige tiete 
Stollen nur nachgehauen wird, so kann man in diesem und in jedem der anderen 
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Griesborn, wo die OberfHichenbeschaffenheit eine tiefere Losung der F16ze 
durch Stollen erschwerte, mehrfach mit Unterwerksbauen unter die vor
handenen Stollensohlen niedergegangen, hatte jedoch dabei mit starken 
Wassern zu kampfen, was dann auch Veranlassungwurde, die betreffenden 
Schwalbacher Batie sehr bald wieder einzustellen. Auf der lothringischen 
Grube Griesborn scheint man dagegen langere Zeit die Wasser mit Hand
pump en gehalten*) und zeitweise, etwa urn die Mitte der 1770er Jahre, 
zu diesem Zwecke sogar eine "Feuermaschine" benutzt zu haben. Die zu 
Metz im an XII (1803-1804) herausgegebene amtliche Beschreibung des 
Departement de la Moselle**) berichtet namlich von der genannten Grube: 
"Les eaux ayant afflue dans les travaux, on a essaye d'operer l'epuise
ment par le moyen d'une pompe a feu, il y a environ trente ansi mais 
lacherte d'une telle machine a ceUe epoque et d'un autre cote le prix 
modique de la houille dans le voisinage du pays de Saarbruck n' ont 
pas permis aux exploitanlS de persister dans leur entre prise. Aujour
d'hui la mine est totalement Hubme1'gee." Hiernach kann der Saarbriicker 
Steinkohlenbergbau - ~ag man nun die· "environ trente ans" voll oder 
nicht ganz voll rechnen, ~lso schon das Jahr 1773 oder auch nur 1778 als 
das Aufstellungsjahr der Maschine bei Griesborn annehmen -..:... jedenfalls 
fur sich die Ehre beanspruchen, die erste Bergwerks - Dampf
maschine innerhalb der heutigen Grenzen Preu£ens und Deutsch
lands in seinen Diensten gehabt zu~haben, wenn sie auch nur kurze Zeit 
in Betrieb gewesen ist***). 

Noch im Jahre 1769 wurden samtliche Saarbrucker Gruben "aufs 
gerade Wohl ohne einen Grubenriss gebaut". Auf Kremers Vorschlag 
ordnete zwar die Rentkammer in gedachtem Jahre an, da~ "sammtliche 
Gruben zu markscheiden und davon ordentliche Risse anzufertigen" 
seien - wozu die Instrumente von Stra~burg oder Mainz bezogen 

Fl5tze einen neuen Schemel nachholen. In 80 bis 100 Jahren hat man keinen 
tieferen Stollen, wenn anders diese Gruben nach dem eimrtal festgesetzten Plan 
behandelt werden, nothig." - Die hier ausgesprochene hoffnungsvolle Zuversicht 
sollte sehr bald vernichtet werden, indem schon 1783 der obere Grubenbrand den 
Bauen des Stollens in bedenklicher Weise nahegeriickt war - was auch Veran
lassung zu· dem neuen Stollenbau wurde - und endlich 1785 in hellen Flammen 
durchbrach, sodaB die ganze "Landgrube" aufgegeben werden muBte. 

*) Ein Bericht des Berginspektors Enge1cke yom 3. Mai 1773 hebt die "starken 
Wasserkosten" der Baillyschen Kohlengewinnung bei Griesborn besonders hervor . 

• *j Der betreffende berg- und hiittenmannische Teil dieser "Statistique" ist von 
dem damaJigenlngenieur des mines des Mosel-DepartementsHeron· Villefosse ver!aBt 
und auch im "Journal des mines", Vol. XIV, Nr. 80 (Floreal an XI) veroffentlicht . 

• *.) Eine andere Feuermaschine" wurde nach dem Berichte eines Zeit
genossen (Friedr. Koli~er in Saarbriicken) auf der Kupfererzgrube am Literm~nt 
bei Diippenweiler - noch im Bereiche des Saarbriicker Steinkohlenbeckens - 1m 
Jahre 1788 aufgestellt. Sie war aus Frankreich dorthin gebracht wor~en, kam 
aber infolge der bald ausgebrochenen Revolutionsstiirme nicht zum Betrlebe. 
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werden sollten -, clie im Spatherbste 1773 hergestellten ersten Gruben
bilder (Duclweiler und Wellesweiler) waren indessen clerart, cla~ der zu 
Rate gezogene Bergrat Jakobi in einem Sehreiben vom 7. November 
1773 erklart, davon keinen Gebrauch machen zu konnen, da sie "keiner 
Kritik wert" seien: "der Kiinstler (welcher sie angefertigt) weiss den 
Compass nicht zu brauehen, er hat sogar clessen Spitze gegen Mittag ge
zeichnet." Auch unterm 2. Juni 1784 beriehtet noch cler Hofkammerrat 
Roehling: "Alle hiesige Bergleuthe sind keine Markseheiclter, sonclern sie 
arbeiten den Kohlen naeh in den Berg hinein, ohne zu wissen, wo sie mit 
ihrer Arbeit stecken, und ob sie noch an eiIlen anderen Schemel kommen, 
oder gar in clenselben gerathen, die Unwissenheit und nicht das Verfahren 
der Berg-Arbeiter ist demnach schuld, dass die Bergveste gar ofters ver
sehwaehet, und die Arbeiten zu Bruch gehen miissen; weillen noch kein 
Markscheidter bey dem Bergamt ist, der clenen Arbeiter die Gruben ab
zieht und soIche nach Risse arbeiten lassen kann." Aus Anla~ dieses 
Berichtes wurde nunmehr der Steiger. Keyffer von Gersweiler beauftragt, 
zunachst in Dudweiler "die Streeken nachzumessen". Regelrechte Gruben
risse ~ schein en gleichwohl auch damals noch nicht zustande gekommen zu sein. 

Forderung, Absatz und Ertrag cler landesherrlichen Gruben 
in cler letzten fiirsdiehen Zeit. - Nach den teilweise noch erhaltenen 
Bergkassen-Rechnungen und Rechnungsbelagen hatte cler herrschaftliche 
Steinkohlenbergbau cler Nassau-Saarbriickenschen Lande fur die Jahre 1779 
bis 1793 die nachfolgenden Ergebnisse aufzuweisen. 

1 
[steinkohlen Steinkohlen I Geld- Geld- Rechnungs- I 

mii~i~er 
Jahr F5rderung Verkauf Einnahme*) Ausgabe Ubersc uss 

Fuder 1 Zlr Fuder , Zlr Gld. 'Kr.lp£ Gld. i Kr·lp£ Gld. 'Kr. Pf. 

1779 15287 2 14698 6 39475 14 2 19033124 ~ 00#,1·· 3 
1780 17200 27 17945 22 47960 2 3 23744 26 24215 36 
1781 18253 20 16883 20 43109 44 - 20672 54 321436 49 1 
1782 16042 5 16246 17 44412 25 3 21 178 36 - 23233 49 3 
1783 17851 26 16501 6 42856 11 2 19970 50 - 22885 21 2 
1784- 16063 9 16213 6 43448 14 1- 22740 22 2 20707 51 2 
1785 19174 - 18234 23 49556 34 3 22793 27 :1 26763 7-
1786 22808 8 21882 10 59955 31 2 31588 9 1 28367 22 1 
1787 26355 25 22286 3 64029 37 1 33016 57 2 31 012 39 3 
1788 26092 28 27956 7 82040 52 1 38080 30 1 43960 22 -
1789 30236 25 28507 11 88300 32 - 40599 21 1 47701 10 3 
1790 33810 9 28819 11 86392 13 - 45263 28 41128 45 
1791 28758 - 29610 9 89122 46 - 42338 54 :1 46783 51 1 
1792 25126 10 24427 8 70965 56 1 36 211 

591 ~ 24753 56131 17931er51e Monale) 11 167 4 11416 7 34124 11,- 16266 . 5 3
1

17858 5 1 
I 

*) Einschlie1Wch der Pacht fUr die GlashUttengruben Friedrichsthal und 
Quierschied mit 300 Gld. fUr 1779, sodann von 1780 an mit 575 Gld. und von 1786 
ab mit 875 Gld. jahrlich. 
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Yom Jahre 1768 ab, in welchem (vgl. oben) der Kohlenverkauf 
12728 Fuder 9 Ztr. mit einem Gelderlose von 32882 Gld. 14 Kr. 1 Pf. 
betragen hatte, waren mithin Forderung und Absatz der Gruben bis 1779 
nicht wesentlich gestiegen. Auch in den nachstfolgenden Jahren zeigen 
sie nur geringe Fortschritte. Erst von 1785 ab macht sich ein rascheres 
Steigen bemerklich, welches bei der Forderung im Jahre 1790,' beim Absatze 
im Jahre 1791 den Hohepunkt mit etwa dem Doppelten: der Forderung 
und des Absatzes von 1779 erreicht, urn dann allerdings wieder in den 
nachsten Jahren unter der U ngunst der Zeitverhaltnisse einer riicklaufigen 
Bewegung zu folgen. 

In welchem Verhaltnisse die einzelnen Gruben an der Gesamt
Forderung beteiligt waren, zeigt nachstehende Ubersicht: 

I Gruben 1779 I 1785 1790 1791 1792 1 
Puder Ztr. Puder I Ztr. Puder I Ztr. Puder I Ztr. Puder f Ztr. 

[ 

, 

t 

l 

I Dudweiler-Sulzbach . 3797 21 3012 28 7429 1 5901 2 4650 12 
Ru~hiitte .. .. 776 4 1530 14 2352 10 2911 18 2256 18 

I Groawald u. Bauernwald 1751 18 2952 7 2149 27 2235 18 976 20 . 

I Schwalbach .... - - 417 2 3280 19 2944 11 3324 2 I 

. Derlen 534 2 143 3 - - - - - -
Reisweiler 613 12 

, 

- - - - - - - -, 
Wahlschied 559 16 494 13 571 19 1323 20 1189 15 
Burbach 27 - 2 21 - - - - - -
Gersweiler 1409 10 3453 24- 7060 25 4417 14 4427 12 

Stangenmiihle 276 15 - I - - - - -
;051 ~: Geislautern 627 15 687 1 1140 5 892 2 

Kohlwald 1308 26 1274 17 2363 16 2466 6 2324' - , 

Wellesweiler 4218 25 4572 8 7462 7 5665 29 5172[12! 

-"33810 " I' 1 I Gesamt-F5rderung 115287 2 19174 928758 - ;251261 10 I 

Ais die bei wei tern eintraglichsten Gruben erscheinen in der letzten 
furstlichen Zeit diejenigen zu Wellesweiler, wo urn das Jahr 1776 nach 
J. J. Ferber ("Bergmannische Nachrichten", Mietau 1776, S. 77 bis 78) 
zeitweise taglich fiir beinahe 100 Gld. Kohlen verkauft worden sein sollen. 
Ihnen am nachsten, und in Forderung wie Absatz fast gleich, standen die 
Gruben zu Dudweiler-Sulzbach, von denen die bereits erwahnte "Land
grube" zu Anfang der 1780 er Jahre fiir sich allein gegen 1650 F uder 
jahrlich forderte. 

Urn dem Absatz der einheimischen Kohle im Inlande moglichsten 
Schutz zu gewahren, war bereits unterm 4. April 1768 eine fiirstliche Ver
ordnung gegen die Niederlagen auswartiger Steinkohlen, namentlich aus 
den benachbarten von Kerpenschen Gruben zu Illingen und Merchweiler, 
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ergangen. Eine Verordnung vom 14. April 1769 verbot uberhaupt jegliche 
Einfuhr fre,mder Kohle bei 3 Gulden Strafe, welches. Verbot demnachst 
mehrfach erneuert und verscharft wurde, wie denn auch beispielsweise eine 
fiirstliche Entschlieilung vom 20. Februar 1776 den Verbrauch auslandischer 
Kohle mit Verlust der Gemeinde - Berechtigungskohlen, eine Verordnung 
vom 14. Januar 1782 sogar mit Leibesstrafe bedrohte. Auch war den ein
heimischen Bergarbeitern durch Regierungserlafi vom 27. Juni 1786 aufs 
strengste verboten, sich aufier Landes zum Schlirfen auf Steinkohle ge
brauchen zu lassen oder auf auslandischen Kohlengruben zu arbeiten. 

Nach der Art des Absatzes und den Absatzrichtungen gestaltete sich 
der Gesamt-Kohlenverkauf in den Jahren 1779 bis 1792, wie folgt: 

1790 I Abnehmer 1779 1785 
Puder 1 Ztr. fader! Ztr. Puder I Ztr. 

1791 1792 I 
fuder I Ztr fuder IZt. 

18 11 3830 11121 
I Landabsatz "nach dem laufenden 1 1_,1 

Preis" . . . . . . . . . . I, 6 583 
Kalkbrand-, Gemeindebedarfs- u. 

7749 23 

Ber/?manns-Kohlen. .. .12797 21 1566 13 
Fiirsthche Hofhaltung, Forst- . 

kasse, Hofpiichter, Gestlit, Hos
pital usw .. 

Franzllsische Gesellschaft Le 
Clerc & Co. flir die einhei-

663 12 496 

4744 113/11 3179 

3729 1 3774 25113216 10 

655 17 629 23 1597 5 

mischen Eisenwerke ~35 8 1671 28 1 608 6 1313 27 1466 12 
18822 

I 
Gebr. Gouvy flir die Stahlwerke 191 24 206 9 181 6 210 20 
Glashlitten, Porzellan, Alaun

fabrik usw. 
Ausfuhr nach Deutschland 

(Karcher und ROchling) 

928 

Triersche Schiffer I 991 
Ausfuhr nach dem Weyerer 

732 4 1252 -11035 29 926 !17 

1 074 14 11 315 25 11 717 14 7548 i 7 

- - - 1- - - - 1-
Huttenwerke (Kleinschmidt) - - - - 149 20 150 - 141 i-

Ausfuhr nach Frankreich (Fran- I 
zOsische Gesellschaft Le Clerc 1 I 
& Co.); ........ '11607 8 4737 21 5183 13 7598 

Dberhaupt 146981 611182341231128 819 i 111129610: 

I 

3 5512113 

91rz+ 427 I 8 

Die "laufenden Preise" flir den Verkauf auf der Grubenhalde (Land
absatz) schwankten bei den einzelnen Gruben je nach der Glite der Kohle 
und den Absatzverhaltnissen zwischen 2 Gld. (Burbach, Reisweiler, Wahl
schied) und 4 Gld. (Dud weiler) flir das Fuder. Neben dem Kohlenpreise 
wurde noch auf einigen Gruben ein Ladegeld (der "Ladebatzen") erhoben, 
welches fiir Inlander 4 Kr. (1 Batzen), fiir Auslander 8 Kr. (2 Batzen) vom 
Wagen betrug; erst im Jahre 1785 kam dieses Ladegeld bei Gelegenheit 
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einer allgemeinen Preiserhohung der Kohlen in Wegfall. Die von 1785 ab 
nicht wesentlich mehr geanderten laufenden Preise waren im .Jahre 1790 
fUr das Fuder (30 Ztr.) auf den einzelnen Gruben die nachstehenden: 

Dudweiler-Sulzbach 4 Gld. - Kr. und auf der Kohlwage 5 Gld. 15 Kr. 
Ru~hutte . 3 

" 10 0' 
Gro~wald . 2 

" 30 
" 

und 1m Magazin zu Louisenthal 
3 Gld. - Kr. 

Schwalbach 3 
" " Wahlschied 2 
" 30 

Gersweiler 3 
" " Geislautern 3 
" " Kohlwald. 3 
" 

Wellesweiler 3 
" 

30 " 

Erheblich niedrigere Preise waren einerseits den einheimischen Hutten
werken und Fabriken, andererseits fur die Kalkbrand-, Gemeindebedarfs
und die Bergmanns-Kohlen zugestanden. So zahlte die franzosische Ge
sellschaft Le Clerc, Joly et Compo (spater Carouge des bornes et Compo 
zu Paris), welche seit 1776 pachtweise nach und nach die samtlichen 
Nassau-Saarbriickenschen Eisenhiitten ubernommen hatte, fur die zum 
Betriebe dieser Werke und der RuGdarstellung erforderlichen Steinkohlen 
von Ru~hutte, Gro~wald, Geislautern und Wellesweiler nur 2 Gld. Qnd 
von Dudweiler 2 Gld. 8 Kr., die Gebr. Gouvy fur die von Dudweiler be
zogenen Kohlen zum Goffontaner Stahlwerke 1 Gld. 20 Kr. und spater 
1 Gld. 24 Kr., die Glashutten zu Gersweiler und Schonecken fur die 
Kohle von Gersweiler 2 Gld. 30 Kr., die Sauerenkersche Gesellschaft zum 
Betriebe der Alaunhutte in Dudweiler 1 Gld. 30 Kr. und der chemischen 
Fabrik 2 Gld. --'- Die Kalkbrand-Kohlen wurden seit 1785 durchgangig 
auf allen Gruben zu 1 Gld. 40 Kr. abgegeben, die Gemeindebedarfs
Kohlen (zum Hausbrande) - welche ubrigens als solche 1787 zum ersten 
Male in den Rechnungen erscheinen, und zwar fur die Gemeinde Dud
weiler und Sulzbach - zunachst gleichfalls zu 1 Gld. 40 Kr., dann von 
1790 ab zu 1 Gld. 44 Kr. fur Dudweiler-Sulzbach und zu 2 Gld. fUr aIle 
ubrigen Gemeinden, endlich die seit 1776 bewilligten Bergmanns-Deputat
kohlen durchgangig zu 1 Gld. 8 Kr. das Fuder. 

Der wesentlichste Anteil an dem Aufschwunge des Kohlenabsatzes 
wahrend der letzten fUrstlichen Zeit entfallt auf den Absatz ins Ausland, 
der sowohl zu Lande, wie zu Wasser in immer grosserem Umfange sich 
entwickelte. Zur Saar wurden vorzugsweise Kohlen von Dudweiler, sowie 
von den Gruben Gro~wald und Bauernwald verschifft, erstere auf der 
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Kohlwage bei Saarbriicken, letztere in Louisenthal*), woselbst zu diesem 
Zwecke gegen Ende der 1760er Jahre ein umzauntes "Magazin" errichtet 
worden war; zeitweise hatten auch die GersweiIer Gruben, von 1773 ab 
selbst die lothringische Grube zu Griesborn Kohlen zur Saar verfrachtet**). 
Bei der Kohlwage erreichte die Verschiffung aus dem Magazin im Jahre 
1789 schon die Hohe von 2985, 1790 von 2343 und 1791 von 2507 F uder 
Kohlen, urn dann allerdings fur die nachsten Jahre wieder sehr bedeutend 
herabzugehen. Bei giinstigem Wasserstande vermochten gro~e Schiffe 
1500 bis 1600 Ztr., mittlere 700 bis800 Ztr. zu laden, indessen war die 
Wassertiefe der Saar haufig auch an einze1nen Stellen auf 0,30 und selbst 
0,10 m beschrankt, sodafll eine Schiffahrt iiberhaupt unmoglich wurde. 
Wie aus dem (weiter unten besprochenen) Vertrage mit Karcher und 
Gebr. Bocking vom 28. Februar 1789 hervorgeht, erhob iibrigens die 
franzosische Regierung von allen saarabwarts gehenden Kohlen zu Waller
fangen (unweit Saarlouis) einen Durchfuhrzoll von 3 Livres und mehr auf 
das Fuder. Zum weiteren Vertriebe der saar- und moselabwarts gefiihrten 
Kohlen waren nach dem namlichen Vertrage "Saarbriickische Kohlen
Magazine" an der Mosel, am Rheine, an Lahn und Main angelegt. 

Der Kohlenabsatz in die benachbarten deutschen Staaten erfolgte 
vor 1789 meist zu laufenden Preisen. In den Rechnungs-Nachweisungen 
erscheinen bis 1783 nur die an "Triersche Schiffer" abgesetzten Louisen
thaler Kohlen und von da ab bis 1788 etwas grofllere Mengen (die Hochst
zahl mit 1539 Fudern im Jahre 1787) von Louisenthal und GersweiIer 
unter der Bezeichnung "nach Deutschland" besonders aufgefiihrt, wahrend 
die Hauptmasse des in Rede stehenden Absatzes, einschlieflllich der be
treffenden Verfrachtung aus dem Magazin Kohlwage, unter dem "Land
absatz" einbegriffen war, der denn auch 1788 die bedeutende Hohe von 
11 768 Fudern zeigt, im folgenden Jahre 1789 aber plotzlich auf 6682 
Fuder sinkt. In dem letztgedachten Jahre wurde namlich der bisher 
jedermann freistehende Kohlenhandel nach Deutschland vertragsma~ig als 

*) Dieser Ort (Hof) wurde 1719 auf dem schmalen Landstreifen, welcher 
den Hauptteil der Herrschaft Puttlingen mit der Saar verband, dureh die 
Grafin von Crichingen angelegt und naeh ihrer Tochter Christiane Louise 
benannt. 

**) Von franzosiseher Seite begann man urn das Jahr 1772 sieh mit der 
Schiffahrt auf der Saar zu besehaftigen. Der Fluf?, wurde eingehend besichtigt 
und 1782 der Ingenieur Robin beauftragt, Plane zur Verbesserung des Flumaufes 
vorzulegen; 1785 fand eine neue Besiehtigung statt, und im folgenden Jahre 
wandte man 130000 Fres. zu Wasserbauten auf. Die Schiffahrt ging damals bis 4 km 
oberhalb Saarbriicken. Der franzosische National-Konvent verfligte im Messidor 
des Jahres III (1794) auf grund einer eingereiehten Denkschrift, daf?, die Saar bis 
Saar-Union, dann bis Finstingen, schiffbar gemacht werden solIe, und zwar so, 
daf?, jed e r z e i t ungehindert Schiffahrt betrieben werden konne; die Kosten 
wurden auf 515000 Fres. veranschlagt. (Vergl. H. Pfannensehmidt, Uber das 
Alter der Floilerei im Gebiete des oberen Rheines usw., Colmar 1881, S. 22 bis 23.) 
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ein ausschliefiliches Vorrecht an 2 Gesellschaften ubertragen, und zwar 
der Handel zu Wasser an die Kaufleute Heinr. Karcher in Saarbriicken 
und Gebr. Bocking in Coblenz, derjenige zu Lande an den Kommerzien
rat Roehling in Saarbrueken. 

Nach dem mit Karcher und Gebr. Bocking auf 12 Jahre, mit dem 
1. Marz 1789 anfangend, abgeschlossenen Vertrage vom L8. Februar 1789 
machten sich diese verbindlich, jahrlich 4000 Fuder*) Kohlen "in Stucken 
und Geriess, so wie es gebrauchlich ist", abzunehmen, davon in den 2 
ersten Jahren zwei Dritte1, nachher nur die Halfte Dudweiler und Sulz
bacher, dasUbrige "ordinare" Steinkohle (aus den Gruben Rufihutte, 
Burbach, Bauernwald, Gersweiler usw.), und zwar fur erstere zum Preise 
von 4 Gld. 44 Kr. auf der Kohlwage oder 3 Gld. 30 Kr. nebst dem 
ublichen Ladebatzen auf der Grube (nach freier Wahl), fur letztere 3 Gld. 
4 Kr. an die Saar geliefert; der Gesellschaft war es gestattet, einen be
liebig gro{),en Teil der abzunehmenden Kohlen auch "auszulaugen" (zu 
verkoken). - Dem gleiehfalls im Jahre 1789 zustande gekommenen Ver
trage mit dem Kommerzienrat Roehling lag eine "jahrliche Abnahmemenge 
von 8450 Fuder Kohlen zugrunde, welche aus den Gruben von We1les
weiler und Kohlwald entnommen werden mumen zum Preise von je 3 Gld. 
30 Kr. (seit 1791 auf 4 Gld. erhoht) fur erstere und 3 Gld. fur letztere; 
aufierdem stand dem Kommerzienrat Roehling der ausschliemiche Handel 
mit "Praschen" und "ausgelaugten Kohlen" zu Lande nach Deutschland zu. 

Einen besondern Kohlenlieferungsvertrag hatte von 1 788 ab der 
furstlich Ysenburg-Biersteinsche Ober-Kammerrat Kleinschmidt zu Offen
bach als Direktor des in der Grafschaft Wied-Runkel an der Lahn ge
legenen Weyerer Blei-Berg- und Huttenwerkes mit der Nassau-Saarbrucken
schen Regierung auf 9 Jahre vereinbart, wonach dieses Werk jahrlich 150 
bis 250 Fuder Dudweiler Steinkohlen ("jedes Fuder in 20 Ztr. gro~en 
Stiicken und 10 Ztr. in Bracken und Geriess") zum Preise von 3 Gld. 
30 Kr. nebst 4 Kr.· Ladegeld fur das Fuder zu beziehen hatte, auch diese 
Kohlen an art und Stelle "abschwefeln" oder "auslaugen" lassen durfte; 
die Verfrachtung erfolgte zu Schiff auf der Kohlwage. 

In ahnlicher Weise wie fur den Absatz nach den deutschen Landen 
war bereits unterm 2. Januar 1776 fur den Absatz nach Frankreich mit 
der franzosischen Gesellschaft Le Clerc, J oly & Co. in Paris**) ein Vertrag 
geschlossen worden, welcher dieser Gesellschaft den ausschliefilichen 
Handel mit Steinkohlen "in die Konig!. Franzosischen Lande und in die 

*) Das Fuder wird genau festgestellt "zu 30 Ztr., der Zentner zu 104 Pfd. 
hiesig gewohnlich Hiittengewicht gerechnet" 

**) Es ist dies die nlimliche "Ferme-Societlit", we1che im Herbst genannten 
Jahres die herrschaftlichen Eisenwerke zu Hallberg, Fischbach, Geislautem und 
1782 auch dasjenige zu Neunkirchen pachtweise ubernahm. 

Saarbrticker Steinkohlenbergbau II. 6 
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von Saarbrucken der Saar hinauf liegende Teutsche Orte" ubertrug. Die 
Gesellschaft mume eine Kohlenmenge von 4000 Fudern jahrlich abnehmen, 
zahlte aber dafur durchgangig ermai1igte Preise, so fur die Kohle von 
Dudweiler 3 Gld. (spater 3 Gld. 8 Kr. und zuletzt 3 Gld. 20 Kr.), fur 
diejenige von allen ubrigen Gruben 2 Gld. 15 Kr. nebst 8 Kr. Ladegeld. 
Die in den ersten Jahren nicht v61lig innegehaltene, aber von 1785 an all
jahrlich iiberstiegene Vertragsmenge erreichte ihre gr6i1te H6he im Jahre 
1788 mit 8383 Fudern*). 

Hauptsachlich den abgeschlossenen Ausfuhrvertragen war es zu 
danken, dai1 von dem Gesamtabsatze der landesherrlichen Gruben im 
Jahre 1790 fast 11 500 Fuder in benachbarte deutsche Staaten und 
5200 Fuder nach Frankreich gingen, wahrend der inlandische Verbrauch 
nur 12100 Fuder beanspruchte. 

Arbeiterverhaltnisse. - Schon bald nach dem Jahre 1773 waren 
die noch fur einzelne Gruben, wie Gersweiler, Wahlschied, Clarenthal, 
Reisweiler, mit besonderen Unternehmern oder Steigern hinsichtlich der 
Kohlengewinnung abgeschlossenen Generalgedinge ("Accorde") vollig be
seitigt worden, und erfolgten seitdem die samtlichen Grubenarbeiten iiberall 
fiir unmittelbare landesherrliche Rechnung. Abbau und Forderung wurden 
durchgangig nach den geforderten Kohlenmengen, die Aus- und Vor
richtungsarbeiten 'sowie die Zimmerung nach Streckenlangen oder nach 
Zahl der Stempel usw. verdungen, wogegen aIle Nebenarbeiten unter und 
iiber Tage im Schichtlohn stattfanden. Die Gedinge-Arbeiter bildeten sag. 
"Compagnien", mit welch en allmonatlich abgerechnet wurde. Die haupt
sachlichsten Gedinge-Satze standen urn das Jahr 1784 auf den grof1eren 
Gruben, wie folgt: fur ein Fuder Kohlen 45 Kr. bis 1 Gld., fur ein Lachter 
Strecke in der Kohle 2 Gid. bis 2 Gid. 24 Kr., im Gestein 15 bis 30 Gid., 
fiir ein Lachter Streckenzimmerung durchschnittlich 2 Gld., fur das Stellen 
eines ganzen Turstockes 12 bis 30 Kr.; der Schichtlohn in der Grube 
betrug 22 bis 24 Kr., derjenige uber Tage 16 bis 20 Kr. Geieucht und 
Pulver hatten die Arbeiter seibst zu stellen, doch wurde letzteres zum Preise 
von 26 bis 28 Kr. fur das Pfund von der Bergverwaltung abgegeben; die 
Beschaffung und Unterhaltung des Gezahes geschah auf Grubenkosten. 
Das mittlere Jahresverdienst eines Bergmannes erhob sich in der letzten 
fiirstlichen Zeit auf 120 bis 130 GId., entsprechend - bei Annahme von 
300 Arbeitsschichten im Jahre - einem durchschnittlichen Lohne von 24 
bis 26 Kr. auf die Schicht. In der Grube dauerte iibrigens die Schicht 
1m allgemeinen nur 8, iiber Tage dagegen 12 Stunden. 

*) Nach der franz6sischen amtlichen Statistik wird die Gesamt-Einfuhr 
von Saarkohle ("Sarrebruck et St. Ingbert") nach Frankreich fUr die Jahre 1787 
bis 1789 zu 100000, 120000 und 100000 quint. metr., also 7000 bis8000 Fuder 
jahrlich, angegeben. 
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Durch Verordnung vom 17. Mai 1769 wurde eine "Bruderbiichse" fiir 
die Bergieute samtlicher Iandesherrlicher Gruben ins Leben gerufen *). 

Wenn auch anfanglich ohne feste Verfassung und in der Hauptsache nur 
auf die Krankenunterstiitzung beschrankt, ist diese Bruderbiichse doch der 
Grundstock geworden, aus welchem sich ailmahlich die Saarbriicker 
Knappschaftskasse entwickeit hat. An Beitragen ("Biichsengeidern") wurde 
von jedem in Arbeit stehenden Bergmanne 1 Kr. auf je 1112 Gid. Lohn
verdienst erhoben, woneben dann auch noch aile Strafgelder in die Biichse 
flossen. Die Leistungen der Ietzteren bestanden in freier Kur und Arznei **) 
nebst einem Krankeniohne von 30 Kr. wochentlich, ausnahmsweise auch 
in Unterstiitzungen bei besonderer Armut. Soweit die Einnahmen der 
Biichse zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreichten, Ieistete die ftirstliche 
Kasse den erforderlichen ZuschuK Nach den vorhandenen Rechnungen 
hattedie Bruderbiichse in den Jahren 1779 bis 1792 nachstehende Ergeb
nisse aufzuweisen: 

1779 I 1785 1790 1791 1792 
1 Einnahmen und Ausgaben 

Old. i Kr·1 Pf. IOld.1 Kr.j Pf. Old·1 Kr. i Pf. Old. I Kr.1 Pf. Old.1 Kr.1 PI. 

A. Einnahmen 
I Ii ! 

I i 
I 

\ I \ I I 1 I I 
Beitrage der Bergleute 164 41 \-1259142 i- 423\20 i 2 3931 81 1 332\10\ 2 

Furstlicher ZuschuG. . 72 37 -.: 39 i 441- 90 49 2 72 48 i 3 147 9 2 

Se. Einnahmen 2371181-11299\26! -1\514110 1-11465157\-1\479120 1-' 
I I 

I i \ 'I I I 
I 1 1 B. Ausgaben , I 

Kur- und Arzneikosten 212\ 32 1- 258 i 26 1- 352 25 - 372 31 - 342 32 -
Krankenlohne u. Unter-

2+ 146!- 411-.1-11 161 145 136\48 stUtzungen . ... - 93 26 - -

1 
Se. Ausgaben ,2371181--11299126\-11514! 10 i -11465157\-11479120 I-I 

*) Bei den Saarbrucker EisenhUtten bestanden derartige "Bruderbiichsen" 
oder "Bruderladen" schon frUher. In dem Vertrage vom 15. August 1758, durch 
welchen die Fischbacher neue Schmelz, der Scheidter Hammer und der Plattinen
Hammer an die Frau Cath. Loth in St. Ingbert verpachtet werden sollten - der 
Vertrag ist tatsachlich nicht zur Ausfiihrung gekommen - war beispielsweise vor
behalten worden, dar., die HUttenarbeiter "uber entstandtene Zank- und Streit
handel, auch wenn ein oder der andere nicht behorig arbeitete, mit einer kleinen 
Geldt Ahndung ad 1 Fl. und 1 Fl. 15 Albus zu der Bruderladte, wie bey andern 
Handwerkern gebrauchlich ist, belegt ·werdten". 

"*) Von der Blichse wurden in den 1780er Jahren 4 A.rzte und Landchirurgen 
(2 zu Saarbrucken und je einer zu Ottweiler und Neunkirchen) fest besoldet mit 
Jlj.hresbetragen . von 20 bis 55 Gld.; die Apotheke zu SaarbrUcken erhielt eine 
Jahres-Bauschsumme von 100, spater 120 Gld. 

6* 
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Nachdem un term ~1. Februar 1776 den "Kohlengrabern" von Wahl
schied, gleichwie denen von Dudweiler und Wellesweiler, zum Kalkbrande 
je ein Fuder Kohlen jahrlich "urn die F6rderungskosten" bewilligt worden 
war, scheint· die Gewahrung von eigentlichen Deputatkohlen, urn welche 
die Bergleute fruher wiederholt, aber vergeblich nachgesucht hatten, bald 
allgemein geworden zu sein. Sie erfolgte in Mengen von je 15, 20 und 
30 Ztr. zu einern die Forderkosten nur wenig iibersteigenden Preise 
(1 Gld. 8 Kr. das Fuder). - Auch die allgemeine biirgerliche SteHung der 
Bergarbeiter erfuhr in den Jahren 1788 und 1790 durch Gewahrung neuer 
Freiheiten und Berechtigungen eine weitere wesentliche Verbesserung. 

Verwaltung und Beamtenverhaltnisse. - Die oberste Behorde 
fur den Bergbau der Nassau-Saarbriickenschen Lande bildete die furstliche 
Rentkammer zu Saarbriicken, bestehend aus dem Prasidenten, einem 
Direktor und 4 bis 5 Raten *). Unter ihr standen einerseits der Berg
inspektor als Leiter des Grubenbetriebes, andererseits der Bergkassierer 
als Rechnungsfiihrer. Durch fiirstlichen Erla~ yom 4. J uni 1784 wurde an 
Stelle des seit 1765 im Dienst befindlichen Berginspektors Engelcke der 
bisherige Berg-Secretarius G. W. Knoerzer zum Berginspektor ernannt,. 
zugleich auch insoweit eine Anderung der Geschaftsverhaltnisse herbei
geflihrt, als nunmehr die "Direction und Oberaufsicht iiber das ganze Berg
wesen" dem Kammerrate Roehling zustand. Das Amt eines Bergkassierers 
hatte von 1772 bis 1783 der fruhere Oberforster Joh. Georg Zacharias. 
Appold zu Sulzbach und nach ihm F. Adolf Eberhard daselbst inne. 

Dem Berginspektor und Bergkassierer waren die auf den einzelnen 
Gruben angestellten Bergsteiger (Bergverwalter), Gelderheber und 
Kontrolleure, sowie die Magazinverwalter unterstellt. Die Steiger (auf den 
gro~eren Gruben auch "Bergverwalter" genannt). hatten au~er der eigent
lichen Grubenaufsicht die Aufstellung der verschiedenen Nachweisungen 
iiber Kohlenf6rderung, Kohlenverkauf. Betriebskosten, Bestande usw. zu 
besorgen, die Kassen- und Rechnungsbelage zu bescheinigen und die 
Krankenscheine der Bergleute auszustellen. Ihre Obliegenheiten wurden 
durch besondere Anweisungen geregelt, auf deren Befolgung sie vereidigt 

*) Die Urkunden der Rentkammer waren gewohnlich mit folgender Eingangs· 
forme! versehen: "Wir zur Furstlich Nassau-Saarbruckischen Rentkammer gnadigst 
verordnete Prasident, Direktor und Rathe urkunden und bekennen hiermit, was
massen mit Serenissimi Hochfiirstlicher Durchlallcht gnadigster Approbation und 
Ratifikation wir ... " In den 1780er Jahren gehorten der Kammer an~ 

von Hammerer als Prasident, von Fiirstenrecht (noch 1782) als Direktor, sodann 
die Rate Graeser, Rochling (1790 Kammer·Direktor), Bartels, Vogt und Ries. -
Die "Furstliche Regierung" bestand 1775 aus dem Geh. Rat und Prasidenten von 
Giinderode, dem Geh. Rat Lex, dem Kanzlei-Dlrektor Handel, sowie den Regierungs
raten Rolle, von Hammerer und von Stalburg. 
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wurden *). Ais Gehilfen, namentlich bei der GedingeschlieGung und bei 
<ler Kohlenverwaltung, waren den Steigern die Kontrolleure beigegeben, 
welche insbesondere das "Ladebuch" zu fiihren und die "Ladescheine" 
beim Kohlenverkauf auszustellen hatten, nebenbei aber wahrend ihrer freien 
Zeit in der Grube mitarbeiteten. Den Ge1derhebern lag der Geldempfang 

*) Ais Beispiel einer so1chen, zugleich einen naheren Einblick in die Einzel
.heiten der Grubenverwaltung bietenden Anweisung mag hier diejenige VOlll 

18. April 1787 fUr den. Bergsteiger Adolph Schultz zu Schwalbach ihrem vollen 
\V ortlaute nach mitgeteilt sein: 

Instruction, 
Wornach sich der zum Bergsteiger bey denen Schwalbacher und Reissweiler Stein
kohl en Gruben gnadigst angenommene Adolph Schultz gebilhrend zu achten hat. 

1. Soli derselbe gnadigster Herrschaft treu, hold und gewartig seyn, deren 
Bestes in allen Stilcken beachten, dagegen fUr Schaden warnen und selbst 
keinen thun. 

2. Soli er FUrstlr. Rent. Cammer sowohl als seinen Ubrigen Vorgesetzten 
behorigen Respect und Gehorsam erzeigen, und dasjenige, so ihm von dies en auf
getragen und vorgeschrieben wird, so willig, als schleunig befolgen. Ins
besondere aber 

3. hat er die Steinkohlen Gruben bey Schwalbach und Reissweiler unter 
seine Aufsicht und Besorgung zu nehmen, selbige soviel thunlich durch Landes 
Unterthanen, in soferne so1che dazu geschickt und im Lohn billig sind, auf berg
mannische Art bearbeiten, und daraus nach und nach Steinkohlen fordern zu lassen. 

4. Soil er genau darauf sehen, dafi keine gewonnene Kohlen unter einerley 
Vorwand von Arbeitern oder sonst jemand veruntreuet, die darin schuldig ge
fundene aber zu weiterer Untersuchung durch ihn auf frischer That mit Bemerkung 
aller Umstanden, seinen Vorgesetzten angezeigt werden. 

5. Hat er den Gruben Bau nach der ihm ertheilt werdenden Vorschrift berg
mannisch zu besorgen, alles dazu erforderliche ins Werk zu richten, auch alles 
durch fieiaige Befahrung und Visitation der Gruben als niitzlich entdeckende, 
sowie die ihme in den Gruben oder deren Gegenden vorkommende, und dem 
Gehalt nach von ihm nicht zu beurtheilende Erze, Gesteine, allerley Erden, oder 
sonstige Mineralien richtig anzumerken, und dem ihm vorgesetzten Berg Inspectori 
vorzuzeigen, besonders aBe vergebliche Kosten abzuwenden, aBer Gefahr unct 
Brilchen in Zeiten vorzubauen, auf die Geschicke, TrUmme, Aussreisser, Gegen
triimme, und auf das Streichen und Fallen genau Achtung zu geben, so1ches berg
mannisch zu beurtbeilen, dergleichen dem ihm vorgesetzten Berg Inspectori genau 
anzudeuten, damit das nothige zeitig untersuchet und veranstaltet, und nichts ver
saumt werde. 

6. Soil er genau darauf sehen, dass die Berg Arbeiter die ihnen angewiesene 
Arbeiten nach der Vorschrifft verrichten, und dahero die Grubenfahrten, Gezimmer, 
Strecken, Orter, Gesenke, Strasen, Kasten, Schachte, besonders aber die Stollen. 
wodurch vorjezo die Gruben betrieben werden, Reisig besichtigen, und so oft es 
nothig, schlemmen lassen, damit denen Wassern ein ungehinderter Abzug verschaft 
werde. Wo etwas aus zu wechseln, oder zu Befestigung, und sonst zum Nuzen 
und Unterhaltung der Gebaude vorzunehmen ist, hat derselbige zu veranstalten, 
selbst Hand mit anzulegen, und dahin zu trachten, dass die Fahrten, Schachte, 
Stempel, Kasten, Strecken und aile Ubrigen Gebaude, in gutem Stand erhalten, auch 
aller Orten gute Wetter und Wasser Losungen verschaft werden, wie er denn die 
Forderwege, Licht Schachte und Locher, wo so1che vor nothig befunden werden, 
nach erhaltener Vorschrift des Berg lnspectoris mit aller Ueberlegung und Vor
sichtigkeit dergestalt mit Holz. verzimmern zu lassen hat, wie es die Beschaffen-
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fiir die auf den Gruben verkauften Kohlen und die Abfuhrung des Geldes 
an den Bergkassierer ob, wahrend endlich Magazinverwalter nur fur die 
beiden Kohlenniederlagen an der Saar (Kohl wage und Louisenthal) bestellt 
waren und daselbst die ganze Verwaltung sowie Rechnungslegung besorgten. 

Ais dienstliche Einkiinfte bezog der Berginspektor jahrlich 575 und 

heit des Geburges und die Lange der Zeit, in welcher ein solches Gruben-Gebaude 
unterhalten werden muss, erfordem; wie er sich denn auch nach so1chen Umstanden 
mit der Weite und Lange richten, und den ganzen Bergbau in Ansehung des 
Absenkens deren Versuch und Feld Oerter, Querschlage ins hangende und 
liegende, so treiben und vorrichten muss, dass auf Bestandigkeit, Vermehrung der 
Kohlen Forderung und Erspahrung alles unnothigen Holzes mit Fleiss gedacht, 
aber keine Gesencke und Oerter und Strecken versezt, verstiirzt, oder zugebauet, 
vielweniger durch iibersezte Triimmer, Kliiffte, Steinscheidungen und dergleichen 
verschmieret, verhehlet, oder iibergangen werden. 

7. Hat er sorgfaltig darauf zu sehen, dass bei der Forderung keine kauf
wilrdige Kohlen auf die Kasten, oder unter Wasser gesezt, oder auch verzetteit, 
sondem wohl zusammen gehaiten, mithin auch die Grube nicht platt gehauen oder 
vor Stoss getrieben, sondem dahin getrachtet werde, dass alles in richtiger 
Ordnung unterhalten, die machtigen mit den gering em Kohlen zu gleich:Zu Nuzen 
gebracht, und nichts, als die tauben Schiffer Wenden und Letten, in denen Gruben 
zurlickgelassen, sondern, soviel als moglich, von hangenden und liegenden, die 
Kohlen rein abgebauet und zu Tage gebracht werden mogen. 

8. Hat er weiter darauf zu sehen, dass die in denen Gruben und Stollen in 
Schichtlohn stehende Arbeiter ihre Schichten richtig abhaiten und wenigstens 
Acht, die librig-en Schichtlohner aber Zwolf vollige Stunden in der Albeit bleiben. 

9. Wann die Arbeit in der Grube, oder am Tag so beschaffen ware, dass 
ein Stuck verdungen werden konnte, 8011 er solche mit Vorwissen des Berg 
Inspectoris, und mit Zuziehung ein oder zweyer Controleurs, welche dergleichen 
Arbeit verstehen, nach Billigkeit verdingen und dabei beobachten, dass sowol 
gnadigster Herrschaft, als auch denen Arbeitern kein Schaden zuwachse. 

10. Alles zum Bergbau gehorige Gezah und Materialien, wie sie den;nalen 
bei denen ihm anvertrauten Gruben vorhanden sind, oder angeschaft werden, als 
Holz, Bretter, Pulver, Oel, Stahl, Eissen, Pompen Zeug, Faustel, Setzeissen, Bohrer, 
Schies Gezah, Keulhauen, tannen Kiebel, Seile, Haspel, Laufkarren, Hunde, Ge
stange, und wie sie Namen haben mogen, soli er in das Inventarium ordentlich 
und solchergestalt eintragen, dass es mit jedein Jahres Schluss in der Berg-Kassen 
Rechnung richtig angemerket werden kann. W obei er zu sorgen hat, dass die 
Inventarien Stucke und Materialien nicht mangelhaft werden, und von jeder Art 
allezeit ein hinreichender Vorrath vorhanden seyn, auch so1che wohl aufbewahret 
werden, mass en dasjenige, so durch seine Fahrlassigkeit und Verschulden ent
kommen dorfte, auf seine Kosten· wieder angeschaft werden solie. Wie er denn 
auch liber dieses yom herrschaftlichen Gezahe und Inventarien Stiicken ohne Ein
willigung seiner Vorgesetzten, nichts verlehnen, auf andere Gruben abgeben, oder 
verausern solle. 

11. Damit aber gnadigster Herrschaft auf keine Art Schaden zugefiigt werde: 
also hat auch derselbe ohne besonders erhaltene Erlaubniss sich bei auslandischen 
Bergwerckem weder directe noch indirecte mit Rath oder That gebrauchen zu 
lassen. 

12. Mit dem Grubenholz soli er so vid moglich sparsam umgehen und 
solches zu Rath halten, nur zu dem, wozu es bestimmt, gebrauchen - mithin davon 
nichts vorsezlich zu Spahn hauen, vertragen, durch ihn oder die Seinigen, oder 
jemandanders entkommen lassen. 
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zuIetzt 600 Gid. an Geld nebst 34 Malter (Quarten) Korn und 4 Klafter 
Holz, der Bergkassierer 500, spater 550 und zuIetzt 600 GId.; au~erdem 
hatten beide Beamte Dienstwohnung mit Garten und Feld, sowie freien 
Steinkohlenbrand nach Bediirfnis. Die Lohne der Steiger, Bergverwalter 
und Magazinverwalter betrugen 12 bis 20 Gid. monatlich; wozu dann meist 

13. Soil er darauf sehen, da~ die vor den Gruben auf Hallen liegende ge
forderte Kohlen, durch den bestellten Controleur richtig gewogen, und j edem 
Kaufer lis ganze, und 2/3 kleine Kohlen Stucke nach proportion der Centner Zahl 
zugetheilt werden. 

14. Zu desto richtigerer Abwiegung und Vermeidung Schadens vor gnadigste 
Herrschaft, oder die Kaufem hat er die Richtigkeit der Wagen und der Gewicht
steine fleissig zu examiniren. Und da er 

15. die Haupt Controle liber den samtlichen Verkauf undAbgang der Kohlen 
von den Gruben zu fUhren hat: So soil er in die besonders zu fuhrende Ladbucher 
genau und richtig eintragen, wie viel Centner Kohlen und an wen taglich verkauft, 
oder auf andere Art nach Befehl seiner Vorgesetzten abgegeben worden. fort 
jedem Kaufer einen ordentlichen gedruckten Ladschein mit der Anweisung zu
stell en, so1chen dem Zollner, oder Geld Erheber zuzustellen, urn hiernach die 
Zahlung thun zu lassen. 

16. SolI er auf jedesmaliges Erfordern seine Ladbucher vorzeigen, urn den 
Kohlen Abgang daraus ersehen zu konnen. 

17. Hat er in der Mitte jeden Monats, die bei jeder Grube irn halben Monat 
geforderte Kohlen, nach seinem Ermessen abzuschatzen und daruber dem Berg 
Cassirer ein Verzeichniss zuzuschicken, urn j edem Arbeiter hiernach abschlagliche 
Zahlung thun zu k5nnen. Bey Ablauf des Monats aber hat derselbe aIle Kohlen, 
so von jedem Berg Arbeiter in dem Lauff desselben gefordert worden, ab
zuschatzen, und die vorn nachstvorigen Monat vorrathig gebliebene Kohlen dazu 
zu setzen, und als dann anzumerken, wieviel von der Summa abgegangen und 
verkauft worden, und was so1chem nach wiederum vorrathig geblieben, ali; worUber 
ihme von dem Berg Cassirer ein Modell zugestellt werden salle. 

18. Insbesondere aber hat er den Bedacht zu nehmen, da~ denen Arbeitern 
der Kohlen Vorrath nichtzu hoch, sondern allezeit etwas weniger an Fudern, als 
wUrcklich gefordert, abgeschazt werde, darnit die Berg Casse gegen die Kohlen 
Recesse und Ueberzahlungen der Arbeiter sicher gestellt seyn m5ge; widrigenfaJls 
er Bergsteiger vor :lie durch seine unrichtige Abschazung erscheinende Ueber
zahlungen zu haften haben solIe. 

19. SoIl er zu Ende jeden Jahres Uber aIle aus denen Schwalbacher und 
Reissweiler Gruben gef5rderte, abgegangene, und wieder vorrathig gebliebene 
Steinkohlen richtige Urkunden zur Berg Cassen Rechnung verfertigen, solche von 
dem Berg Inspectore attestiren lassen, und demnachst mit seiner Unterschrift dem 
Berg Cassirer zustellen. 

20. Wenn er auch bei dem Bergwesen etwas find en wiirde, das zum Herr
schaftl. Interesse und Aufnahm des Berg- und Hiittenwesens dienen konte, so hat 
er so1ches fUrstlr. Rentkarnmer, oder seinen Vorgesetzten ohne RUckhalt anzuzeigen 
und nothige VerfUgung zu gewarten, Ubrigens aber sich in allen Stucken so zu 
verhalten, wie es einem rechtschaffenen Bergsteiger eignet und gebUhret. 

Deme getreulich nach zu kommen hat derselbe einen leiblichen Eyd zu Gott 
geschworen und sich annoch schriftlich reversiret. 

Urkundlich des beygedruckten Cammer Insiegels, und der gew5hnlich611 
Unterschrift. 

SaarbrUcken den 18. April 1787. 
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noch, neb en freier Wohnung und Gartenland, jahrlich 6 bis 12 Malter 
Korn, 4 Klafter Holz und 2 bis 3 Fuder Steinkohlen kamen. Die Ge1d
erheber und Kontrolleure endlich wurden je nach dem Umfange ihrer Ge
schafte bezahlt: zum Teil erhielten sie nur 11/2 Gld., die meisten indessen 
10 bis 11 Gld. monatlich und 2 bis 3 Fuder Steinkohlen jahrlich. 

Entsprechend der Belegschaft war die Zahl der Grubenbeamten nur 
gering. In den Jahren der bedeutendsten Forderung gab es 7 Steiger, 
namlich je einen zu Dudweiler-Sulzbach, Gro~wald, Schwalbach, Wahl
schied, Geislautern, Kohlwald und Wellesweiler, von denen dann der Dienst 
auf den kleineren Gruben mitversehen wurde; einzelne dieser Steiger 
arbeiteten indessen teilweise auch noch mit in der Grube. Kontrolleure 
oder Gelderheber waren in gro~erer Zahl bestellt, in der Regel fiir j eden 
Forderpunkt einer, auf den bedeutenderen Gruben auch fruher 3 bis 4. 

5. Der brennende Berg bei Dudweiler und die dortige 
Alaungewinnung. 

Der unter dem Namen "brennender Berg" bekannte umfangreiche 
Grubenbrill1d des Landgruber (Blucher-) FlOzes am Berggehange zwischen 
Dudweiler und Sulzbach solI nach alten Uberlieferungen um das Jahr 1668 
dadurch entstanden sein, da~ ein Hirte an einem Baumstock Feuer gemacht 
und sich dieses dann unter dem Einflusse eines heftigen Windes an den 
Wurzeln des Baumes hinab in die Tagekohlen und in eine alte Graberei 
auf dem F16zausgehenden gezogen habe *). Die Bewohner von Dudweiler 
versuchten anfanglich den Brand mit Wasser zu 16schen, jedoch ohne Erfolg, 
und so breitete er sich bald weiter und weiter aus. Wie Chr. Friedr. Habel 
("Beytrage" usw., S. 17 figd.) berichtet, begann das Feuer "oberhalb dem 
Landgruber Stollen, auf der Seite des Berges, der sich nach Duttweiler zu 
verfiachet, 109 allmahlig den sanften Berg hinauf, durch die alten Arbeiten, 
und uberwaltigte nach und nach die schwachen Mittel und Kohlenbanke. 
Es dauerte auf 100 Jahr, bis das Feuer uber den Berg, der sich auf jener 
Seite nach dem Sulzbacher ThaI zu verfiachet, kam." 

"Inzwischen," f<ihrt Habel fort, "hatte man darauf gedacht, aus diesem 
Brand, der einige Kohlen verzehrte. auch wieder Nutzen zu ziehen. Man 
fand die Schieferlagen, welche das Dach von den Landgruber Kohlen aus
machten, sehr alaunhaltig . . .. Man entdeckte in dem vom Feuer ge
rosteten Schiefer Stucke von calcinirtem Alaun, der sich vermuthlich durch 

*) Seiner sagenhaften Entstehung entkleidet, diirfte der Brand in Wirklichkeit 
wohl ledigJich auf eine Zersetzung und Selbstentziindung der Halde j ener 
alten Graberei zuriickzufiihren sein, wie ja auch heute noch derartige Brande von 
Grubenhalden zahlreich vorkommen. 
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Regengiisse aus dem gerosteten Schiefer ausgelaugt, zusammengesetzt und 
durch eine geschwinde Ausdiinstung erzeuget hatte. Dieses machte, dass 
man nun aus dem vom brennenden Berg selbst calcinirten Schiefer Alaun 
zu sieden trachtete, welches auch in der Folge ganz zu Stande ge
kommen .... Man fing jetzo, da man einen guten Gewinn, ohne sonder
lichen Aufwand und Arbeitskosten, aus dem Alaun 109 und der Abgang 
der Kohlen eben nicht so betrachtlich; also auch nicht so eintraglich war, 
an, mehr auf die Dauer des F euers bedacht zu sein, als daG man es noch 
zu ersticken gesucht und gewiinscht hatte . . . Man suchte also nur das 
Feuer, da es einmal da war, geschickt zu leiten, sowohl dass der Brand 
fortdauerte, als auch dass die Schiefer gehorig gerostet wurden. 

"Da sich das Feuer sehr von dem Orte, wo man die gerosteten 
Alaunschiefer gewann, abzog und in die Teufe ging, so senkte man gleich 
iiber der Hohe des Berges, wo er sich nach Sulzbach verflachet, vor un
gefahr 20 Jahren (1760) einen Schacht nach dem Feuer. Man erhielt aber 
dadurch nicht den erwunschten Zweck. Man legte daher einen Stollen auf 
der Gegenseite des Berges, nach Sulzbach zu, auf eben diesem F10tze an, 
urn in das Feuer zu kommen und demselben etwas Luft und Zug zu ver
schaffen, da es zu Tag allzu schwach vor die Rostung des Alaunschiefers 
war, und kam mit dem Stollen oberhalb dem Feuer her. Das Feuer kam 
unten aus des Stollens Sohle herauf, ungeachtet dieselbe schon 6 bis 
7 Lachter Seigerteufe einbrachte, und zwar so schnell, wiewohl die Hitze 
in Betreibung des Stollens stark war, dass etliche Mann von den Schwaden 
gleich niederfielen und mit Noth von den andern noch zuriick konnten 
gezogen werden. Das Feuer schlug gleich hierauf zum Stollen mit einer 
erstaunlichen Heftigkeit heraus, und bei 6 bis 8 Lachter in die Hohe, wozu 
die vie len Kohlen, die man in diesem Stollen hatte liegen lassen, vieles 
mogen beigetragen haben. Dieses dauerte so lange, bis das Dachgestein 
vom Feuer murbe wurde und zusammen stiirzte. \Veil das Feuer jetzo 
zwischen ganzen Kohlen stand, in welche es, da sie sehr derb und fest 
sind, nicht gar weit eindringen kann: so hielt es sich sehr lange daselbst, 
bis es nach und nach die Kohlenmittel, so die Alten gelassen, iiberwaltigte 
und durchdrang. Gleich unter diesen waren alte Gruben, worin es seit 6 
bis 7 Jahren beinahe bis in das Sulzbacher ThaI iiber die Strenger Grube, 
welche eben falls auf dem Landgruber Kohlenflotz, vom Sulzbacher ThaI 

aus, fortgegangen . . . 
"Das Feuer steht also in den alten Gruben, geht bestandig der alten 

Arbeit nach, bleibt vor den Kohlenbauten und Kohlenmitteln stehen, bis 
es dieselben, weil man sie bey den Alten nicht stark genug gelassen, nach 
und nach durchfrisst. oder sich durch die Biihnenkohlen (Dachkohlen), weil 
diese nicht so derb als die ganzen Kohlen sind, oder durch den Schiefer 
fort schleicht, ist bereits 60 Lachter ausgearbeitet, und noch iiber 110 
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Lachter lang brennend. Die Hitze und Gluth in den Schiefern ist ungemein 
stark, doch ohne Flamme." *) 

Die von Habel erwahnte obere Strenger Grube mu~te im Jahre 1777 
wegen des 13randes eingestellt werden. Ebenso brach letzterer, wie schon 
oben mitgeteilt, 1785 in den Landgruber Stollen durch, so da~ auch dessen 
Betrieb zum Erliegen kam. Selbst die Baue des 1784 begonnenen tiefen 
Ludwig-Stollens blieben nicht verschont und mumen gegen Ende des 
Jahrhunderts verlassen werden. Die hier vorgenommenen sorgfaltigen 
Abdammungsarbeiten haben indessen ein weiteres V ordringen des Brandes 
in die Tiefe verhindert. Heute deuten nur noch schwache Anzeichen an 
einzelnen Felsspalten des alten Flozausgehenden auf die noch immer nicht 
ganz erloschene inn ere Glut hin, von einem eigentlichen "brennenden" 
Berge kann jedoch bereits seit Jahrzehnten kaum mehr die Rede sein. -

Die erste urkundliche Nachricht liber die Alaungewinnung bei 
Sulzbach-Dudweiler gibt ein Schreiben de,r verwitweten Grafin Eleonora 
Clara zu Nassau-Saarbriicken yom 22. September 1691, worin sie dem 
Christian Jebel (Jappel) aus Zinnwald in Bohmen die Erlaubnis erteilt, "die 
Materie zu alaun und kupferwasser zu graben und zu machen". Unterm 
2. Januar 1693 erhalten derselbe Christian Jebel und 3 Genossen einen 
Erbbestand: "demnach wir in erfahrung lcommen, wie dass der, uff deren 
angesteckt und brennendten steinkohlgruben, zwischen beyden dorffern 
Dutweyler vndt Sultzbach allhier in der grafschaft Saarbriick sich befindtender 
grundt dientlich seye, alaun kupferwasser vndt dergleichen darauss zu 

*) Bemerkenswert ist auch die nachstehende Schilderung Goethes, welcher 
im Juni 1771 bei Gelegenheit eines Ausfiuges durch die Voges en einige Tage in 
der Saarbrucker Gegend weiIte und auch den brennenden Berg besuchte ("Aus 
meinem Leben", 2. Teil, 10. Buch): "Wir traten in eine Klamme, und fanden uns 
in der Region des brennendell Berges. Em starker Schwefelgeruch umzog uns; 
die eine Seite der Hllhle war nahezu gliihend, mit rOthlichem, weissgebranntem 
Stein bedeckt; ~in dicker Dampf stieg aus den Klunsen hervor, und man fUhIte 
die Hitze des Bodens auch durch die starken Sohlen. Ein so zufalliges Ereigniss 
- denn man weiss nicht, wie diese Strecke sich entziindete - gewahrt der Alaun
fabrikation den ~rossen Vortheil, dass die Schiefer, woraUIi die OberfHiche des 
Berges besteht, vollkommell gerllstet daliegen, und nur kurz und gut ausgelaugt 
werden dUrfen. Die ganze Klamme war entstanden, dass man nach und nach die 
calcinirten Schiefer abgeraumt und verbraucht hatte. Wir kletterten aus dieser 
Tiefe hervor und waren auf dem Gipfel des Berges. Ein anmuthiger Buchenwald 
umgab den Platz, der auf die Hllhle folgte und sich ihr zu beiden Seiten ver
breitete . " . Auf dem Platze dampften verschiedene Oefi'nungen, andere hatten 
schon ausgeraucht, und so glomm dieses Feuer bereits zehn Jahre durch alte ver
brochene Stollen und Schachte, mit welchen der Berg unterminirt ist. Es mag 
sich auch aus Kliiften durch frische Kohlenlager durchziehen; denn einige hundert 
Schritte weiter in den Wald hinein gedachte man bedeutende Merkmale von er
giebigen Steinkohlen zu verfolgen; man war aber nicht weit gelangt, als ein starker 
Dampf den Arbeitern entgegendrang und sie vertrieb. Die Oeffnung ward wieder 
zugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend." 
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machen," ... so wird dem genannten Jebel und Genossen erlaubt, auf 
ihre Kosten ein Alaunwerk bei dies en Kohlengruben zu errichten, auch 
sich zum Alaunmachen der Steinkohlen zu bedienen, wogegen sie von 
aHem gewonnenen Alaun das siebente Pfund an die Herrschaft abzuliefern 
haben. 

Kaum ein Jahr spater, am 2. Januar 1694, schliefit aber schon Graf 
Ludwig Krafft zu Nassau-Saarbrucken mit Girard Hauzeur aus Verviers 
einen Erbbestand auf 20 Jahre, wonach Ietzterer auf dem Steinkohlenberg 
zwischen Dudweiler und Sulzbach eine "aHaun siederey" erbauen darf und 
daftir eine jahrliche Pacht von 500 Talern (750 Gld.) neben 2 Zentner Alaun 
zu entrichten hat, ihm zugleich auch ein ausschlie~liches V orrecht auf 
Alaungewinnung fur die Grafschaft Saarbriicken zugesichert wird. Dem
gema~ kauft Hauzeur den' Bestandern Jebel und Genossen, "so bissher 
etwas allaun darselbst gemacht haben", ihre Hiitte und Vorrichtungen zum 
Preise von 3000 Gld. abo Durch Bestandsbrief vom 10. Juli 1716 wird 
endlich das Alaunsieden wieder auf 10 Jahre "mit so vie! Pfannen, als er 
will", an Wolfgang Christian Jappel zu Neunkirchen verpachtet, welcher 
von aHem Alaun, Vitriol und Schwefel den Zehnten, mindestens aber jahrlich 
25 Ztr. Alaun, abzuliefern hat. 

Nach einem an die Fiirstin-Wittwe Charlotte Amalia erstatteten Be
richte vom Jahre 1728 gab es urn diese Zeit bei Dudweiler 2 Alaunhiitten *), 
welche jahrlich, bei etwa 9 Monate dauerndem Betriebe der Pfannen, iiber 
600 Ztr. Alaun lieferten und gegen 600 Fuder Steinkohlen (wochentlich 
fur 6 Gld. auf jeder Hiitte) verbrauchten. Auf beiden Hiitten zusammen 
waren ein Meister mit 3 Gld. 15 Albus W ochenlohn und 14 bis 15 Arbeiter 
mit je 10 Albus Tagelohn beschaftigt. Der Zentner Alaun wurde in 
Stra~burg zu 10 Gld. verkauft, wovon jedoch 1 bis 2 Gld. auf Fracht und 
Zoll aufgingen. Der Betrieb war 1728 noch dem Huttenfaktor Koch zu 
Neunkirchen gegen eine jahrliche Pacht von 1000 Gld. uberlassen, scheint 
aber schon 1730 oder 1733 auf Iandesherrliche Rechnung iibernommen 
worden zu sein und stand seitdem < unter einem herrschaftlichen Alaun
Inspektor, spater unter dem furstlichen Berginspektor. 1m Jahre 1733 
wurde auch eine besondere herrschaftliche Kohlengrube fiir das Alaunwerk 
eroffnet. 

Nachdem voriibergehend ·1753 bis 1762 die Alaungewinnung an eine 
"General-Ferme" (Direktor Bodinau) verpachtet gewesen war (vergl. III. a.4.), 
erbaute Furst Wilhelm Heinrich 1765 mit einem Kostenaufwande von 
21000 Gld. ein neues Alaun- und Farbenwerk, nach dessen Vollendung 
die alteste, unmittelbar unter dem brenn.enden Berg an seiner nordwest-

*) Die zweite HUtte scheint im Jahre 1720 entstanden zu sein. 
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lichen Seite gelegene Alaunhiitte verlassen wurde. Die betriebenen beiden 
Hiitten lieferten in den Jahren 1766 bis 1768 folgende Ergebnisse: 

Gewinnung. Geldwert. Ertrag. 
1766 . 537 Ztr. 6 Pfd. 5907 Gld. 19 Alb. 6 Pf. 220+ Gld. 3 Alb. 4 Pf. 

1767. 845" 94" 9305" 10 " 1" 4369" 21 " 7" 
1768. 692" 23" 5957" 28 " 2" 1906" 28 " 2" 
gegeniiber einem Ertrage von durchschnittlich nur 747 Gld. in den Jahren 
1749 bis 1751. 

Urspriinglich verwendete man zur Alaunsiedung nur die Schiefer yom 
eigentlichen brennenden Berge, also yom Ausgehenden des Landgruber 
FlOzes. Es wurde zu dem Zwecke alljahrlich im Spatherbste der Berg 
"gedecket", d. h. der bereits yom Feuer angegriffene und aus dem 
Rangenden und Liegenden des Flozes hereingestiirzte oder auch kiinstlich 
hereingebrochene Schiefer mit Erde iiberdeckt und wahrend des Winters 
dem Einflusse des Feuers iiberlassen; yom Beginne des Friihjahres ab 
laugte man dann im Laufe des Sommers die hinlanglich gerosteten Schiefer 
aus. Seit 1725 fand daneben noch eine besondere Gewinnung von Alaun
schiefer statt, und zwar zunachst in alten Roschen und Tagestrecken, 
spater in den zur Kohlengewinnung nicht mehr benutzten Stollenbauen, so 
namentlich in der "warm en Grube" und seit 1765 in der verlassenen 
Kohlengrube "am Eichhumeser Berg", deren tiefer Stollen (Wasserablauf
Dohlen") nach der Dudweiler Seite hin "bei der ersten Alaunhiitte unter
halb der Chaussee" in der Rohe des Sulzbaches angesetzt war*). Diese 
besonders geforderten Schiefer ("Alaunerz") wurden in freien Haufen auf 
der Halde gerostet; sie bildeten schon in den 1790er Jahren beinahe nur 
mehr den einzigen Stoff fUr die Alaungewinnung**). 

Das Auslaugen der Schiefer erfoIgte in offenen, 4 m langen und 
breiten, mit Doppelboden versehenen "Kutten", denen man erstere un-

*) Den Abbau der Schiefer bewerkstelligte man durch eine Art von Strofien
bau mit 6 m hohen Strot)ell und 4 bis 5 m starken Zwischenpfeilern, wobei man 
gelegentlich auch die anstehenden Kohlen mit gewann. Die Schiefer wurden in 
den Strofien und im Stollen mit Karren, im Schachte mit einem Handhaspel ge
fordert. In den 1790er Jahren waren bei der Alaunschiefergewinnung wahrend 
der Sommerzeit 33, im Winter 16 Mann beschaftigt. (Vgl. Cavillier, Memoire Nur 
leN aluminieres du pays de Nassau-Saarbruck, im "Journal de.s mines", Vol. VIll, 
No. 46, MeSNido1" an VI.) 

**) Da die bergmannisch gewonnenen Schiefer sehr viel teurer zu stehen 
kamen, als diejenigen vom brennenden Berge, so verfiel man 1760 auf den aben
teuerlichen Gedanken, sich noch einen zweiten brennenden Berg zu schaffeIl. 
Man wahlte hierzu den Blockersberg bei Rui)hlitte und brachte das dortige Aus
gehende eines 8 Fut) machtigen FlOzes klinstlich zum Brennen. Der Brand erhielt 
sich zwar Jahrzehnte lang, ohne indessen das gewlinschte Ergebnis zu haben, da 
die dortigen Schiefer vie! zu arm an Alaun. waren, als dai) ein Auslaugen sich 
gelohnt hatte. nDieses hiitten sich die alten Duttweiler Unterthanen gewiss nicht 
vermuthet, als sie den jetzigen brennenden Berg zu loschen so besorgt waren!" 
bemerkt dazu Habel ("Beytriige", S. 34). 
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mittelbar aus dem Brande und so hei~ als moglich zuflihrte. Nach Ab
lassen der reichen ersten Lauge fand noch ein zweites und drittes Nach
laugen statt; die hierbei erzielte Lauge wurde zur Anreicherung auf die 
frischen Schiefer gebracht. Jedes Auslaugen dauerte 12 Stunden. Die 
angereicherte Gar-Lauge wurde in viereckigen bleiernen, auf eisernen 
Platten ruhenden Pfannen versotten. Eine Pfanne fame 6 Ohm Lauge und 
war innerhalb 48 Stunden mit einem Aufwande von 9 bis 10 Ztr. Stein
kohlen eingedampft, worauf dann die Lauge in besonderen Behaltern dem 
Auskristallisieren des Alauns uberlassen blieb; letzterer wurde nochmals 
gereinigt. Die gesamten Gewinnungskosten eines Zentners Alaun, ein
schlieBlich Gewinnung der Schiefer, be1iefen sich urn das Jahr 1780 auf 
5 Gld. 15 bis 30 Kr., wahrend die Alaunpreise gewohnlich 81/ 2 bis 9 Gld. 
betrugen, sich aber auch bis 13 Gld. und mehr (25 bis 29 Livres) erhoben. 

Bis zum Jahre 1786 wurde die Alaungewinnung auf landesherrliche 
Rechnung betrieben und lieferte in den 8 Jahren 1779 bis 1786 einen 
Ertrag von 8400 Gld., mithin jahrlich im Durchschnitt 1050 Gld. Mit dem 
1. September 1786 ging sie dann pachtweise auf 25 Jahre an Joh. Pet. 
Sauerencker & Compo in Frankfurt uber, welche Gesellschaft bereits seit 
Anfang desselben Jahres zu Sulzbach auch eine chemische Fahrik (die 
spatere PreuBischblau- und Salmiak-Fabrik) angelegt hatte. Ais Pacht 
zahlte die Gesellschaft den Geldwert des neunten Teiles der Erzeugung, 
wobei dieser Wert ein ftir allemal auf 40 Livres ftir den Zentner' Alaun 
festgesetzt wurde. Der Pachterin stand auch die Gewinnung des Alaun
schiefers zu, jedoch mu~te sie die etwa mitgewonnenen Steinkohlen gegen 
Erstattung der Forderkosten mit 45 Kr. fur das Fuder an die furstliche 
Bergverwaltung abliefern; statt dessen wurden ihr spater diese Kohlen zum 
Preise von 30 Kr. iiberlassen. Auch die weitere Verarbeitung der Mutter
lauge und die Vitrioldarstellung war der genannten Gesellschaft vergeben. 

Unter der franzosischen Herrschaft wurden die in den Kriegssturmen 
der Jahre 1793-94 zerstorten beiden Alaunhutten nebst dem Rechte der 
Alaunschiefergewinnung durch Vertrag vom 28 Ventose an IV (18. Marz 
1796) auf 9 Jahre gegen eine jahrliche Abgabe von 600 Frcs. dem "Burger" 
Carl Phil. Vopelius in Sulzbach verpachtet, welcher schon seit langeren 
Jahren den Betrieb der Hutten als "Faktor" ge1eitet hatte und auch Eigen
turner der Preu~ischblau- und Salmiak-Fabrik geworden war. Nach zwei
maliger Erneuerung der Pacht auf je 1 Jahr erhielt endlich der genannte 
C. Phil. Vopelius durch .kaiserliches Dekret vom 1. Juni 1807 eine be
sondere Alaunschiefer-Konzession auf grund des Bergwerks-Gesetzes vom 
28. Juli 1791, wahrend die Huttengebaude beim Verkaufe der National
guter am 12. November 1807 in sein Eigentum ubergingen. Die jahrliche 
Alaunerzeugung belief sich urn diese Zeit auf 800 bis 1000 Ztr., welche 

, durchschnittlich mit 30 Frcs. flir den Zentner Absatz fanden. 
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Etwa gleichzeitig mit der Verpachtung der Hiitten zu Dudweiler war 
in dem benachbarten St. Ingbert, woselbst man bereits um das Jahr 1760 
versucht hatte, Alaun darzustellen, eine neue Alaunhiitte nebst einer Bitter
salz-Fabrik errichtet worden, welche von Roehling undRitter betriebenwurden. 

Noch in den 1820er Jahren lieferten die Alaunhiitten zu Dudweiler 
und St. Ingbert jahrlich gegen 60 000 kg Alaun und 10 000 kg Vitriol, 
kamen aber dann in den 1840er Jahren zum Erliegen. Die Alaunschiefergrube 
bei Dudweiler wurde 1843, nachdem der preuil,ische Staat sie kauflich von 
den bisherigen Besitzern erworben hatte, dem Felde der Grube Dudweiler 
zugeschlagen; eine Gewinnung von Alaunschiefer hat seitdem nicht mehr 
stattgefunden. 

6. Das Ausziehen oder Abschwefeln (Verkoken) der Steinkohle und 
die Gewinnung von Run, 01 und Teer. 

Die Steinkohlenverkokung des Saargebietes reicht in ihren ersten 
Anfangen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zuriick. Hatte in dem 
holzarmen England die Notwendigkeit, einen Ersatz fur die Holzkohle zu 
schaffen, dahin gefuhrt, die Steinkohle "abzudampfen" und' sie auf diese 
Weise zum Erzschmelzen geeignet zu machen, so war es im Saargebiete 
urspriinglich nur die Verwertung der Kohle durch N utzbarmachen des sich 
aus ihr entwickelnden "fliichtigen Wesens", welche den Ausgangspunkt 
der Verkokung bildete. Zunachst galt es dabei ausschlieil,lich dem Ru8, 
in weiterer Folge dem "Ausziehen" des Ols und Teers, deren mannigfache 

. Benutzung eine wesentliche Erweiterung des Kohlenabsatzes zu versprechen 
schien. Neben ihnen traten die "trocken ausgelaugten und von Harz und 
Schwefel gereinigten Kohlen" erst mehr und mehr in den Vordergrund, 
nachdem deren Verwendbarkeit bei der Roheisendarstellung durch wieder
holte Versuche erwiesen worden war. 

Eine Ruil,hiitte war bereits 1748 bei Malstatt im Fischbachtale 
(heutige Ortschaft Ru8hiitte) errichtet worden. Durch Vert rag vom 6. Mai 
1757 iibertrug Fiirst Wilhelm Heinrich sie, wie iiberhaupt die gesamte 
Ruil,darstellung in den Saarbriicker Landen, dem Hofkammerrat Heuil,*). 
Ein weiterer "Contract" vom 2. Juni 1758 dehnte sodann das Vertrags-

*) Es ist dies der "beriichtigte" spatere Kommerzienrat Georg Philipp Heu8, 
welcher fast bei allen gewerblichen Unternehmungen des Fiirsten Wilhelm Heinrich 
eine hervorragende Rolle spielt und von Chr. Fr. Habel" (8eytrage" usw.S.12) in der 
nachstehenden, wenig schmeichelhaften Weise geschifdert wird: "Die Kosten (der 
Versuche und Proben) wiirden ohne Zweifel weit geringer gewesen seyn, wenn 
der sonst einsichtsvolle Furst sicht nicht gezwungen gesehen hatte, dieses ganze 
Geschaft einem sonst geschickten Mann, der abp.r ein boses Herz hatte, und ein 
BetrUger war, anzuvertrauen, den Er auch, ungeachtet Er ihn' in der Folge 
kenneri lernte, urn seine Absichten auszufUhren, so lange beybehalten mu8te, bis 
Er dieselben einigerma13en erreicht sahe." 
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verhaltnis dahin aus, da~ dem gedachten HeuB neben der Ru~darstellung 
noch die Anlegung von "Pech-, Harz-, 01-, Spiritus-, Wagen
schmier- und Schiffteer-Fabriken" gestattet und ihm zu deren Be
treibung einige Gruben zu Sulzbach ("jenseits der Schnappbach bis an die 
St. Ingbrechter Grenze"), bei Burbach (Rufbhiitte) und zu Neunkirchen 
("im Patzen Waldchen") auf 11 Jahre gegen eine jahrliche Pacht von 
4000 Gld. fur die Ru~hiitte und weitere 4000 Gld. nebst einem Fuder 
(rheinisch) BrenneH fiir die Gruben und Fabriken in Bestand gegeben 
wurden. In dem Vortrage war zugleich die Bestimmung getroffen: "Im 
Falle auch sich ergeben wird, dass die ausgezogene Kohlen zum 
Eisen Ertzschmelzen gebraucht werden konnen" .... , sollen dem 
Bestander fur jeden vierspannigen Wagen 12 Batzen bezahlt werden . 

. Das neue Verfahren entsprach sehr wenig den gehegten Erwartungen 
auf Gewinn, sodaB schon zu Anfang des Jahres 1761 die Ru~hiitte nebst 
den anderen Hiitten wegen Zahlungsunfahigkeit des Heu~ von der furst
lichen Rentkammer auf herrschaftliche Rechnung iibernommen werden 
muf.l.ten. Wie weit die Neuanlagen selbst bis dahin gediehen waren, ist 
aus den Akten nicht ersichtlich. AHem Anschein nach beschrankten sie 
sich in der Hauptsache auf eine Erweiterung der alten RuBhiitte im Fisch
bachtale, sowie auf eine "Harzfabrik" nebst RuBhiitte und einen Stollen 
bei Sulzbach. Die erstere diente ausschlie~lich zur Ru~gewinnung in 
eisernen Rohren; jede von diesen war mit einer Rauchkammer versehen, 
uber deren Gewolbeoffnungen der Ru~ in Sacken aufgefangen wurde. 
1 Fuder an Ort und Stelle gewonnener Steinkohle lieferte 1 Ztr. RuB zum 
Gestehungspreise von 5 Livres, wahrend jahrlich gegen 500 Ztr. RuB im 
Preise von 12 bis 13 Livres der Zentner abgesetzt wurden. 

Die von HeuB auf dem Sulzbacher Harzwerke begonnenen Ver
suche mit dem "Ausziehen" oder "Auslaugen" der Steinkohle hatten zu
nachst noch nicht den gewiinschten Erfolg. Ein am 24. Marz 1761 bei 
der Eisenschmelze zu Sulzbach unter Oberaufsicht des Kammer-Meisters 
Joh. Gottfr. Roehling veranstaltetes Probeschmelzen mit ausgelaugten Stein
kohlen fuhrte zu keinem Ergebnis. Auch der Weiterbetrieb des 
"Harzbaues" auf herrschaftliche Rechnung durch den Faktor Staud 
scheint die Sache nicht wesentlich gefOrdert zu haben*). Die endliche 

*) Staud hatte sowohl die Harzfabrik und Ruf!.hutte zu Sulzbach, wieauch 
die neue Alaunhutte zu Dudweiler erbaut und leitete deren Betrieb. Nach Goethe, 
der .das hagere, abgelebte Mannchen" beim Besuche des brennenden Berges im 
Juni 1771 kenn.en lernte, ihn aber irrtumlich Stauf nennt, "geh5rte er unter die 
Chemiker jener Zeit, die bei einem innigen Gefiihl dessen, was mit Naturproducten 
Alles zu leisten ware, sich in Betrachtung von Kleinigkeiten und Nebensachen ge
fielen und, bei unzulanglichen Kenntnissen, nicht genug dasj enige zu leisten 
verstanden, woraus eigentlich tlkonornischer und mercantilischer Vortheil zu 
ziehen ist". 
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Erreichung des Zieles soUte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten 
lassen. 

Unterm 6. April 1764 erbot sich der unermiidliche Kommerzienrat 
Heu~, die Sulzbacher Eisenschmelze mit Steinkohlen zu treiben und die 
dazu erforderlichen Einrichtungen zu treffen: "dieses kann ein Werk ab
geben, so in keinem Lande noch erfunden worden ist". Der Fiirst war 
zwar nicht abgeneigt, "auf die Probe nochmals einzugeen", beauftragte 
aber zunacht die Rentkammer mit Aufstellung eines vergleichenden Kosten
anschlages. Aus dem letzteren ergibt sich u. a., da~ das "Ausziehen" der 
Kohlen in 6 Of en eriolgen soUte, von denen jeder 516 Gld. Anlagekosten 
erforderte, sowie ferner, da~ bei dem Ausziehen nebenbei auf ein Aus
bringen von % Ztr. Harz (im Werte von 4 Gld. der Zentner) aus 1 Fuder 
Steinkohle gerechnet wurde. Da der Anschlag einen sehr erheblichen 
Oberschu~ zugunsten des neuen Verfahrens nachwies, ordnete der Furst 
am 7. F ebruar 1765 die Ausfuhrung des Versuches auf herrschaftliche 
Kosten an, zu welchem Zwecke er dem Kommerzienrat Heu~ die Leitung 
der Arbeiten ubertrug*). 

Nachdem die neuen Of en "zum Prapariren der Steinkohlen" fertig
gesteUt waren**), fand am 14. Juni 1765 in Anwesenheit des Fiirsten eine 
Probe mit der ersten "Blase" (Muffel) statt. Diese zersprang zwar hierbei, 
durch Anderung und Verstarkung der Muffelform gelang es jedoch, yom 
10. Juli ab das Ausziehen in regelm~ig.en Betrieb zu bringen. Das noch 
gegen Ende 1765 mit den erzeugten Koks begonnene Probeschmelzen im 
Eisenhochofen zu Sulzbach hatte anfanglich mit Schwierigkeiten zu kampfen 
und mume mehrfach unterbrochen werden, fiihrte aber schon im Jahre 
1766 zu giinstigeren Ergebnissen, jedenfalls befand sich der Hochofen 
urn die Mitte des Jahres 1767 in durchaus befriedigendem Gange, bis 
zum 6. Juni genannten Jahres waren bereits 538 Ztr. Masseleisen, 

*) Die betreffende Entschlief1ung des Fiirsten vom 28. Februar 1765 lautet: 
"Nachdem Uns Unser Commercien Rath Georg Philipp Heuss unterthanigst zu 
erkennen gegeben, dass Wir gnlidigst geruhen m5gten, ihme die Sultzbacher 
Schmelz und Scheidter Hammer einzuraumen, damit er die Probe, das Eisen Ertz 
mit ausgezogenen Steinkohlen zu schmeltzen, auf eine dauerhafte Art in den Stand 
bringen, und zu Unserm Nutzen anwenden kiinne; Wir auch diesem Gesuch zu 
willfahren keinen Anstand gefunden, und zu diesem Ende die gedachte Sultzbacher 
Schmeltz und Scheidter Hammer dem Salomon Alexander, welcher solche in Bestand 
gehabt, abgenommen, und wegen deren Abtritt Uns mit ihm verglichen: Als wollen 
Wir zu Erreichung des von dem Commercien Rath Heuss vorhabenden Endzwecks 
demselben folgende Instruktion und Ordre hiermit ertheilet haben .... " 

**) Sie befanden sich an dem Hange des brennenden Berges nach Sulzbach 
hin: die Eisenschmelze lag nicht weit davon im Tale. 
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152 Ztr. Brucheisen und 330 Ztr. Gu~waren bei Koksbetrieb erblasen 
worden*). 

Eingehende Nachrichten tiber die besprochene Steinkohlen ver
kokung zu Sulzbach und den sich ans~hlie~enden Koksbetrieb des 
dortigen Eisenhochofens verdanken wir dem Franzosen De Genssane in 
<lessen Buche "Traite de la fonte des mines par le feu du charbon de 
terre, Paris 1770". Aus seinen auf eigener Anschauung an Ort und 
Stelle beruhenden Mitteilungen mage hier das Wesentlichste eine Stelle 
finden**). 

*) Der FUrst Wilhelm Heinrich, welcher sich personlich aufs eingehendste 
urn die Verkokungs- und Schmelz-Versuche kUmmerte, schreibt in einer eigen
handigen Order an die Rentkammer yom 4. Juni 1767: "Die Massel, so heute ge
laufen, i~t in so1cher Glite, als wie sie nur zu Verlangen ist. Ware nicht so ViI 
schmutz in den Ertzen, Kalch und Kohlen wegen Mangel des pochwercks (ein 
solches wurde im folgenden Monate angelegt, und kamen seitdem die Erze und 
Steinkohlen nur mehr "geschieden" zur Verwendung), so ware sie noch besser, 
und hatte man alsdann nicht n5thig sovil proben zu Versuchen. D as we r c k 
g e h e t w U r k I i c h gut. Dnd da sovil schon darin gewandt ist, so wird j eder 
rechtdenkende Mann keine andere Denkungsart hegen als solche, die Mir und 
meinen Nachkommen Nutzen schaffen kann, ohne der Ehre zu gedenken, die der 
gute fortgang einer solchen Dnternehmung der Welt kund thut. Das werck muss 
sich seIber zahlen und da ein wiirkliches Capital von differentes Eysen im Vor
rath ist, so wollen wir es damit fUhren und der RUtten Faktor muss eine recht 
exakte Rechnung tuhren, was taglich eingehet und was tiiglich und stUndlich aus
zuzahlen ist. Ohne eine so1che Rechnung kann von keinem, er mag nahmen 
haben, wie er will, kein wahres Projekt antag gelegt werden." - Nach einer 
Zusammenstellung vom 8. August 1766 sollen iibrigens "die verschiedenen Proben 
auf der Sulzbacher Schmelz, urn Eisen mit Steinkohlen zu schmelzen" dem FUrsten 
20000 Gld. gekostet haben. 

**) De Genssane war auf die Kunde von den erfolgreichen Versuchen des 
FUrsten Wilhelm Heinrich 1767 nach Sulzbach geeilt, urn personlich von dem 
neuen Verfahren Einsicht zu nehmen. Das Ergebnis seiner Beobachtungen legte 
er am 23. juli 1768 der franz5sischen Akademie der Wissenschaften vor unter dem 
Titel: "De la construction et ~lsage d'un Fourneau propre Ii la preparation du, 
charbon de terre, pour Ie mettre en etat d'etre employe it la (ante des Mines de 
Fer, et it taus les autres usages auxquels on emploie Ie charbon de terre", welcher 
Bericht dann auch im 1. Teile des oben bezeichneten Werkes als 1::l. Kap. abge
druckt ist. Er gibt eine genaue, durch 3 Tafeln Zeichnungen erlauterte Beschrei
bung der Sulzbacher Koksofen mit ausfiihrlicher Schilderung ihres Betriebes und 
der erzieIten Erfolge. Uber die hohe Wichtigkeit der letzteren spricht sich De 
Genssane folgendermaf),en aus: "On a vainement tente en France, en Angleterre 
et ailleur.~, de cuire ce charbon (namJich die Steinkohle) en meu,les, comme celui 
de bois, ... .. ensorie qU'on a toujours ele force de renoncer it cette voie. II 
etait reserve it M. le prince de Nassaw Saarbrnck, de surmonter toutes ces di(fi
cultes pal' sa constance et les depenses considerables qu,'il a faites pour y par
venir. Les usines que ce Prince a (ait constntire it la forge de Sultsbach, et que 
nous avons examinees avec attention, nous ont paru, egalement ingenieuses et 
propres it remplir toutes ces vues." - (Vgl. auch SaarbrUcker "Bergmannsfreund", 
1874, Nr. 45-52; 1876, Nr. 47 und 48; 1877, Nr. 1-5.) 

SaarbrUcker Steinkohlenbergbau II. 7 
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Die Of en anlage bestand aus 9 in einer Reihe, zusammenhangend mit
einander errichteten, geschlossenen MuffelOfen, von denen abwechse1nd 
stets mindestens 3 nebeneinander liegende gleichzeitig sich in Brand be
fanden. Jeder Of en hatte eine nach hinten geneigte Muffel, die mit ihrem 
rinnenartig geformten Boden fest in der Ofensohle ruhte, dagegen an 
beiden Langsseiten mit einem, von aufien zu beschickenden Feuerroste 
versehen war, derart, dafi die Flamme beider Roste die Muffel umspiilte 
und erhitzte; eine Offnung im Scheitel des Ofengew6lbes liefi die ver
einigte Flamme bezw. die Verbrennungsgase der Roste in den als Rufi
kammer dienenden, gleichfalls iiberw6lbten, oberen Teil des Of ens aus
treten,. wo sie sodann durch einen kleinen Schornstein ins Freie entwich. 
Zu den Muffe1n hatte man anfangs starkes Eisenblech genommen, war 
abel' wegen der raschen Zel'stOrung des letzteren bald zu feuerfestem Ton 
iibergegangen. Eine soIche Ton-Muffel besafi (von aufien gemessen) 6 FuB 
Lange, 31/ 2 FuB Breite und 4 FuB H6he, bei 2 bis 21/2 Zo11 Wandstarke, 
und fafite 20 bis 22 Ztr. rohe Steinkohlen; zum Einbringen der letzteren 
hatte sie eine verschliefibare Offnung an del' V orderseite und eine eben
soIche im Scheitel. Urn das Austreten der bei del' Verkokung entstehen
den Dampfe zu erm6glichen, ging von dem rinnenartig geformten Muffel
boden an der geneigten hinteren Seite ein kupfernes Rohr durch das 
Ofengemauer hindurch nach aufien, wo es in einen geschlossenen Topf 
miindete, zugleich aber noch mit einem senkrechten Aufsatzrohre versehen 
war. Ersterer diente zur Aufnahme des sich verdichtenden Teers, Wassers 
und 01s, wahrend durch das Aufsatzrohr die nicht verdichteten Gase ins 
Freie austraten. 

Zum Verkoken verwendete man nur reine Stiickkohlen, die bis zu 
etwa doppelter Faustgrofie zerschlagen und dann sorgfaltig in die Muffel 
eingetragen wurden. Die Verkokung dauerte in der Regel dreimal 
24 Stunden; als Zeichen ihrer Beendigung galt das Aufh6ren des Aus
str6mens von Dampfen aus dem kupfernen Rohre. Die Koks zog man 
mit Haken aus der vorderen Muffel6ffnung heraus und liefi dann den 
Of en abkiihlen. Gew6hnlich wurde der Betrieb so geftihrt, dafi taglich 
3 Of en zu ziehen, 3 andere frisch zu laden und die 3 iibrigen in der 
eigentlichen Verkokung begriffen waren. Zur Feuerung der Roste er~ 

forderte eine Muffel-Ladung gegen 9 Ztr. Grieskohle. 
Die Rohkohle verlor beim Verkoken etwa ein Achtel ihres Gewichtes, 

man erhielt aus 100 Pfund Kohle gegen 87 Pfund Koks. Von letzteren 
wurden die groben Stiicke ausgehalten und im Eisenhochofen venvendet, 
wahrend das k1eine Zeug ("Praschen" und Losche) zum Rosten der Eisen
steine diente. Das iiberdestillierte Gemisch von Teer, Wasser und 01 
sammelte man in groBen Fassern und arbeitete es dann in diesen mit 
h6lzernen Spateln tiichtig durch, infolgedes3en der schwere Teer sich ab-
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setzte und das 61 an der Oberflache schwamm. Letzteres wurde mit 
eisernen L6ffeln sorgfaltig abgesch6pft und konnte in den auf dem Lande 
iiblichen Lampen gebrannt werden, auch bediente man sich seiner zur 
Speisung der Bergmannslampen in der Sulzbacher Grube; allerdings 
"rauchte es viel und gab einen ziemlich starken Geruch nach Bitumen". 
Der noch wasserhaltige Teer wurde in einem eisernen Kessel erhitzt, bis 
das Wasser verdampft war und sich am Boden eine pelzige Masse (Paraffin) 
absonderte, die man wegwarf; der gereinigte Teer fand als Wagenschmiere 
guten Absatz. Endlich bildete auch noch der in den oberen Gewolben 
der Koks6fen abgesetzte Ru~ eine verkaufliche Ware; er diente an Stelle 
des Elfenbein-Schwarz zur Bereitung von Druckerschwarze oder auch zur 
Darstellung einer blauen Farbe ("Bleu d) Erlinghen li), welche dem schonsten 
"Preumsch-Blau" nichts nachgegeben haben solI. 

Aus den mitgeteilten aktenm~igen Nachrichten und dem Berichte 
De Genssanes durfte hiernach festzustellen sein, da~ innerhalb des 
Saargebietes bereits 1765 Koks im gro~en dargestellt wurden 
und mit dies en Koks auch bereits im Jahre 1767 ein regel
ma~iger Eisenhochofen - Betrieb zu Sulzbach stattgefunden 
hat*). 

Nachdem gegen Ende des Jahres 1767 die Sulzbacher Eisenhiitte 
wieder verpachtet worden war, trat in der Verwendung von Koks zum 
Eisenerzschmelzen eine Unterbrechung ein. Da~ man aber die Neuerung 
keineswegs aufgegeben hatte, zeigt der iiber Verpachtung des Hallberger 
und des Sulzbacher Eisenwerkes abgeschlossene Vertrag yom 14. J uli 1768, 
welcher ausdriicklich bestimmt, da~ die Hallberger Schmelze nur mit 
Steinkohlen betrieben, und da~ letztere aus den "beim Sulzbacher Harz
werk belegenen Gruben" entnommen werden sollten, woselbst die Pachter 
sie auf ihre eigenen Kosten "lautern" und dabei das ausgezogene Harz, 
Pech und 01 zu ihrem Nutzen verwenden durfen; das namliche wird ihnen 
gestattet, wenn sie die Sulzbacher Schmelze mit Steinkohlen betreiben 
wollten. Der am 24. J uli 1768 eingetretene Tod des F ursten Wilhelm 
Heinrich scheint jedoch einen vollstandigen Stillstand in . der Weiter
verfolgung der Sache herbeigefuhrt zu haben .. Zwar wurden noch ver
einzelte Verkokungsversuche in Sulzbach unternommen, so beispielsweise 

*) Wenn von Carnall ("Die fiskalischen Bergbaufelder in Oberschlesien," 
Berlin 1864, S. 4) es als Tatsache hinstellt, da~ "a u f de m K 0 n tin en ted as 
e r s t e K 0 k s - R 0 h e i sen" mit Steinkohlen von Altwasser, die man in Malapane 
verkokte, im November 1789 in einem dortigen Hochofen dargestelIt wurde, sowie 
ferner, dafi mit dem am 3. November 1796 angeblasenen Hochofen bei Gleiwitz 
"d ere r s t e K 0 k s - Hoc h 0 fen auf d e m K 0 n tin e n t e" in regelmafiigen 
Betrieb kam, so wird dieser Vorrang Oberschlesiens nach dem Obigen wohl zum 
mindesten insoweit eine Einschrankung erfahren miissen, dafi er nur fur den 
ersten d au ern den Betrieb einer Roheisen-Erzeugung mit Koks gelten kann. 

7* 
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zu Anfang des Jahres 1769 .mit 194 Fudem Burbacher Steinkohlen, indessen 
fand bereits Goethe bei seinem Besuche des brennenden Berges im J uni 
1771 die sogenannte Harzhiitte mit den KoksOfen Hingst kalt
liegend vor*). 

Ob in den nachsten Jahren der Betrieb dieser Of en nochmals auf
genommen wurde, ist nicht zu ermitteln. Dagegen begannen vom 
Jahre 1778 ab neue Verkokungsversuche, welche denn auch bald zu einer 
dauernden Koksdarstellung ftihrten. Uber den ganzen Verlauf der auf dem 
Gebiete der Verkokung bis dahin im Saarbriicker Lande gemachten Fort
schritte gibt Chr. Fr. Habel in ~. E. Klipsteins "Mineralogischen Briefen", 
1. Band (Giei1en 1779), 3. Stuck, S. 160 bis 166 die folgende Darstellung: 

"Zwei Stun den von Saarbriicken, namlich zu Sulzbach, machte man schon 
sehr lange Versuche, aus den daselbst gewonnenen fetten Steinkohlen in 
eisernen Retorten Steinol zu treiben. Sobald man aber damit zustande 
kam, geschah die Destillation des Steinols in WindOfen von Eisenberger 
Erde. Zugleich sammelte man in den ersten Proben den Russ. Es wurden 
aber kaum 2 bis drei Ctr. gemacht, als die angrenzende Russhiitte in 
Rauch aufging und von der Zeit her liegen blieb. Der Russ ward nach
gehends, und noch jetzo, in einigen besonders dazu erbauten Hiitten 
bereitet, und man kann jetzt wenigstens 1400 Ctr. rechnen, die daselbst 
jahrlich gemacht werden. 

"Das Steinol brannte man anfanglich des Nachts zur Erleuchtung cler 
offentlichen Platze und Strassen zu Saarbriicken, brauchte es aber zuletzt 
wegen seinem gross en Gestank, den es von sicll gibt, noch bIos zur Er
leuchtung der steinernen Saarbriicker Briicke, welche Saarbriicken mit 
St. Johann verbindet, womit man nun auch, da die Destillation nicht weiter 
fortgegangen, aufgehort hat. Das Theer ward im Anfang zu Wagen
schmiere gebraucht, ~eigt aber verschiedene Fehler dabei, so dass man es 
als blosses Schifftheer absetzte. . . . . Die Destillirung der Steinkohlen 
wurde eine Zeit lang fortgetrieben, und die gemachten Versuche mit den 
zuriickgebliebenen iibrigen abgedampften Kohlen, die ihr iiberfliissig Bergol 
und Schwefel verloren hatten, gingen bei dem Eisenerzschmelzen in An
sehung der Gusswaaren ungemein gut von Statten. Bei dem Stabeisen, 

*) "Hier (d. h. am Berge nach Sulzbach hin) fand sich eine zusammell
hangende Ofenreihe, \vo Steinkohlen abgeschwefek nnd zum Gebrauch bei Eisen
werken tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Oel 
und Harz auch zu Gute machen, j a sogar den Russ nicht miss en, und so unterlag 
den vielfachen Absichten Alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigenFUrsten 
(Wilhelm Heinrich) trieb man das Geschaft aus Liebhaberei, auf Hoffnung; jetzt 
fragt· man nach dem unmittelbar en Nutzen, der nicht nachzuweisen war." (Goethe 
a. a. 0.) Es mag hier gleich bemerkt sein, dai1 die Sulzbacher nHarzgebaude" 
nebst zugehorigen herrschaftlichen Landereien schliefilich im Mai 1781 1}ffentlich 
versteigert wurden. 
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das mit abgedampften Steinkohlen geschmolzen war, zeigte sich aber ein 
sehr merklicher und starker Abgang. Man hat verschiedene Methoden bei 
Auslaugung oder vielmehr Abdampfung der Steinkohlen, macht aber 
gewohnlich Geheimniss daraus . . . . 

"Die Bearbeitung und Zurichtung, diese Abdampfung zu bewirken, 
ist von keiner grossen Weitlaufigkeit, wenn man nur die dazu erforderliche 
eiserne oder irdene R6hren, oder die besonders dazu erbaute runde Oefen 
mit ihren Ziigen gut anzulegen weiss . . . . Man hat aber sowohl die Be
reitung des Steinols und Theers, als die Auslaugung der Steinkohlen schon 
wieder viele Jahre liegen gelassen, und erst vor einem Jahr (also 1778) 
wohnte ich verschiedenen neuen Versucnen, die man hierin gemacht hatte, 
und sehr gut ausfielen, bei. Man beobachtete dabei ganz die Methode 
des beriichtigten Heuss. Eine Societat in Frankreich, die die Heuss'sche 
Methode will verbessert haben, hat nun seit zwei Jahren (1777) die Aus
laugung der Steinkohlen in dem Fiirstenthum Saarbriicken iibernommen, 
will damit Eisen schmelzen, und zugleich mit den ausgelaugten leichten 
Kohlen einen ausschliesslichen Handel nach Deutschland und F rankreich 
treiben, der ihr auch schon zugesichert worden. Es ist aber bisher bIos 
bei den Proben geblieben." 

Wahrend hiernach die 1778 von neuem begonnenen Versuche zu
nachst noch an den geschlossenen Of en festhielten, fand 1 780 auf Grube 
Dudweiler der erste Versuch mit einem "Abschwefeln" in offenen 
Meilern statt. Uber dense1ben wird in J. Ph. Bechers "Mineralogischer 
Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande" (Marburg 1789) nach den 
Angaben des Bergmeisters Utsch, welcher in genanntem Jahre die Saar
briicker Steinkohlengruben bereiste, das folgende berichtet: "Die Ab
schwefelung geschieht unter freiem Himmel auf einer mit Ziegeln belegten 
ninden Roststatte, die gegen 9 Fufll im Durchmesser hat und mit einer 
Mauer von Ziegelsteinen 1 Fufll dick und 11/2 Fufll hoch umgeben ist. In 
emen solchen Rost kommen gegen 50 Ztr. Kohlen, namlich 18 bis 
20 Ztr. kleine und 30 Ztr. groflle Kohlenstiicke". 

Zwar hatte das mit diesen Koks (1/:\ Koks und 2fs Holzkohlen) im Hoch
of en des Hallberger Hiittenwerkes vorgenommene Probeschmelzen weder 
an Menge, noch Giite des Roheisens - das aus letzterem erzeugte Stab
eisen war rotbriichig, die Schwarz- und Weifllbleche zeigten Risse - die 
erhofften giinstigen Ergebnisse, und es wurden infolgedessen, urn den guten 
Ruf des Saarbrucker Eisens nicht zu schadigen, weitere Versuche mit 
Koksbetrieb auf den herrschaftlichen Eisenhutten nicht mehr angestellt, 
dagegen mehrten sich nach und nach die sonstigen Verwendungsarten fur 
Koks. Namentlich war es die wachsende Ausfuhr von Koks, einerseits 
nach Frankreich, andererseits nach dem Rheine, welche die Koksdarstellung 
immer gr6Beren Umfang annehmen lief!,. Nach ersterer Richtung hin war 
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der Gesellschaft Le Clerc, Joly & Comp., welcher seit dem Jahre 1776 der 
ausschlieGliche Steinkohlenabsatz nachFrankreich und der oberen Saar zu
stand, gestattet worden, in unbeschrankter Weise auch Koks auszufiihren. 
In dem mit den Kaufleuten Karcher zu $aarbriicken und Gebr. Backing 
zu Coblenz iiber den Kohlenhandel zu Wasser abgeschlossenen Vertrage 
vom '28. Februar 1789 bestimmte der Artikel 5: "Da auch die entrepre
nirende Gesellschaft den Gebrauch der ausgelaugten Steinkohlen in Teutsch
landzu vermehren hoffet, so wird derselben andurch erlaubet, vor ihre 
Rechnung und auf ihre Kosten von den Ihnen abzuliefernden Steinkohlen, 
so viel sie will, auslaugen zu lassen." Auch der im namlichen Jahre dem 
Kommerzienrat Roehling bewilligte Vertrag iiber den Kohlenhandel nach 
Deutschland auf dem Landwege schlieGt ausdriicklich die "Praschen und 
ausgelaugten Steinkohlen" ein. 

Als Hauptabnehmer der nach Deutschland ausgefiihrten Koks er
schein en die Metallhiitten (Blei-, Silber- und Kupferhiitten) am Rhein und 
an der Lahn, welche urn diese Zeit zum Koksbetriebe iibergingen und 
ihren Koksbedarf von den genannten Kaufleuten bezogen. N ur das in der 
Grafschaft Wied-Runkel gelegene Berg- und Hiittenwerk zu Weyer an der 
Lahn stellte seinen Koksbedarf gemaG dem von dem Kammerrate Klein
schmidt 1788 mit der fiirstlichen Regierung abgeschlossenen besonderen 
Vertrage (vgl. oben III. a. 4) selbst auf der Grube Dudweiler dar, zu 
welchem Zwecke ihm "unschadliche Orte" zugewiesen und sonstige Er
leichterungen zugebilligt waren*). 

Die eigentliche Verkokung erfolgte seit 1788 ausschlieGlich bei der 
Grube Dudweiler-Sulzbach, und zwar auf Kosten der Abnehmer selbst und 
durch deren Arbeiter.' Als Of en dienten nur mehr meilerartige, runde 
Roststatten mit steinernen, niedrigen 'Umfassungsmauern; durch allmahliche 
VergroGerung des Durchmessers der Meiler auf 12 FuG brachte man es 
dahiri, dafl bis zu 5 Fuder (150 Ztr.) Steinkohlen in einem Roste verkokt 
werden konnten. . Die alten Muffelofen blieben endgiiltig beseitigt, 
wie denn auch auf eine Gewinnung von 01 und Teer fernerhin keine Riick
sicht mehr genommen wurde**). 

Die RuGerzeugung war lange Zeit, abgesehen von der voriiber
gehenden Gewinnung des Rufles in den KoksOfen der Sulzbacher Harz-

*) Auf ahnliche Weise scheint sich die Entwickelung der Kokerei damals in 
Westfalen vollzogen zu haben, wo u.a. der Burgermeister Engels den Ankauf 
und die Abschwefelung der Steinkohlen fur die Siegenscben Metallhutten be
sorgte, nachdem letztere auf seine Anregung und unter seiner Leitung im Jahre 
1789 sich dem Koksbetriebe zugewandt hatten. 

**) Uber die weitere Entwickelung der Koksdarstellung wahrend der' fran
z5sischen und preuf1ischen Zeit wird an den betreffenden Stellen der folgenden 
Abschnitte berichtet werden. 
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hutte, auf die eine eigentliche Rufihiitte im Fischbachtale beschrankt, deren 
Betrieb 1776 pachtweise an die franzosische Gesellschaft Le Clerc, J oly & 
Compo uberging. Neben ihr entstanden gegen Ende des Jahrhunderts 
noch cine RuflJhiitte zu Illingen und eine solche zu St. Ingbert (Mariannen
tal). Zu franzosischer Zeit*) hatte die Hiitte im Fischbachtale 17, die zu 
Illingen 5 und die St. Ingberter Hiitte 9 Of en. Die jedesmalige Ladung 
eines Of ens (Eisenrohre) bestand in 70 kg Steinkohle und wurde alle 
5 Stun den, nachdem die Riickstande ("Praschen") gezogen waren, wieder 
erneuert; nach je 20 bis 21 Tagen sammelte man den Rufi in Sacke. Ein 
Fuder Kohlen lieferte durchschnittlich 1 Ztr. Rufi und 10 Ztr. Praschen. 
Der erzielte .Rufi, dessen Verkaufspreise zwischen 10 und 24 Frcs. fiir den 
Zentner schwankten, diente hauptsachlich zur Bereitung von Olfarbe und 
Druckerschwarze, wahrend die Praschen vorzugsweise zum Kalkbrennen 
Verwendung fanden. - Zum Teil hat sich die selbstandige Rufierzeugung 
noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. 

b) Die Steinkohlengruben des Saargebietes unter franzosischer Herr
schaft 1793 bis 1815. 

Ubergangszeit. - Mit der Besetzung Saarbriickens durch franzo
sische Truppen im Mai 1793 erlosch tatsachlich die Herrschaft des Fiirsten 
von Nassau-Saarbriicken nicht nur, .::;ondern auch diejenige der benach
barten Landesherren **). Das Land wurde namens der franzosischen 
Republik vorlaufig durch den "District de Sarrelouis" in Verwaltung 
genommen, auch ab und zu durch besondere Abgesandte des "Konventes" 
heirrigesucht, . so im Jahre 1793 durch die Citoyens Purnot und Rolland, 
envoyes comme commissaires dans les Pays de ci-devant Nassau-Saar
bruck et de la Leyen. Geordnetere Verhaltnisse traten erst ein, als im 
Nivose an IV (Dezember 1795) die Direction generale de l' administration 
des Pays conquis entre Rhin et Moselle errichtet wurde. 

*) D u ham elf i 1 s, Memoil'e SUI' la fabrique de noir de fumee de la 
Rushutte, departement de la San'e, canton de Sal'rebruck, im "Journ. des mines", 
Vol. 10 (an IX, 1800-18(1), No. 55. S. 487-506. 

**) Die furstliche Regierung zu Saarbrucken wurde am 15. Mai 1793 auf
geIost, nachdem sich der Fiirst selbst 2 Tage varher van SchlaG Neunkirehen aus 
nach dem Rheine gefliichtet hatte; die Mitglieder der Regierung, insbesande~e die 
Rate Dern, Roehling, Lex, wurden nach Metz abgefiihrt und dart lang ere Zeit ge
fangen gehalten. Obrigens waren die ersten Truppen des franz()sisehen Konventes 
bereits am 31. Oktaber 1792 in Saarbriieken eingetraffen, und hatten in der 
Zwischenzeit wiederholt groGere Truppendurchziige stattgefunden. Vam 29. Sep
tember bis 17. Navember 1793 lagerte eine preuGische Armee unter dem General 
Grafen Kalckreuth yar St. Jahann a. d. Saar, wahrend die Franzosen Saarbriicken 
besetzt hielten und am 7. Oktober das dortige fiirstliche SchlaG niederbrannten. 
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Von den samtlichen Steinkohlengruben der NassauSaarbriickenschen. 
von Kerpenschen und von der Leyenschen Lande *) hatte die Saarlouiser 
Distriktsverwaltung sofort im Mai 1793 Besitz ergriffen und lie~ sie zunachst 
durch die seitherigen Beamten fUr Rechnung der Republik weiter betreiben. 
Nach Errichtung der gedachten Direction generale fiihrte ein besonderer 
Inspecteur des mines et usines (anfangs du pays de Nassau·Saarbruck~ 
spater des Pays conquis entre Rhin et .Moselle) mit dem Amtssitze zu 
Saarbriicken die Oberleitung der Gruben; als solcher wurde der Citoyen 
Watremetz berufen, welch em der friihere fLirstliche Berginspektor Knoerzer 
untergeordnet war. Infolge der fortdauernden Kriegsunruhen ging indessen 
der Bergbau mehr und mehr zuriick. Forderung und Absatz erhoben sich 
kaum bis zur halben friiheren (1789-91) Hohe und betrugen im gesamten 
Saargebiete jahrlich h6chstens 15000 Fuder, bei einem Reinertrage der 
Gruben von noch nicht 50000 Frcs. **) 

Verpachtung der Gruben. - Nach langeren Verhandlungen kam 
unterm 5 Germinal an V (25. Marz 1797) zwischen dem Directeur 
general des pays conquis***) und del' Compagnie Equer zu Paris ein Ver
trag zustande, demgema~ letztere Gesellschaft vom 1 Messidor an V 
(19. Juni 1897) ab die bisher fUr Rechnung der Republik betriebenen 
10 Gruben in Pacht erhielt. Die Gesamt-Pachtsumme war auf jahrlich 
71 000 Livres tournois (Frcs. Metallgeld) festgestellt, welche sich aus 
folgenden Einzel-Betragen zusammensetzte: Dudweiler-Sulzach 14000 L.. 
Wahlschied 1000, RuGhiitte 3000, Gersweiler 5000, Schwalbach 9000, Gro~
wald 4000, Wellesweiler 21 000, Kohlwald 100D, St. Ingbert (von der 
Leyen) 12000 und endlich Illingen (von Kerpen) 1000 L. Dabei hatte die 
Gesellschaft jedoch nicht nur den Gemeinden die Kalk- und Hausbrand
Kohlen, sondem auch den Hiittenwerken und Fabriken die ihnen in 
friiherer Zeit bewilligten Kohlenmengen zu den ermaGigten bisherigen 
Preisen zu liefem. Der Grubenbetrieb selbst unterlag der Oberaufsicht 
eines vom Staate angestellten und besoldeten Ingenieur en chef des mines. 

*) Die St. Ingberter Grube war von dem Grafen von der Leyen an den 
Besitzer der dortigen l{u~hiitte Falck verpachtet, der 1798 starh; 

**) Auf die Berechtigungen der Gemeinden zum Bezuge der Kalk- und 
Hausbrandkohlen (vergl. oben Abschnitt 11. d. 1.) wurde wenig Riicksicht ge
nommen. Als mehrere Gemeinden deshalb unterm 30. August 1795 bei dem Berg
inspektor Knoerzer in Dudweiler Beschwerde fiihrten, antwortete ihnen dieser am 
20. September 1795, der Forderlohn sei so hoch, "da~ der Republik am Ende 
des Monats nichts iibrig bleibe als etwas in Assignaten". Letzteres }Var be
kanntlich das von den Franzosen eingefilhrte, nach und nach immer wertloser ge
wordene Papiergeld. 

***) Es war dies der bekannte Regierungs-Kommissar Rudler. Als Prafekt 
in dem zu Anfang 1798 errichteten Saar-Departement war der General d'Ormech
ville und selt 1802 der Prafekt Keppler in Trier tittig, als Unter-Prafekt in Saar
brilcken Borde. 
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Andererseits wurde der Gesellschaft zugestanden, daB fUr die Dauer der 
Pacht innerhalb der friiheren Nassau-Saarbriickenschen Lande keine andere 
Konzession auf Steinkohlen erteilt werden solle *). 

Der urspriinglich nur auf 9 Jahre abgeschlossene Pachtvertrag wurde 
nach Ablauf dieser Zeit noch bis zum Schlusse des Jahres 1807 verHingert, 
hat im ganzen also etwas iiber 10112 Jahre gedauert. Vom 1. Januar 1807 
ab war jedoch die Grube Grofiwald aus dem Pachtverhaltnisse ausge
schieden und der Administration des Salines de l' Et;t (zu Dieuze) gegen 
einen von dieser an den Staat zu zahlenden Jahres-Zins von 4000 Frcs. 
uberlassen worden (donnee en concession provisoire). 

Wahrend der ersten 4 Pachtjahre (1797 bis 1801) hob sich die 
KohlenfOrderung der Gruben wieder auf durchschnittlich 24000 Fuder im 
Jahre, in den letzten 61/2 Jahren (1801 bis 1807) stieg sie, einschliefilich 
der Grube Grofiwald, auf durchschnittlich 42000 Fuder (reichlich 
11/4 Millionen Ztr.). hatte also damit die hochste Forderung der ehemals 
Nassau-Saarbriickenschen Gruben (im Jahre 1790) bereits urn etwa ein 
Viertel uberholt. Dementsprechend war auch der Geldertrag der Gruben 
sehr erheblich gestiegen; es ergab sich fur die Gesellschaft Equer im 
Durchschnitt der 10 1l t Pachtjahre ein Reingewinn von jahrlich nahezu 
81 000 Frcs. (nach Abzug der Pachtsumme, sowie samtlicher Betriebs- und 
Generalkosten ). 

Ais Beamte der Gesellschaft Equer werden genannt: der Directeul' 
genhal des fm'ges et houillii!l'es du pays de Nassau-Sm'rebl'uck Savoye 
zu Saarbrucken (friiher Direktor der vom 1. Oktober 1776 bis 30. Sep
tember 1794 an die Gesellschaft Le Clerc, J oly et Co. verpachtet gewesenen 
fiirstlichen Eisenhiitten), der Berginspektor Knoerzer zu Dudweiler, der 
Bergkassierer Eberhard zu Sulzbach, sowie die Direktoren (Oberschicht
meister) Bartels zu Wellesweiler und Posth zu Rockershausen. Die staat
liche Oberaufsicht iiber den Betrieb fiihrte der Ingenieur en chef des 
mines et tlsines Guillot-Duhamel zu Saarbriicken. -

Bemerkenswert aus diesem Zeitabschnitte sind die erfolgreichen Be
miihungen zum Zwecke einer festeren Gestaltung der Arbeiterverhalt
nisse, und insbesondere die erste feste Griindung einer eigentlichen 
Knappschaftskasse fiir die Beamten und Bergleute der Saarbriicker 
Steinkohlengruben. 

Zwar war die im Jahre 1769 fur die Nassau-Saarbriickenschen Gruben 
errichtete "Bruderbiichse" (vergl. oben III. a. 4.) auch unter der franzo
sischen Herrschaft beibehalten worden, indessen scheint sie, da sie lediglich 
eine Unterstiitzung in Krankheitsfallen bezweckte, den Wiinschen der 

*) Dureh den namliehen Vertrag wurden der Compagnie Equer aueh die 
samtlichen fUrstlich Nassau-Saarbruckenschen EisenhUtten fUr den jahrlichen Pacht
betrag von 13500 Fres. verpaehtet. 
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Arbeiter nicht v6Uig geniigt zu haben. Auf Anregung aus ihrer eigenen 
Mitte verpflichteten sich in der ersten Halfte des Jahres 1797 die Bergleute 
samtlicher Gruben der ehemals Nassau-Saarbriickenschen Lande in einem 
schriftlichen Vertrage zu gegenseitiger Unterstiitzung und bildeten unter 
<;Iem Namen "Knappschafts-Kasse" einen besonderen Fonds, dessen Ver
wen dung einer aus ihrer Mitte gewahlten Vertretung anvertraut wurde. 
Fast gleichzeitig erlie~ der Berginspector Knoerzer unterm 1. Juli 1797 
ein Arbeiter-Reglement*), welches bereits die Vereinigung in einer "Knapp-

*) Dieses, in seinen Hauptbestimmungen noch heute die Grundlage der 
Arbeiter-Ordnung fUr die Saarbriicker Gruben bildende treffiiche Reglement mag 
hier seinem voJlen Wortlaute naeh eine Stelle finden: 

Reg 1 e m e nt fUr die B erg leu t e in d e Ii N ass a u - S a arb r ii e k i s e hen 
u n dan d ere n Lan den. 

Duttweiler, den 1. Juli 1797. 
Demnach die Ordnung nnd Nothwendigkeit erfordert, dass ein jeder Berg

Arbeiter auch wisse, wie er sieh kUnftighin nach dem abzulegenden Eide der 
Trene und des Gehorsams verhalten solle, so erha]t die Knappschaft folgendes 
Reglement. 

Art. 1. Ein jeder Bergmann soil sich in das Knappsehafts-Register gehorig 
einsehreiben lassen, der jetzigen Societat der Bergwerke in allen Fallen treu, hold 
und gewartig sein, auch dasj enige, was ihnen ihre Vorgesetzte befehlen, gehor
samen und befolgen. 

Dieselben sollen 

Art. 2. Insonders einen guten, ehrbaren, christIichen Lebens-Wandel fUhren, 
alle Arbeitstage zur gesetzten Zeit auf dem Bergwerke und vor Arbeit sieh ein
finden, widrigenfalls derjenige, welcher zur geh5rigen Zeit sich nieht einfindet, das 
erstemal urn seehszehn Kreuzer, das zweitemal um zwei und dreissig Kreuzer ge-. 
strafet, das drittemal aber, und wenn ers aus Vorsatz gethan, ohne Abkehr-Zettel 
abgelegt, und demselben auf sammtlichen Steinkohlen- und Eisen-Werken keinerlei 
Arbeit wieder gegeben werden. 

Art. 3. Naeh ihrer Ankunft auf den Gruben mUss en sie ohne Aufenthalt an 
ihre Arbeit gehen, wozu sie von ihren Vorgesetzten angewiesen sind, und solche 
treu und fleissig verrichten, auch die volle Schiehtzeit gehOrig dafUr aushalten, 
desgleichen 

Art. 4. Ihre Arbeit nnd Gedinge ordnungsmassig aushalten, gesehehe es 
aber, dass sie die Arbeit verlassen miissen, sollen sie gegriindete Ursachen dazu 
angeben, die Arbeit vierzehn Tage vorher aufsagen, wonaeh ihnen ihr Lohn und 
Abkehr-Zettel gegeben werden soll, welcher aber, 

Art. 5. Seine Arbeit und Gedinge ohue gehOrige. LoskUndigung verlasst, 
soil nieht nur keinen Abkehr-Zettel erhalten, sonderu aueh sein zUrUekstehender 
Lohn der Knappsehafts-Kasse anheim fallen, wie dann gleiehmassig 

Art. 6. Derjenige, welcher seine Arbeit, Sehicht und Gedinge ohne Vor
wissen der Vorgesetzten nieht gehOrig verfahret, j edesmal mit zwanzig Kreuzer 
zur Knappsehafts-Kasse bestraft werden soIl. 

Art. 7. Die Bergleute sollen aile Arbeiten nach Anweisung des Bergmeisters 
gut bergmanniseh treiben, keine Schemel und Oerter weiter aushauen, als die 
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schaft" zur V oraussetzung hat und die auf Ubertretung seiner V orschriften 
gesetzten Strafen der Knappschaftskasse zuweist, im ubrigen auch den Ein
tritt ip die Knappschaft von einer eidlichen Verpflichtung auf das Regle
ment selbst abhangig macht. 

Nachdem sich im Jahre 1801 auch die Bergleute der ehemals von 
der Leyenschen Grube St. Ingbert der Knappschaftskasse angeschlossen 
hatten, wurde fur diese nunmehr ein formliches Statut festgestellt. Das 
betreffende Knappschafts-Reglement vom 1 Ventose an IX (21.Februar 1801) 

Ordnung besagt, keine Berg-Vestungen verschwachen und verletzen, keine Geholze 
unnothiger und vergeblicher Weise anbringen, in Spahne hauen oder sonst verun
treuen, die Verzimmerungen gegen alle Driickungen und Anfalle gehorig und an
nehmlich fiihren, sofort, 

Art. 8. Ihre Schemels und Arbeiten mit den Laufwerken unentgeltlich in 
bestem Stan de, die Forderstrecken mit ihren Rinnen reinlich und sauber halten, 
besondere Vorfalle aber werden ihnen der Billigkeit nach gezahlt; sodann 
sollen sie 

Art. 9. Die Kohlen, soviel moglich, in grosse Stiicke und nicht in kleine 
und Geriiss-Kohlen hauen, bestmoglichst von Schiefer abl5sen und aushalten, rein 
fordern, zierlich aufhallen und keine veruntreuen; desgleichen 

Art. 10. Keine Kohlen wegladen, der Controleur vom Werk sei denn gegen
wartig, die Waagen,. Kasten und ~laasse laut ausrufen, richtig darmessen und 
wiegen, keine Kohlen in der Grube versetzen, verbergen, und keine iibermassige 
und unerlaubte Trinkgelder von den Fuhrleuten erpressen, widrigenfalls derj enige, 
so dagegen handelt, ohne Abkehr-Zettel mit Verfall seines Lohnes zur Knapp
schafts-Kasse fortgejagt und nimmermehr angenommen werden soil. 

Art. 11. Auch sollen bei gleicher Strafe alle Arbeiter auf Geheiss der Steiger 
sich zu Nebenarbeiten bei nothwendiger vorfallender ausserordentlicher Bergarbeit, 
sie habe Namen, wie sie wolle, willig bezeigen und sich auf andere Oerter, 
Schemel und Zechen ohne Widerspruch verlegen lassen; nicht weniger 

Art. 12. Sich mit ihrem gesetzten Lohn und gemachtem Gedinge begniigen 
und bei Leibesstrafen keine Matzhammeleyen oder sonst betriigliche Handlungen 
vornehmen, zumalen ihnen jederzeit zureichendes Hauerlohn gesetzt werden soil 

Art. 13. Ingleichen sind sie schuldig und verbunden, ihnen bekannte Unter
schleife, Missbrauche und Betriigereien beim Bergwesen ihren Vorgesetzten anzu
zeigen und sie vor dem ihnen unbekannt gewesenen Schaden zu avertiren und 
zu warnen. 

Art. 14. Sollen sammtliche Berg-Arbeiter auf den Zechen, in Gruben, auf 
den Halden, HUtt- oder Gruben-Hausern und in anderen Gesellschaften sich jeder
zeit sittsam, ruhig und friecUich, ohne Schelten, Schmahen, Fluchen, Gottlastern, 
Balgen und Schlagen betragen, vor dem Trunk in Acht nehmen und allen 
entstehenden Tumult und Aufstand unter sich vermeiden, vielweniger so1chen 
selbst anstiften, oder anstiften helfen, auch sich iiberhaupt also betragen, wie es 
einem ehrlichen Bergmann gebiihret und zukomme, und wer dagegen handelt, hat 
eine Bestrafung nach Gr5sse der Uebertretung und des Verbrechens, ohne aIle 
Nachsicht, zu gewartigen. 

Art. 15. Derjenige Bergknappe oder Bergarbeiter, so des Abends nach zehn 
Uhr auf der Gasse, in fremdem Kartenspiel oder Wirthshausern, ohne Freibillet 



108 GeschichtIiche Entwickelung des Steinkohlenbergbaues im Saargebiete. 

ist in Form eines Gesellschaftsvertrages abgefa:Bt und sowohl von den Mit
gliedern der Grubenverwaltung (an ihrer Spitze der Berginspektor Knoerzer). 
wie auch von den Vertretern der verschiedenen Grubenbelegschaften unter
zeichnet. Nach demselben soll sich die Mitgliedschaft auf samtliche Berg
leute und Bergbeamte, einschliemich des Berginspektors, erstrecken; die 
Einnahmen bilden: das Biichsengeld der Arbeiter und Beamten mit 
1112 Kreuzer auf den Gulden vom rein en Lohnverdienst*) oder von 
der Besoldung, das halbe Ladegeld und sonstige Abgaben von den 

angetroffen wird, zahlt das erstemal ein Gulden, das zweitemal zwei Gulden Strafe, 
das drittemal aber wird er mit Verfall seines guthabenden Lohnes zur Knapp
schafts-Kasse ohne Abkehr-Zettel fortgejagt und soIl auf sammtlichen Kohlen- und 
Eisen-, auch Hiittenwerken nie wieder in Arbeit aufgenommen werden. 

Art. 16. Hat sich Einer gegen den vierzehnten Artikel des Reglements ver
gangen und wird dessfalls vor dem Friedensgericht des Cantons gestraft, so soli 
er nach bewandten Umstanden beim Bergwerk verurtheilt, ihm das erstemal zwei 
Gulden, das zweitemal vier Gulden Strafe angesetzt, das drittemal aber eben
massig mit Verlust seines guthabenden Lohns fUr allezeit aus dem BerghUtten
werkdienst gejagt werden; desgleichen sollen sie 

Art. 17. An Sonn- und Fest-Tagen in der noch anzugebenden Uniform gehen, 
ihren Vorgesetzten mit Achtung, Gehorsam und Respect begegnen, sie jederzeit 
gehOrig begriissen, widrigenfaIls keiner in Arbeit aufgenommen, noch .darin 
gelassen wird. 

Art. 18. Die subalternen Berg-Officianten haben gegenwartiges Reglement 
g-enau in AufsichtundAusfUhrung zu nehmen, sie sollen demnach an den Arbeits
Tagen auf den Bergwerken und an den Ruh-, Sonn-, Feier- und Festtagen in 
Stad ten und D6rfern ihre desfallsige Visiten machen, und sind dem Director der 
Bergwerke bei oberirdischen Fallen, der Inspection bei unterirdischen, den Berg
bau betreffenden Gegenstanden verantwortlich. 

Wie dann hiebei weiter jeder Director seine subalternen Officianten Reissig 
zu Uberwachen hat und der Inspection fUr alle oberirdischen Gegenstande verant
wortlich sein soli. 

Signa tum, Duttweiler, den 1. Juli 1797. 

Berg-Inspection der Nassau-Saarbriickischen und andern Steinkohlen-Bergwerke. 
(gez.) Knorzer. 

Ich ...... gelobe und schwOre einen Eid zu Gott dem Allmachtigen, dass 
ich vorstehendes Reglement, welches mir deutlich vorgelesen, und ich wohl ver
standen habe, in allen Punkten getreulich halten wolle. So wahr mir Gott helfe 
und sein heiliges Wort, durch Jesum Christum. 

N achdem der - - vorstehenden Eid geschworen, so ist derselbe dato zur 
Knappschaft auf- und angenommen worden, in das Knappschafts-Register N. -
eingeschrieben und ihm dieses Reglement zu seiner Nachricht und bestandigen. 
Achtung mitgetheiIt worden. 

Signatum den ten 

*) Der damalige Verdienst eines "Knapp en" (Hauers) wird im Reglement 
selbst zu durchschnittlich 120 Gld. jahrlich angegeben, hatte also noch etwa die 
gleiche H6he wie in der letzten fiirstlichen Zeit. 
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verkauften Kohlen , G€biihren fiir A~ und Abkehrscheine mit 
je 30 Kr., Eintrittsgelder der neu aufgenommenen Bergleute mit je 
1 Gld. und endlich die Zinsen von ausgeliehenen Geldern; U nterstiitzungen 
sollen erhalten in festen monatliehen Satzen: erkrankte Genossen (2 Gld. 
10 Kr. bis zu 6 Gld.), Jnvaliden (2 Gld. 10 Kr.), Witwen (1 Gld. 5 Kr. bis 
2 Gld. 45 Kr., Beamten-Witwen hoher) und ganz elternlose Waisen. -
Am Schlusse des Jahres 1799 betrug das Vermogen der Kasse 154.1 Gld. 
20 Kr., bis zum Beginn des Jahres 1808 war es bereits auf 10947 Gld., 
und bis zum Jahre 1811 auf 64 147 F res. angewachsen, sodafll von letzterem 
Jahre ab die Unterstiitzungssatze wesentlich erhoht und aufllerdem aueh 
Begrabnisbeihilfen gezahlt werden konnten. Mit Schlufll des Jahres 1815 
belief sich das Vermogen auf 68 489 F res. 

1m Jahre 1807, mit dem Ubergange der Grube GroEwald an die 
Salines de l' Est, wurde fiir diese Grube (welcher 1810 auch noch die 
Grube Clarenthal beitrat) eine besondere Knappschaftskasse abgezweigt. 
Eine dritte Kasse endlieh errichtete 1808 der U nternehmer Koevenig fiir 
die von ihm betriebene Grube Bauernwald. Beide genannten Kassen sind 
im Jahre 1816 mit der Hauptkasse zu einer allgemeinen Saarbriieker 
Knappschaftskasse verschmolzen worden. 

Wiederiibernahme der Gruben fiir Staatsreehnung. - Mit dem 
1: Januar 1808 wurden Bdrieb und Verwaltung der an die Compagnie 
Equer verpachtet gewesenen Gruben - mit Ausnahme der Grube GroEwald, 
welche naeh wie vor im Besitze des Salines de l' Est verblieb - wieder 
vom Staate selbst iibernommen und der Administration de l' enregistrement 
et des domaines unterstellt. Die vom Prafekten des Saar-Departements 
eingesetzte Regie provisoire des houilleres bestand aus folgenden, meist 
von der bisherigeri Privatverwaltung iibernommenen Beamten: Savoye, 
directeur principal de la regie, zu Saarbriicken, Gangloff, cont1'oleur prin
cipal, daselbst, Duhamel, ingenieur, directeur des travaux d'art, ebendort, 
Knoerzer*), conducteur des travaux, zu Dudweiler und Eberhardt, verifi
cateur des comptes particuliers, zu Sulzbach. Dem Haupt-Direktor 
waren auEerdem noch 4 Directeurs particuliers (Oberschichtmeister) 
untergeordnet, und zwar Eberhardt zu Sulzbach, Bartels zu Wellesweiler, 
Posth zu Roekershausen und Heintz zu Kohlwage. Auf jeder Grube be
fand sich sodann noch je ein ~Maitre mineur (Steiger) und ein Controleur, 
die indessen ausschlieElieh den Betrieb zu fiihren hatten. 

Es scheint die feste Absicht der franzosisehen Regierung gewesen zu 
sein, die Gruben iiber kurz oder lang zugunsten des Staatssehatzes zu ver-

*) Der Berginspektor Knoerzer starb bereits zu Anfang des ]ahres 1808. 
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au£)ern, wie denn die staatliche Venvaltung noch bis zu Ende der franzo
sischen Herrschaft stets nur als ,,provisoire" bezeichnet wurde, iibrigens 
auch bereits 1807 den Salines de l' Est die Grube Grofiwald ausdriicklich 
"en concession 'p1'ovisoi1'e" gegeben worden war. In Ausftihrung des 
kaiserlichen Dekretes vom 13. September 1808 (vergl. oben Abschnitt II. b.) 
wurde das ganze Grubenfeld ri£)lich festgestellt und nach den Grundsatzen 
des Bergwerksgesetzes vom 28. Juli 1791 in einzelne Konzessionsfelder ab
geteilt*). Fiir jedeKonzession war imLaufe derfolgendenJahre daszugehorige 
kaiserliche Dekret und das Lastenheft entworfen worden, urn nach Ma£)
gabe des letzteren, soweit die einzelnen Konzessionen nicht fiir die Berg
schule zu Geislautern, die Salines de l' Est und die Glashiittenbesitzer 
vorbehalten blieben, ein offentliches Ausgebot an den Meistbietenden zu 
veranlassen. Wie die Lastenhefte ergeben, sollten die kiinftigen Kon.,. 
zessionsinhaber hinsichtlich des Betriebes . einer fortdauernden strengen 
Aufsicht des Staates untenvorfen sein und hatten an letzteren hohe Ab
gaben vom Ertrage der Gruben zu entrichten. Beispielsweise war. fur die 
ineiner Ausdehnung von 231 ha 37 a geplante Konzession Sulzbach eine 
Abgabe von mindestens 23 v. H. des Rohertrages und eine Sicherheits
leistung von 16098 Frcs. vorgesehen; der Konzessionsinhaber hatte die 
Verpflichtung, in Gemeinschaft mit den Inhabern von Dudweiler und 
St. Ingbert einen gro£)en Wasserstollen anzulegen**). Der beginnende 
russische Krieg und die sich anschlie£)enden Kriege mit den verbiindeten 
Machten verhinderten die endgiiltige Ausftihrung des ganzen Planes der 
Verau£)erung, dessen Einzelheiten iibrigens bereits dem Finanz-Minister in 
Paris zur Genehmigung vorlagen. 

( 

Zu Anfang des Jahres 1808 standen, abgesehen von der Grube Gro£)
wald, die 9 staatlichen Gruben Dudweiler-Sulzbach, Wahlschied, Ru£)hiitte, 
Gersweiler, Schwalbach, Wellesweiler, Kohlwald, St. Ingbert und Illingen 
mit zusammen 579 Arbeitern in Betrieb. 1m Laufe der nachsten Jahre 
wurden sodann noch die Gruben Jagersfreude, sowie Rittenhofen (1809) 
und Guichenbach (1810) wieder aufgenommen bezw. neu eroffnet, die 
gleichfalls· wieder aufgenommene Grube Clarenthal aber an die Salines de 
l' Est iiberlassen. Die SteinkohlenfOrderung, welche im Jahre 1804 zum 
erstenmal wieder 1 Million Ztr. iiberstiegen, im Jahre 1807 aber (ohne 
Gro£)wald) nahezu 11/2 Millionen Ztr. betragen hatte, hob sich nach und nach, 
trotz der ungiinstigen Zeitverhaltnisse, bis zu 1 % Millionen Ztr. (ohne 
Gro£)wald und Clarenthal) im Jahre 1813, bei einer mittleren Belegschaft 
von 693 Mann. An der letztgedachten Fordermenge und Belegschaft des 
Jahres 1813 waren die einzelnen Gruben folgenderma£)en beteiligt: 

*) Die betreffenden Plane und Karten sind heute noch vorhanden. 
**) H. A c hen b a c.b, Das franzosische Bergrecht, Bonn 1869, S. 84. 
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Fordermenge 
Mittlere 

Gruben 
Fuder') Doppel-Ztr. 

Belegschaft 

Dudweiler-Sulzbach 5376 13 

I 

71 
Jagersfreude . 2706 3 34 
Gersweiler . 9390 

I 118 
Ru~hiitte 5379 31/2 

I 

42 
Guichenbach . 1210 Wh 18 
Rittenhofen 2541 13 35 
Wahlschied 1657 26 

Schwalbach 4003 7 51 

Wellesweiler . 8197 6 118 

Kohlwald 5856 7112 77 

St. Ingbert 6298 68 

IlIingen . 2949 9 35 

Summe 55567 11/2 693 

oder 1 667013 Zoll-Ztr. 

Die bedeutendsten Gruben waren hiernach diejenigen von Gersweiler 
und Wellesweiler, wah rend St. Ingbert, Kohlwald, RuGhutte und Dudweiler
Sulzbach erst in zweiter Linie standen. Uber die Forderung und Beleg
schaft von GroGwald und Clarenthal finden sich in den Akten keinerlei 
Angaben. 

Nach emer Ertragsberechnung der Gruben (ohne GroGwald und 
Clarenthal) aus demJahre 1814 beliefen sich in den 6 Jahren 1808 
bis 1813: 

die Gesamt-Einnahmen der Gruben auf 3411390 Frcs., 
" Gesamt-Ausgaben auf. 2566623 " 

mithin der Reinertrag auf 844767 Frcs., 

also letzterer durchschnittlich fur 1 J ahr auf 140 795 F res., von welcher 
Summe etwa 45000 Frcs. auf die (nach dem 1. Pariser Frieden von Frank
reich abzutretenden) Gruben Wahlschied, Illingen, St. Ingbert, Wellesweiler 
und Kohlwald, dagegen 95000 Frcs. auf die (bei Frankreich verbleibenden) 
ubrigen Gruben entfielen. 

1m Jahre 1807 waren Anordnungen getroffen worden, in Geislautern 
eine Ecole pratique des mines zu errichten, und zwar vorzugsweise fur 

*) Das Fuder wurde urn diese Zeit zu 1500 kg oder 15 quint. metro (Doppel
Zentner) gerechnet. 
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den Unterricht im Steinkohlenbergbau und im Eisenhuttenbetriebe*). Die 
am 1. Januar 1807 pachtfrei gewordene ehemals fiirstliche Eisenl).iitte zu 
Geislautern wurde demgema~ nicht, wie die iibrigen landesherrlichen Eisen
hiitten, verkauft, sondern fur staatliche Rechnung in Betrieb genommen. 
Man beabsichtigte, auf der Hiitte 2 neue HochOfen zu erbauen, die aus
schliemich mit Koks betrieben werden sollten, und zu dem Ende auch, da 
die Kohle der Geislauterner Grube keine brauchbaren Koks lieferte, au~er 
dieser Grube noch die Grube Dudweiler ausschliemich den Zwecken der 
Bergschule vorzubehalten**). Mit Errichtung der Gebaude fur die Schule 
war schon 1809 begonnen, auch der Ingenieur en chef des mines Du
hamel zum Directeur general der letzteren bezeichnet worden, indessen 
scheint das wirkliche Inslebentreten der Schule wegen Mangels der er
forderlichen Geldmittel hinausgeschoben worden zu sein. 

Die von Privaten betriebenen Steinkohlengruben. - Wahrend 
die alte lothringische Grube bei Griesborn wegen zu starker Wasser zum 
Erliegen gekommen war, wurde die urspriinglich von der Abtei Wad
gassen betriebene Grube bei Hostenbach nach Auflosung der genannten 
Abtei zunachst (16 Pluviose an V) durch das Departement de la Mo
selle an die Burger Klaine und Couson verpachtet, dann (11 Pluviose an 
VI) an den Fabrikbesitzer Nicolas Villeroy verkauft. Urn die namliche 
Zeit eroffneten ganz in der Nahe die Gemeinden Hostenbach und Schaff
hausen, sowie einzelne Grundbesitzer noch weitere Gruben, welche sie an 
verschiedene Person en pachtweise uberlieGen. 1m Jahre 1803 befanden 
sich demzufolge auf dem Banne von Hostenbach gleichzeitig 4 Steinkohlen
gewinnungen in Betrieb, die im an XI (1802 bis 1803) mit 88 Arbeitern 
eine Forderung von 8094 quint. metro erzielten; eine dieser Gruben war 
mit ihren Bauen bereits bis zu einer Tiefe von 10m unter den Spiegel 
der Saar niedergegangen. Geregelte Besitz- und Betriebsverhaltnisse traten 
iibrigens hier erst ein, als durch das kaiserliche Dekret vom 25 Thermidor 
an XII (12. August 1804) die Steinkohlenberechtigung fur das ganze 
Gebiet der vormaligen Abt~i Wadgassen an den genannten Ville roy iiber
ging. (Vergl. Abschnitt II. b.) Die Grube Hostenbach ist seitdem bis 
auf die Gegenwart in ununterbrochenem Betriebe geblieben. 

1m Bereiche der ehemaligen Herrschaft Piittlingen-Crichingen hatte 
sich wahrend der Revolutionswirren die Gemeinde Piittlingen ohne weiteres 
der Steinkohlengruben im B a u ern w al d bemachtigt und sie nach kurzem 
Selbstbetriebe durch Vertrag vom 6 Vendemiaire an IV (27. September 

*) Eine gleiche Schule fUr den metallischen Bergbau bestand zufolge eines 
Beschlusses der Konsuln bereits. seit dem Jahre 1802 zu Pesey bei Moutier im 
Departement Mont-Blanc. 

**) A. H. deB 0 n n a r d, Sur les mines de houille du pays de Sarrebruck, 
im "Journal des mines", Vol. 25, Nr. 149 (Mai 1809). 
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1795) an die Biirger Koevenig und Beaumont von Saarlouis verpachtet. 
(Vergl. II. b.)*). Die beiden, im oberen Tale des Frommersbaches an
gelegten Gruben forderten im an XI mit 17 Arbeitem 15 637 quint. metro 
Trotz mehrfacher Regierungserlasse hat sich Koevenig tatsachlich wahrend 
der ganzen franzosischen Herrschaft im Besitze dieser Gruben behauptet. 

Die vorhandenen Glashiitten-Gruben verblieben unter franzosischer 
Herrschaft im Betriebe der Huttenbesitzer, welchen die Regierung die be
treffenden Pachtvertrage bei deren Ablauf wiederum erneuerte, so fUr die 
Mariannenthaler Hiitten unterm 5 Ventose an VI (23. Februar 1798), fUr 
die Hiitte zu Quierschied am 25 Messidor an VI (13. J uli 1798), sowie 
fUr diejenige zu Merchweiler und fur die "groille" (altere) Friedrichsthaler 
Glashiitte am 30. Mai 1808. Auillerdem war durch einen Vertrag yom 
28 Messidor an IV (16. Juli 1796) dem Besitzer der neu erbauten 
"klein en" Friedrichsthaler Hiitte gestattet worden, fur den Steinkohlen
bedarf der letzteren einen Stollenbetrieb in dem Berge "Die drei Fontanen" 
zu eroffnen. Da die neue Grube bald unter Wasser geriet, ' ermachtigte 
ein Dekret des Inspecteur Watremetz yom 3 Ventose an V (21. Februar 
1797) den Besitzer der "kleinen" Hiitte, seine Kohlen aus der alten 
Friedrichsthaler Glashiittengrube zu entnehmen; mit der letzteren wurde 
sodann durch den vorgedachten Vertrag yom 30. Mai 1808 der Stollen 
"in den drei Fontanen" zu einem einzigen Bergwerke vereinigt, dessen 
Betrieb der "groillen" Hiitte zustand, das aber auch der "kleinen" 
Hiitte die erforderlichen Steinkohlen zu den Forderungskosten zu liefern hatte. 

Am 1. Juli 1808 wurde zwar die Grube der Mariannenthaler 
(St. Ingberter) Hiitte, deren Pachtzeit abgelaufen war, von der Bergwerks
verwaltung eingezogen, schon im September 1812 beschloill jedoch die 
letztere wieder, den Besitzern der genannten Mariannenthaler, wie auch 
der 1809 neu genehmigten Schnappbacher (Sulzbacher) Glashiitte vorlaufig 
einen Stollen zum eigenen Betriebe gegen Pacht anzuweisen. Den von 
dem Ingenieur en chef des mines Duhamel entworfenen Bedingungen yom 
8. Juni 1813 war bereits der Plan einer Teilung des Saarbriicker Gruben
feldes in einzelne Konzessionen zugrunde gelegt, und soUte der ersteren 
Hiitte (Chr. Wagner et Comp.) das vorbehaltene Feld D dieses Planes, 
"Reserve der Ruhbach", der letzteren (c. E. Vopelius) das o3tlich daran 
angrenzende Feld "Ruhbach Nr. 32" gegen einen jahrlichen Zins von 
60 Frcs. fur jeden Glashafen (pot) in Pacht gegeben werden. Die hier
nach im September 1814 aufgestellten Pachtvertrags-Entwiirfe wurden aber 
von den Glashiittenbesitzem nicht angenommen, da der Vertrag nach 
Art. 2 sofort und ohne Entschadigung aufhoren sollte, sobald die Re-

*) Die gleichfalls innerhalb der genannten Herrschaft gelegene Grube 
GroGwald war dagegen 1793 fUr Rechnung der Republik Ubernommen und dann 
mit den Ubrigen Gruben an die Gesellschaft Equer verpachtet worden. 

Saarbriicker Steinkohlenbergbau II. 8 



·114 Geschichtliche Entwickelung des Steinkohlenbergbaues im Saargebiete. 

gierung "in irgend anderer Weise" iiber die Gruben verftigen wiirde. 
Tatsachlich haben gleichwohl beide Glashiitten die betreffenden Gruben 
im Ruhbachtale er6ffnet und ungestort bis zum Jahre 1815*) fortbetrieben. 

Durch kaiserliches Dekret vom 1. Juni 11307 (ausgefertigt "au Camp 
Imperial de Dantzick',) wurde dem Besitzer der PreuBischblau- und 
Salmiak-Fabrik zu Sulzbach und Pachter der Alaunhiitten von Dudweiler 
C. Ph. Vopelius an Stelle derbisher bloss gepachteten dortigen Alaun
schiefergru be eine 30 jahrige Bergwerks-Konzession auf Alaunerze im 
Umfange von 3 qkm 36 qhm erteilt. Der Konzessionar hatte eine feste 
Abgabe von 600 Frcs. jahrlich zu zahlen und durfte mit seinen Bauen 
nicht unter die Wasserlosungs-Stollen der dortigen Steinkohlengruben 
niedergehen; das ihm neben den Alaunerzen zustehende Recht der Stein
kohlengewinnung war. beschrankt einesteils auf den eigenen Bedarf seiner 
Hiitten, anderenteils auf die mit den Alaunschiefern zusammen abzubauende 
Kohle und auf die bereits verlassenen Betriebe der eigentlichen Stein
kohlengruben von Dudweiler. Auf grund dieser Konzession fand denn 
auch in der Alaunschiefergrube schon im Jahre 1807 eine regelmaBige 
Kohlenforderung statt, die indessen zufolge eines mit der Bergwerks
verwaltung abgeschlossenen Vertrages vom 1. Juli 1808 vorlaufig wieder 
eingestellt wurde, indem letztere sich durch diesen Vertrag verpflichtete, 
die V opeliusschen Hiitten ihrerseits mit Grieskohlen zu dem billigen 
Freise von 3 Frcs. fiir das Fuder zu versorgen. Nach Ablauf der 6 Ver
tragsjahre nahm Vopelius, dessen Konzession mittlerweile gemaB dem 
Bergwerksgesetze von 1810 eine dauernde geworden war, im Jahre 1814 
die eigene Kohlengewinnung wieder auf, die denn auch seitdem ununter
brochen fortgesetzt wurde, bis die Alaunschiefergrube im Jahre 1843 durch 
Kauf (15000 Tlr.) an den preuBischen Staat iiberging. Durchschnittlich 
diirften jahrlich etwa 1000 Fuder Steinkohlen in der gedachten Grube 
gewonnen worden sein. 

Technischer Betrieb der Gruben. - tIber den eigentlichen 
Betrieb der Saarbriicker Steinkohlengruben zur Zeit der franzosischen Herr
schaft, und insbesondere iiber den Abbau der Floze, enthalten die Schriften 
von Heron de Villefosse einige nahere Mitteilungen**). Danach bestand 

*) Auf der 1815 an Bayern gefallenen linken Seite des Ruhbaches sagar 
bis 1821.' 

**) Her a n -V i I J e f 0 sse, Statistique des mines et usines du Departement 
de la Moselle. 1m "Journal des Mines", Vol. 14, Nr. 80, Flol'eal an XI (1802 
his 1803). 

Her 0 n d e ViiI e f 0 sse, De la richesse minel'ale. I. Division economique. 
Paris 1810. II. III. Division techniqne. Paris 1819 . 

. Der Verfasser beider Schriften war zuerst Ingenieur des mines des Mosel
Departements, sadann spater Ingenieur en chef des mines de France et Inspecteur 
general des mines et usines des pays conquis. 
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zu Anfang des 19. Jahrhunderts die herrschende Abbauart auf den Gruben 
des Mosel-Departements (GroGwald, Bauernw=lld und Hostenbach) in dem 
Betriebe von diagonal ansteigenden Abbaustrecken, welche von der 
streichenden Stollen- oder Grundstrecke aus in der voUen Hohe des F10zes 
mit 8 m Breite, unter Stehenlassen von 4 m starken Pfeilern und N ach
fiihrung von Bergeversatz, aufgefahren wurden. Die Grube GroGwald, 
deren Abbau von Heron de Villefosse als besonders regelmaGig bezeichnet 
wird, besaG im an XI iiberhaupt 27 derartige Abbaustrecken nebst 
5 Forderstollen, welche in dem genannten Jahre bei 80 Arbeitern 
105120 quint. met'l'. Steinkohlen lieferten; der tiefe Wasserlosungsstollen 
hatte bereits 430 m Lange erreicht. In allen Gruben wurde iibrigens nur 
wahrend 9 Monaten im Jahre gearbeitet; zu GroGwald leistete ein Hauer 
monatlich 146 quint., im Bauernwald und auf den Gruben bei Hostenbach 
dagegen nur 102 quint. 

Auf der Grube Dudweiler, woselbst der Ludwig-Stollen (galel'ie 
d' ecoulernent et d' extraction) die hangenden FlOze bis zum FlOze . No. 8 
querschHigig gelOst hatte*) und auf jedem dieser F10ze nach Westen und 
Osten je eine streichende Grundstrecke (galerie d' alongement) aufgefahren 
war, bewirkte man urn das Jahr 1 B1 0 die Vorrichtung bei dem starkeren 
Fallen (360) der FlOze durch Haupt-Diagonalen (l'ampes), welche, in 250 m 
Abstanden voneinander in der Grundstrecke angesetzt, ein solches An
steigen (10 bis 120) erhielten, daG eine bequeme Forderung moglich war. 
Die eigentlichen Abbaustrecken (tailles) wurden von cler Haupt-Diagonale 
aus streichend nach beiden Seiten mit 8 bis 10m Bacher Breite und 5 m 
Pfeiler betrieben, wobei die unterste Strecke sich unmittelbar an die Grund
strecke anschloG; innerhalb des Bergeversatzes der mit Stempeln verbauten 
und am oberen, wie unteren StoGe mit einer Forderbahn versehencn 
Strecke blieben hin und wieder schwebende Durchhiebe offen. Zur 
Forderung dienten durchgangig nur Karren Behufs Regelung des Wetter
zuges hatte man in den Grundstrecken \\'ettertiiren (portes battentes) an
gebracht, sowie auf mehreren F16zen die Baue durch Wetterschachte und 
Authiebe mit den oberen Stollen oder dem Ausgehenden durchschlagig 
gemacht. 

Eine Art von Strebbau wurde urn die namliche Zeit (vor 1810) aU! 
der Grube Gersweiler betrieben. Das 1,80 m starke und nur wenig ge
neigte obere FlOz dieser Grube war durch 3 iibereinander liegende, 90 bis 
100 m lange Tagestrecken und Stollen in Angriff genommen, deren brter 
man miteinander durchschlagig gemacht hatte, derart, daG sie nunmehr 
einen zusammenhangenden schwebenden KohlenstoG bildeten. Letzterer 

*) Der obere (Landgruber) Stollen, welcher in Brand stand, hatte die Floze 
No.5 bls 13 gelOst. 

8* 
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wurde in einzelnen Abschnitten von 6 m schwebender Lange herein
gewonnen, die fallenden Berge wurden in den ausgehauenen Raumen ver
setzt und dazwischen noch in gewissen Abstanden Steinpfeiler errichtet. 
auf we1che sich dann das Hangende, ohne Tagebriiche zu veranlassen, all
mahlich niedersenkte*). Die Forderung der Kohlen erfolgte mit Karren 
bis zu Tage, zu welchem Zwecke man nicht nur die 3 Hauptstrecken. 
sondern auch zwischen ihnen noch je 1 oder 2, zunachst diagonale, 
dann sohlige Teilungsstrecken offen hielt. 

Absatz der Saarkohle. - Durch die Einverleibung des linken 
Rheinufers in Frankreich und den damit verbundenen Fortfall einer Reihe 
von Zollschranken gestalteten sich die Absatzverhaltnisse der Saarbriicker 
Gruben im allgemeinen wesentlich giinstiger, wenn auch die steten Kriegs
unruhen dem Absatze mannigfachen Eintrag taten. Au~er im engeren 
Umkreise der Gruben fand die Saarkohle zu Lande Absatz in den iibrigen 
Teilen des Saar- und des Mosel-Departements, sowie in den angrenzenden 
Departements Mont-1'onnerre (Pfalz), Bas-Rhin (Unter-EIsa~) und Mem'the 
(Lothringen), wahrend sie zu Wasser auf Saar und Mosel in das .1."lfosel
und das Departement des (orets (Luxemburg), auf Mosel und Rhein, in 
scharfem Wettbewerb mit der Ruhr- und der Aachener Kohle, in das. 
Departement Rhin et Moselle, ja bis in das Roer- (Aachener) Departement 
vordrang. 

Sowohl zum Hausbrande, wie bei den Gewerben (au~er Schmieden, 
Schlossern usw. namentlich bei den Zieglern, Bierbrauern und Backem) 
hatte sich die Steinkohle gegen Anfang des 19. Jahrhunderts bereits 
dauernd eingebiirgert, und zwar nicht nur im engeren Saargebiete, sondern 
auch in mehr und mehr sich erweiterndem Umkreise. So war die Ver
wendung von Steinkohle innerhalb der Stadt Metz im an XI (1802 bis 
1803) schon ziemlich allgemein geworden, trotzdem daselbst erst 2 Jahre 
vorher die ersten StubenOfen durch die Prafektur und das Militar-Lazarett 
geheizt worden waren; iiberhaupt hatte sich der Steinkohlenverbrauch des. 
Mosel-Departements innerhalb der genannten 2 Jahre reichlich verdoppelt**)_ 

Daneben vollzog sich der Obergang zur Steinkohlenfeuerung auch bei 
der Industrie in immer gro~erem Umfange. Zunachst waren es, wie bereits 
an anderer Stelle (III. a. 6.) erwahnt wurde,die Metallhiitten an der Lahn. 
welche sich in den 1780er Jahren dem Koksbetriebe zuwandten. Urn die
selbe Zeit feuerten die Quecksilberhiitten in der Pfalz ihre RetortenOfen 
mit Saarbriicker Steinkohle***). Auch die lothringischen Salin en zu Dieuze. 

*) In fl'uherer Zeit soli nach Heron de Villefosse die alte Kirche von Gers
weiler durch unvorsichtige Abbauarbeiten stark beschiidigt worden sein. 

**) Annuaire du departement de la Moselle pour l'an XI. Metz, an XI. 
S. 163; ferner Departement de la Moselle (Statistique). Metz, an XII. S. -162. 

'0') C hr. Fr. H abe 1 , Beytrage usw. S. 55. 
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Moyenvic und Chateau-Salins, sowie die Steingut-Fabriken (faienceries) 
von Wallerfangen und Saargemiind hatten bereits zu Ende des 18. Jahr
hunderts den regelmaBigen Steinkohlenbetrieb eingefUhrt *). Von den 
lothringischen Eisenhiitten benutzte zuerst die Hiitte zu Homburg a. d. 
Rossel im an X (1801 bis 1802), dann im folgenden Jahre die Hiitte zu 
Dttange Steinkohle beim Hammern und Spalten (fendre) des Eisens**). 
1m Jahre 1804 bezog auch das Rasselsteiner Eisenwerk bei Neuwied 
a. Rhein Saarkohle zur Stabeisenbereitung***). Zu den Abnehmern von 
Saarkoks traten 1807 auch 'die Bleihiitten am Bleiberge in der Eifel (Roer
Departement), wo man urn diese Zeit vom Holzkohlen- zum Koksbetriebe 
iiberging; die Koks wurden zu Wasser bis Bonn und von dort dann noch 
:s bis 9 Stunden Zu Lande bis Commern gebracht, wo sie 1811 frei Hiitte 
auf etwa 1 Tlr. der Zentner zu stehen kamen t). 

Die laufenden Kohlenpreise der Gruben schwankten in der franz6-
sischen Zeit zwischen 40 und 50 Centimes fur den einfachen Zentner. Ver
kauft wurde anfallgs noch nach dem qttintal (altern Zentner), urn das 
Jahr 1800 nach dem myriagramm (20 Pfd.), spater nach dem quintal 
metrique (Doppel-Zentner) und dem foudre (neuen Fuder von 1500 kg 
<>der 15 quint. metr.). 

Der Absatz der unter Staatsverwaltung befindlichen Gruben wird ftir 
<las Jahr 1808 zu 46000 Fuder (1 380000 Ztr.) angegeben, von denen 
'9300 Fuder im engeren Inlande verblieben und 36700 Fuder ausgefuhrt 
wurden. Nach der amtlichen franz6sischen Statistiktt) belief sich die Ge
samt-Einfuhr von Saarkohle (Sarrebruck et St. Ingbel't) nach Frankreich 
innerhalb dessen in 1815 erhaltener Begrenzung im Jahre 1802 auf 180000 
quint. metr., 1811 auf 250000 und endlich 1814 auf 280 000 quint, met)'. 

Verwaltung der Gruben in den J ahren 1814 und ·1815. - Nach 
fast 21 jahriger Dauer der Fremdherrschaft im Saarbrucker Lande riickten 
<lie ersten preuBischen Truppen am 6. Janual' 1814 in Ottweiler und am 
folgenden Tage in Saarbriicken ein, Von dem General-Gouverneur des 
Mittel-Rheins, Justus Gruner, wurde am 18. Marz 1814 die Verwaltung 

*) Annuaire du depal'tement de la }Ifoselle pOUl' l'an XI. S. 160. 

**) Ebendort, S. 163 und Departernent de la Moselle usw, S. 168, 

***) Eversmann, Die Eisen- und Stahl-Erzeugung, Dortmund 1804, S. 117. Die 
SaarbrUcker Kahle kostete in Neuwied 20 bis 45 Kr. der Zentner. 

t) A. H. de Bon n a r d, SUI' leH rnine~ de houille du pays de Sarrebl'uck, 
1m "Journal des mines", Vol. 25, Nr. 149 (Mai 1809), sowie L. B 1 e i b t r e u, Berg
mannische Nachrichten Uber den Bleyberg im Roer-Departement, in den Ann. d. 
Herz. Soc. f. d. ges. Mineralogie zu Jena, Bd. 3, 1811. 

ttl Resume des tl'avaux statisfiqlles de l'administration des mines en 1870,. 
1871 et 1872, Paris 1872, S. XXV. 
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der Steinkuhlengruben dem neu ernannten Oberbiirgermeister B. Bocking* 
zu Saarbriicken iibertragen; im iibrigen schein en die Beamten auf den 
Gruben in ihren Stellungen verblieben zu sein. 

Dem ersten Pariser Frieden (vom :30. Mai 1814) zufolge soUte die 
neue Grenze Frankreichs und Deutschlands iib~r den "Bildstock" gehen. 
Von den Kohlengruben verblieb danach die Mehrheit bei F rankreich, 
wahrend nur die 5 Gruben Illingen, Wahlschied, St. Ingbert, Wellesweiler 
und Kohlwald abgetreten wurden; fiir die Grube Guichenbach war die 
kunftig.e Zugehorigkeit noch zweifelhaft. Die abgetretenen Gruben wurden 
von der am 16. Juni 1814 in Wirksamkeit gelangten osterreichisch
bayerischen Landesadministrations-Kommission zu Kreuznach dem General
Inspektor C. Aug. Simon daselbst unterstellt, welchem ein Direktor und 
ein Schichtmeister mit dem Sitze zu Neunkirchen beigegeben waren; die 
einzelnen Gruben hatten je einen rechnungftihrenden Steiger, einen Ein
nehmer und einen Kontrolleur. 

Uber die Verwaltung der bei Frankreich verbliebenen Gruben liegen 
aus der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Pariser Frieden keinerlei 
Berichte vor. Wohl aber spielten diese Gruben und der in ihnen vor
handene Kohlenreichtum eine hervorragende Rolle bei den vielfachen Be
miihungen der deutschgesinnten Bewohner Saarbriickens um Wieder
vereinigung mit Deutschland, so namentlich in der Denkschrift vom 
15. Juli 1815, welche die "Deputierten" Bocking und Lauckhard dem 
Staatskanzler Fiirsten von Hardenberg iiberreichten, sowie in den person-

*) Der hier zum erstenmal in Beziehung zur Saarbrlicker Bergverwaltung 
tretende, spatere Oberbergrat He i n ric h B 0 c kin g war am 1. ]uli 1785 zu 
Trarbach a. d. Mosel geboren und hatte sich ursprUnglich dem .Kaufrnannsstande 
gewidrnet. Urn das ]ahr 1808 nach SaarbrUcken gekommen, wurde er durch seine 
1809 erfolgte Verheiratuug mit der Tochter des HUttenbesitzers Stumm zu Saar
brUcken der Industrie naher gebracht. Seine deutschpatriotischen Bemuhungen 
waren Anla~, da~ er am 17. Marz 1814 zum OberbUrgermeister von SaarbrUcken 
ernannt wurde, welche Stelle er aber bald niederlegte, urn seine gauze Tatigkeit der 
ihm Ubertragenen Verwaltung Ller Steinkohlengruben zu widmen. Nach dem fUr 
Saarbrucken so unglilcklichen ersten Pariser Frieden war es Bocking, der als 
FUhrer der deutschen Bevolkerung unablas~ig schriftlich und mUndlich fUr die 
Wiedervereinigung der SaarbrUcker Lande mit Deutschland wirkte, und dessen 
Verdienste hauptsachlich auch die endliche Wiedervereinigung zu danken ist. 
Unter preuGischer Verwaltung wurde Bocking am 1. Dezember 1815 General-Berg
kassierer und nach Errichtung de,; SaarbrUcker Bergamtes Rendant und Assessor 
dieser Behorde. Von 1832 bis 1838 war er gleichzeltig BUrgermeister von Saar
brUcken. Am 30. Januar 1838 zum Bergrat ernannt, trat er am 5. Oktober 1844 
mit dem Charakter als Oberbergrat· in den Ruhestand. Seine letzten Lebensjahre 
verbrachte er in Berlin und Bonn, in welch letzterer Stadt er am 6. Mai 1862 
starb. - H. Bockings hoher Verdienste urn das SaarbrUcker Land und dessen 
Bergbau ist durch die Anbringung seines Brustbildes an dem 1880 vollendeten 
neuen Verwaltungsgebaude der SaarbrUcker Konigl. Bergwerks-Direktion zu St. 
Johann a. d. Saar ehrend gedacht. 
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lichen Vorstellungen dieser Deputierten bei den 3 verbiindeten Monarchen. 
Auch friiher schon, unmittelbar nach dem ersten Pariser Frieden, hatte die 
Biirgerschaft durch den im Juni 1814 zu Saarbriicken anwesenden besondern 
Vertreter des mittel rheinischen Gouvernements, Leop. Bleibtreu, dem 
General-Gouverneur den Vorschlag unterbreiten lassen, man mage, urn 
nur die Los16sung der Saarbriicker Lande von Frankreich zu ermoglichen, 
dem letzteren fiir seine lothringischen Salinen entweder eine gewisse 
Anzahl von Steinkohlengruben zum Betriebe einraumen, oder ihm die 
erforderlichen Steinkohlen dauernd zum Selbstkostenpreise iiberlassen. 

Der zweite Pariser Friede (vom 20. November 1815) brachte endlich 
auch fiir den Rest der Saarbriicker Lande die ersehnte Befreiung von der 
Fremdherrschaft und damit zugleich die Ablosung des ganzen bis dahin 
bebauten Saarkohlenbeckens von Frankreich. 

Es mag hierbei bemerkt sein, da8 die franzosische Regierung noch 
unmittelbar vor dem Friedensschlusse den Versuch machte, die ehemaligen 
Nassau-Saarbriickischen Staatsgiiter, einschlie8lich der Steinkohlengruben, 
schenkungsweise der Herzogin von Braunschweig-Bevern und der Marquise 
von Soyecourt, als geborenen Prinzessinnen von Nassau-Saarbriicken, 
zuriickzugeben, trotzdem gerade diese beiden Tanten des letzten Fiirsten 
von Nassau-Saarbriicken bereits im Jahre 1801 auf Grund des Friedens
vertrages von Luneville durch einen Staatsratsbeschlu~ mit ihren An
spriichen auf die Staatsgiiter endgiiltig abgewiesen worden waren. Die 
preu8ische Regierung hat die in Rede stehende Schenkung nicht anerkannt, 
da sie zu einer Zeit erfolgt war, wo es bereits feststand, da~ das Saar
briicker Land nicht mehr bei Frankreich verbleiben werde. 

c) Die weitere Entwickelung des Saarbriicker Steinkohlenbergbaues 

nach ISIS. 

Bei der in den Jahren 1815 und 1816 erfolgten Neu-Regelung der 
landesherrlichen Verhaltnisse im Saargebiete fiel der weit iiberwiegende 
Teil des durch den Bergbau bisher aufgeschlossenen Kohlenbeckens an 
die Krone Preu~en, ein kleines Stiick an Bayern. Innerhalb des bei Frank
reich verbliebenen westlichsten Beckenteiles hatte bis dahin eine Stein
kohlengewinnung noch nicht stattgefunden, hier begannen die ersten Ver
suche zur Aufschlie~ung bauwiirdiger Steinkohlenfloze erst nach 1815. 

Es diirfte sich empfehlen, die weitere Entwickelung des Stcinkohlen
bergbaues vom Jahre 1815 bis zur Gegenwart fiir die betreffenden Gebiets
teile Preu8ens, Bayerns und Frankreich-Lothringens im nachstehenden ge
trennt zu behandeln. 
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1. Auf preuflischem Gebiete. 

Einrichtung der Verwaltung. - Die im zweiten Pariser Frieden 
von Frankreich an die Krone Preufien abgetretenen Landesteile wurden 
am- 30. November 1815 zu Saarbriicken und am 2. Dezember zu Saarlouis 
durch den Landes-Kommissarius, Oberappellationsrat Math. Simon, formlich 
in Besitz genommen und dann am 22. April 1816, nach Auf10sung der 
vorlaufigen Verwaltung, dem Bezirke der neuerrichteten Konigl. Regierung 
in Trier zugeteilt. Das Gleiche erfolgte mit Ottweiler und den iibrigen 
an Preufien gefallenen, seit 1814 von der osterreichisch-bayerischen Landes
administrations-Kommission verwalteten Gebieten mit dem 1. J uli 1816, an 
welch em Tage zu Ottweiler die Huldigung stattfand. 

Fiir die Verwaltung der Steinkohlengruben wurde am 8. De
zember 1815 eine "Konigl. Bergamts-Kommission zu Saarbriicken" er
richtet und diese spater der bereits seit dem 1. Januar 1816 bestehenden 
"Rheinischen Oberbergamts-Kommission zu Bonn" - aus welcher durch 
Allerhochste Kabinetts-Order vom 16. J uni 1816 das"Konigl. Rheinische 
Oberbergamt"*) hervorging - untergeordnet. Mit dem 22. September 1816 
trat an die Stelle der Bergamts-Kommission das neu errichtete "Konigl. 
Bergamt zu Saarbriicken", dessen Wirkungskreis aufier dem Saarbriicker 
Staats-Steinkohlenbergbau noch den gesamten Privat-Bergbau und Hiitten
betrieb der preufiischen linksrheinischen Landesteile siidlich der Mosel 
umfafite**). An der Spitze der Bergamts-Kommission und des Bergamtes 
stand vom 16. Mai 1816 ab der seitdem wahrend eines 411/2jahrigen 
Wirkens urn den Saarbriicker Bergbau hochverdiente Bergamts-Direktor 
(spatere Geh. Bergrat) Sello***). Dem Bergamte gehorten zunachst aufier 

*) Es bestand in der ersten Zeit aus dem Geh. Oberbergrat und Berghaupt
lIlann Grafell von Beust als Direktor, sowie den Oberbergraten Hardt, Becher, 
Fulda, Koch und den Oberbergamts-Assessoren Noggerath, Senff, Heusler als 
Mitgliedern. 

**) Der Bergamts-Kommission war auch das im Staatsbesitze verbliebene 
Geislauterner Eisenhiittenwerk unterstellt gewesen und demgemafi dessen Inspektor 
van den Broek Mitglied der Kommission; spater wurde ein besonderes Konigl. 
Hiittenamt zu Gelslautern errichtet. 

***) Leopold S ello, geboren zu Sanssouci bei Potsdam am 25. Oktober 1785, 
hatte seine praktische Ausbildung von 1802 bis 1808 beim oberschlesischen Stein
kohlenbergbau, sowie, seit April 1808 zum Berg-Kadett ernannt, beim Gangbergbau 
zu Kupferberg in Niederschlesien erhalten. Vom Herbst 1809 bis dahin 1811 
besuchte er die Bergakademie zu Freiberg und sodann zu seiner weiteren 
praktischen Unterrichtung das Mansfeldische und den Harz. Am 19. Dezember 1811 
zum Einfahrer befordert, wurde Sello mit der Leitung des landesherrlichen und 
gewerkschaftlichen Galmei-Bergbaues und Hiittenwesens zu Tarnowitz in Ober-. 
schlesien betraut und in dieser Stellung 1814 auch zum Mitgliede des ober
schlesischen Bergamtes ernannt. Nach einer im Herbste 1815 ausgefiihrten langeren 
Ausbildungsreise durch Hessen, die westfalischen Erzreviere, die "iiberrheinischen" 
Provinzen (Aachen, Commern usw.), Belgien, Nord-Frankreich und den Ruhrdistrikt 
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dem Direktor Sello noch an: der General-Kassierer und Bergamts-Assessor 
Backing, der Bergamts-Assessor v. Derschau und an seiner Stelle seit 1818 
der Bergmeister Heinr. Schmidt als Mitglieder, der Landgerichtsrat 
Roehling als Rechtsbeirat, ferner der Berg-Sekretar Gottlieb *), der Revisor 
Striebeck, der Registrator Luzzani (ursprunglich Bergamts-Kommissions
Assessor), endlich seit 1819 der Markscheider Prediger als erster und der 
Geschworene Pletschke als zweiter Markscheider, nachdem bereits 1816 der 
Markscheider Schulz aus Eisleben die Anfertigung von Flozkarten begonnen 
hatte. 

Zur Leitung des Grubenbetriebes war der Bezirk des Bergamtes in 
2 Bergmeistereien geteilt (Saar-Gruben und ostliche Gruben), deren eine 
bis zum Jahre 1837 von dem Bergamts-Direktor selbst verwaltet wurde. 
Entsprechend der allmahlichen Zunahme des Betriebs-Umfanges, erfolgte 
von 1837 ab die Anstellung eines zweiten Bergmeisters, sodann im Jahre 
1848 eine weitere Teilung des Bezirkes in 3, 1852 in 4 und 1857 in 5 Berg
meisterei-Reviere. Den unmittelbaren Betrieb der Gruben fuhrten in jedem 
Reviere je 1 oder 2 Revier-Obersteiger (Geschworene, Ober-Geschworene). 
Die Betriebsplane wurden alljahrlich bei Gelegenheit der von dem Ober
berghauptmann (oder dessen Vertreter) und dem Berghauptmann des 
Bonner Oberbergamtes abgehaltenen General-Befahrungen festgestellt, wie 
denn uberhaupt Betrieb und Verwaltung der Oberleitung des Oberberg
amtes zu Bonn und in letzter Linie derjenigen der Oberberghauptmann
schaft zu Berlin bezw. des Ministeriums unterstanden. Ein hervorragender 
Anteil an dem Aufbluhen des Saarbrucker Bergbaues wah rend der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts gebuhrt den Oberberghauptleuten Gerhard 
(bis 1835), v. Veltheim (1335 bis 1840), Graf v. Beust (1816 bis 18~1 

erging an ihn untenn 23. Januar 1816 die Berufung zum Vorsitzenden der Saar
brucker Bergamts-Kommission. Vom 16. Mai 1816 ab, wo er in SaarbrUcken ell1-
traf, hat er hierauf ununterbrochen als Bergamts-Direktor (zunachst mit dem Titel 
Bergmeister, dann seit 1822 Bergrat, 1837 Oberbergrat, 1846 Geheimer Bergrat) bis 
zum 1. Oktober 1857 dem dortigen Bergbau seine eifrige Tatigkeit gewidmet. 
Zu dem genannten Zeitpunkte in den Ruhestand getreten, ubernahm Sello trotz 
seines hohen Alters noch von 1860 bis 1866 die Vertretung des Wahlkreises Saar
brucken·Ottweiler-St. Wendel im preumschen Abgeordneten-Hause Am 17. Mai 1874 
endigte sein tatenreiches Leben. Als ein Denkmal seiner verdienstvollen Wirksam
keit fur den Saarbrucker Bergbau ziert sein Brustbild die Vorderseite des neuen 
Verwaltungsgebaudes der Saarbrucker Bergwerks-Direktion. 

*) Heinrich Go ttli e b. den 13. April 1776 zu Saarbrucken geboren, war unter 
franzosischer Herrschaft am 6. Marz 1797 als Kassierer der Bezirkskasse, dann 
1812 als Gemeinde-Einnehmer seiner Vaterstadt angestellt worden. Mit Errichtung
der Bergamts-Kommission im Jahre 1815 als Berg-Sekretar in den preumschen 
Staatsdienst Ubernommen, 1829 zum Berg-Assessor und Mitglied des Bergamtes, 
1847 zum Bergrat befordert, hat er sich in unermudlicher, langjahriger Tatigkeit 
urn die Verwaltung der Saarbrucker Gruben, namentlich aber urn das Knapp
schaftswesen, hervorragende Verdienste erworben. Nach 60 j ahriger Dienstzeit 
trat er am 1. Juli 1857 in den Ruhestand und starb am 5. Juni 1858. 
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Berghauptmann in Bonn, 1841 bis 1848 Oberberghauptmann) und von 
Dechen (1841 bis 1863 Berghauptmann zu Bonn, 1859 bis 1860 voriiber
gehend Leiter der Ministerial-Bergwerks-Abteilung)*). 

Es mag gleich hier bemerkt sein, da~ das Konigl. Bergamt zu 
Saarbriicken, welch em au~er den bergtechnischen und d.en Verwaltungs
Mitgliedern seit Anfang der 1830er Jahre auch ein Bau-Inspektor und seit 
1852 ein Justitiar als Mitglieder beigegeben waren, im Jahre 1861 bei der 
anderweitigen Einrichtung der BergbehOrden mit dem 1. Oktober ge
dachten Jahres aufgelost, und von diesem Zeitpunkte ab durch den Aller
hochsten Erla~ vom 29. Juni 1861 fur die Verwaltung der k6nigl. Stein-

*) Der Oberberghauptmann Dr. Heinrich v. De ch en, des sen amtliche Wirk
samkeit wahrend 36 Jahren aufs innigste mit dem Saarbriicker Bergbau verkniipft 
war, und dem dies!"!r mit Recht als einem seiner eifrigsten F5rderer durch An
bringen des Brustbildes desselben an dem Verwaltungsgebaude der Bergwerk,
Direktion einen Ehrenplatz unter seinen verdientesten Mannern gewidmet hat, war 
geboren zu Berlin am 25. Marz 1800. Seine erste Schicht als Bergmann verfuhr 
er auf der Steinkohlenzeche Hawerkamp im Reviere SprockhClvel an der Ruhr im 
Jahre 1820. Nach Ablegung der vorgeschriebenen Prufung als Berg-Eleve wurde 
er yom 21. April 1824 ab bei der Oberberghauptmannschaft zu Berlin beschaftigt, 
1826 zum Berg-Assessor ernannt und nach verschiedenen grof1en Reisen ins Aus
land (Belgien, England usw.) am 30 . .Iuli 1828 als Oberbergamts-Assessor an das 
Oberbergamt zu Bonn versetzt. Hier beginnt, nachdem er bereits 1823 den Saar
brUcker Bezirk kennen gelernt hatte, seine amtliche Beschaftigung mit den An
gelegenheiten dieses Bezirkes. Auch nach seiner zu Anfimg 1831 erfolgten Ver
setzung als Oberbergrat und vortragender Rat an die Oberberghauptmannschaft 
blieb er in engster Verbindung mit dem Saarbriicker Bergbau, bei dessen Gruben 
er auch wiederholt die Jahresbefahrungen abhielt. N eben seiner Tatigkeit in der 
Oberberghauptmannschaft er5ffnete v. Dechen im Herbstc 1834 als auf1erordent
]jcher Professor an der Berliner Universitat Vorlesungen Uber Bergbaukunde, d,e 
er dann mehrere Jahre hindurch fortsetzte. 1m Jahre 1835 zum Geheimen Bergrat 
ernannt, wurde er am 30. Mai 1841 der Nachfolger des Grafen v Beust als Berg
hauptmann und Direktor des K5nigl. Oberbergamtes zu Bonn. In dieser Stellung 

,hat er bls zum Jahre 1863 regelma~ig an den Jahresbefahrungen beim SaarbrUcker 
Bergbau teilgenommen. Seiner Anregung verdankt der letztere auch hauptsachlich 
den Bau der Saarbriicker Eisenbahn, welcher unter v. Dechens Leitung im Jahre 
1848 begonnen wurde, wie dieser denn auch 1850 den bezUglichen Staatsvertrag 
mit Bayern zu Frankfurt a. M. abschlof1. 1m namlichen Jahre 1850 vertrat 
v. Dechen die Kreise SaarbrUcken-Ottweiler-St. Wendel als Abgeordneter beim 
Parlamente zu Erfurt. Vom November 1859 bis zum Mai 1860 war ihm voriiber
gehend die Leitung der Ministerial-Abteilung fUr das Berg-, HUtten- und Salinen
wesen zu Berlin"Ubertragen. Mit dem Range als Oberberghauptmann in seine 
frUhere Stellung zuriickgekehrt, fUhlte er sich schon nach wenigen Jahren ver
anla~t, aus Gesundheitsrucksichten seine Eutlassung aus dem Arnte zu erbitten, 
die ihm auch yom 1. Januar 1864 ab unter Ernennung zum Wirklichen Geheirnen 
Rate zuteil wurde. Die gewonnene Muf1e des rastlos schaffenden Mannes ist 
seitdem in hervorragendem Mafie der Wissenschaft zugute gekornmen. v. Dechens 
Verdienste urn dito' geologische Durchforschung Rheinland-Westfalens und die 
Herausgabe der grof1en g-eologischen Karte dieser beiden Provinzen sind auch in 
bergmannischen Kreisen lang-st so bekannt, daf1 es kaurn n5tig- sein dUrfte, an 
dieser Stelle noch darauf hinzuweisen. 1m fast vollendeten 89. Lebensjahre starb 
v. Dechen zu Bonn am 15. Februar 1889. 
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kohlengruben bei Saarbriicken eine "Konigl. Bergwerks-Direktion" errichtet 
worden ist. *) 

Betrieb der Gruben von 1816 bis zum Anfange d'er 1850er 
Jahre. - Fiir landesherrliche Rechnung standen bei der preu~ischen 

Ubernahme des Saarbriicker Landes die folgenden 12 St~inkohlengruben 
in Forderung: Dudweiler-Sulzbach, Jagersfreude, Ru~hiitte, Gersweiler, 
Geislautern, Schwalbach, Rittenhofen, Guichenbach, Wahlschied, Illingen, 
Kohlwald und Wellesweiler. Auaerdem wurden von Privaten betrieben: 
die Gruben Gro~wald und Ciarenthal durch die Salines de l'Est, die Grube 
Bauernwald durch Koevenig, sowie die 4 Glashiitten-Gruben Friedrichsthal. 
Altenwald, Merchweiler und Quierschied durch die betreffenden Glashiitten
besitzer. Da keinem der Privaten· ein Eigentumsrecht auf diese Gruben 
zustand, so 109 die preu~ische Regierung die letzteren samtlich ein, und 
es wurden demgema~ die Gruben Gro~wald und Clarenthal schon zu Anfang 
des Jahres 1816, Bauernwald am 20. Marz 1816, Altenwald am 1. Marz 
1817, Friedrichsthal am 30. Juni, Merchweiler am 1. Juli und Quierschied 
am 2. Juli 1817 iibernommen; bei den letztgedachten 3 Glashiitten-Gruben 
waren urn diese Zeit die Pachtvertragc abgelaufen. fiir die Grube Alten
wald bestand ein solcher iiberhaupt nicht. - In unbestrittenem Privatbesitze, 
aber nunmehr gleichfalls unter Aufsicht des Bergamtes, b~fand sich lediglichdie 
auf grund der franzosischen Bergwerksgesetze verliehene Grube Hostenbach. 

Die preu~ische V erwaltung lie~ ~s sich angelegen sein, den uber
nommenen Steinkohlenbergbau nach besten Kraften zu heben. Der an 
zahlreichen Punkten zersplitterte Betrieb wurde clurch allmahliche Ein
stellung der kleineren Gruben mehr und mehr zusammengezogen, auf den 
verbleibenden Gruben eine Reihe wichtiger neuer Stollenanlagen zur 
tieferen Aufschlie~ung der FlOze und, wo diese nicht mehr durch Stollen 
moglich war, der Tiefbau in Angriff genommen. Abbau und Forderung 
erfuhren wesentliche Verbesserungen. Zur Hebung des Absatzes wurden 
die bestehenden Landstra~en ausgebaut und neue Abfuhrwege angelegt. 
Auch den Arbeiterverhaltnissen ward erhohte Berucksichtigung zuteil. 

*) Nachstehend sind die Namen der wiihrend des Bestehens des Saar
brUcker Bergamtes von 1816 bis 1861 bei ihm als Direktoren und Bergmeister 
tiitig gewesenen Beamten zusammengestellt. Dem Geh. Bergrat Sello folgten als 
Bergamts-Direktor die Oberbergriite Krause (1857-1861) und der spiitere 
Oberberghauptmann Serlo (seit Februar bis 1. Oktober 1861 '. Ais Bergm eister 
W:lren tiitig: Y. Derschau (1816-17), H. Schmidt (1818-37), Moliere (1837), Jung 
(1837-48), Graf v. Schweinitz (1838-40), Brahl (1840-43), LUtke 1843-58), Bauer 
(1848-67), Feldmann (1848-56), Schwarze (1852-53), Collen (1854-55), E. Honig
mann 1855-61l, Leuschner (1856-58), L. Honigmann (1857-58), Pfiihler (1858-61), 
Leist (1859-61), Erdmenger (1859-61) und B1uhme (1860-61). Als Baubeamte 
wirkten die Bau-Inspektoren und Baumeister v. Zschock, Hiihner, Schwarz, Ober
beck, Dieck und v. Vlebahn, als justiti'ar der Bergrat Fleckser, als Be~gamts. 
l\larkscheider: Prediger, E. Honigmann, Leist, L. HOI),igmann und M. Kltver. 
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Zur Vereinfachung des Betriebes war bereits 1817 die Grube Alten
wald eingestellt worden; es folgten, sob aid die vorgerichteten Pfeiler ver
hauen waren, die Gruben Guichenbach 1820, Rittenhofen 1821, RuBhutte, 
Wahlschied, IUingen und Kohlwald 1823, Clarenthal (Stangenmuhl und 
Rothel) 1825, sowie die 1818 eroffnete neue Grube bei Herchenbach 1827. 
Genaue markscheiderische Aufnahmen. und umfassende Schurfversuche 
ftihrten andererseits zu einer regelrechteren AufschlieBung und vorteilhafteren 
Vorrichtung der in Betrieb erhaltenen Gruben. DemgemaB wurden zahl
reiche neue Stollen angehauen und schwunghaft fortgetrieben, so der tiefe 
Stollen zu Gersweiler und der Palmbaum-Stollen zu Wellesweiler im Jahre 
1816, der Carolinen-Stollen zu Dudweiler 1820, der Gerhard-Stollen im 
Felde der Grube Bauernwald 1821, der Friedrich-Wilhelm-Stollen fur die 
neu eroffnete Konigsgrube bei N eunkirchen 1821, der Venitz-Stollen zu 
Sulzbach 1826. 

Beim Kohlenabbau kamen neben dem bereits zu franzosischer Zeit 
angewendeten diagonalen Pfeilerbau als wesentliche Neuerung fur die Kohlen
gewinnung auf steilfallenden Flozen der streichende Pfeilerbau mit Brems
berg- oder Rolloch-Forderung (zuerst 1821 auf dem Gneisenau- und 
Blucher-Floze der neuen Konigsgrube, 1824 auf Grube Sulzbach-Dudweiler), 
sowie der sogenannte StoBbau mit Querschlagen auf nahezusammenliegenden 
Flozen (1827 zu Dudweiler vom Floz Nr. 16 aus fUr die Floze 15 und 17, 
und im folgenden Jahre zu Konigsgrube fur die Floze Gneisenau, Thiele
mann und Braun) zur Anwendung. Auch der Wetterfuhrullg, Wasser
haltung und Forderung wurde grofiere Aufmerksamkeit zugewendet. Eine 
der bedeutendsten Verbesserungen in letzterer Beziehung war die Ein
ftihrung der "englischen" Wagen- und Schienenforderung, die in den Haupt
Stollen fast allgemein von 1817 ab erfolgte, wahrend allerdings in den 
Abbaustrecken die KarrenfOrderung zum Teil noch langere Zeit hindurch 
beibehalten blieb. Fur die Gruben Grofiwald und Bauernfeld (spater unter 
dem Namen Gerhard-Grube vereinigt) war schon 1816 ein 870 Lachter 
langer guBeiserner Schienenweg uber Tage mit Dampfwagenbetrieb in 
Aussicht genommen worden, urn die Kohlen beider Gruben nach der 
Niederlage an der Saar (Louisenthal) zu schaff en. Der in der konigl. 
EisengieBerei zu Berlin erbaute Dampfwagen traf auch zu Anfang des 
Jahres 1819 ein und wurde auf der Geislauterner Eisenhutte zusammen
gesetzt, konnte indessen zu dem beabsichtigten Zwecke nicht verwendet 
werden, da aIle Versuche zu seiner Inbetriebsetzung vollstandig scheiterten *). 

Dagegen wurde der (Friederiken-) Schienenweg selbst 1821 vollendet und 
zunachst in gewohnlicher Weise, dann seit 1827 durch Pferde befahren; 
erst der N euzeit (1862) war es vorbehalten, den ursprunglichen Plan wieder 

*) Vergl. Bothe, Beitrag zur Geschichte der EinfUhrung der Dampfwagen 
in den preufiischen Landen. Zeitschr. d. Ver. Deutsch. lng. 1872, S. 153 bis 159. 
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aufzunehmen und den regelmaf~igen Betrieb mit schmalspurigen Lokomo
tiven wirklich zur Ausfiihrung zu bringen. 

Bis zum Jahre 1820 waren die samtlichen Saarbriicker Gruben noch 
lediglich Stollenbaue gewesen. Die ersten Tiefbauschachte mit Dampf
maschinen zur F orderung und Wasserhaltung kamen 1822-25 auf der 
gewerkschaftlichen Grube Hostenbach in Betrieb; die (altere) lOpferdige 
Fordermaschine war durch Gebr. Perrier in Paris nach der Bauart von 
Boulton und Watt, die (neuere) 22pferdige Pumpmaschine nach gleicher 
Einrichtung durch Reuleaux & Englert in Eschweiler gebaut. Von den 
staatlichen Gruben folgte zunachst 1826 die Grube Kronprinz mit 
2 Schachten bei Schwalbach, auf denen 1828 eine 20pferdige Niederdruck
Wasserhaltungsmaschine von Reuleaux & Englert in Eschweiler, sowie 
1829 eine 8pferdige Hochdruck-Fordermaschine von Cockerill zu Seraing 
(Belgien) in Betrieb gesetzt wurden. Allgemeiner fand allerdings der 
Ubergang zum Tiefbau und zur Anwendung von Dampfmaschinen erst in 
spateren Jahren statt (zu G~islautern 1833, Dudweiler 1845. Konigsgrube 
1846. Reden 1848 usw.). -

Neben der Verbesserung des Grubenbetriebes war die preufiische 
Verwaltung eifrig bemiiht, den Kohlenabsatz zu verstarken und das Ab
satzgebiet zu erweitern. Fiir den Landabsatz wurden zu dem Zwecke 
neue Abfuhrwege von den Gruben angelegt, die vorhandenen Strafien ver
bessert und griindlich ausgebaut*). Zum Absatze auf der Saar erhielten 
die bestehenden Niederlagen zu Kohlwage, Louisenthal und Hostenbach 
grofiere Ausdehnung und passendere Verlade-Einrichtungen; neue Ver
ladestellen zu Gersweiler, Clarenthal und (1839) Ensdorf traten zu den 
schon vorhandenen noch hinzu. Mit Geschaftshausern an der Saar und 
Mosel, in Lothringen, ElsaG und im iibrigen Frankreich wurden Verbin
dungen angekniipft und Kohlenlieferungs-Vertrage geschlossen. So gelang 
es nicht nur, den Absatz auf der Saar in kurzer Zeit bedeutend zu heben 
- beispielsweise wurden bei der Louisenthaler Niederlage 1824 schon 
20000 Fuder**) Kohlen zu Schiffe verladen, gegen 6-8000 Fuder in den 
ersten Jahren der preumschen Herrschaft -, sondern auch seit Anfang 
der 1820er Jahre grofiere Kohlenmengen nach dem Eisenwerke zu Hayingen 
in Lothringen ***) und seit 1825 auch dauernd Dudweiler Kohle nach 

*) Urn reichlichere Mittel zurn Wegebau und narnentlich zur Herstellung 
von sogenannten Kohlenstrafien zu gewinnen, ist spiiter (durch Allerh5chsten 
Erlai~ vom 16. Mai 1835) fUr mehrere Gruben ein besonderer Aufschlag auf den 
Kohlenpreis von 1 Pfennig fur den Zentner eingefuhrt worden. 

**) Von 1818 ab wurde das Fuder nicht rnehr zu 1500 kg, sondern nach 
der Ma~- und Gewichts-Ordnung vom 16. Mai 1816 zu 30 preufiischen Zentnern 
= 1546,17 kg gerechnet . 

• **) Auf dies ern Werke stellte man zuerst in Frankreich, und zwar seit 1823 
Puddel-Walzeisen bei Steinkohlenfeuerung dar. 
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Miilhausen im Ober-Elsafi abzusetzen. Daneben begann nach und nach 
die Ausfuhr von Koks grofieren Umfang anzunehmen, namentlich bezog 
das genannte Eisenwerk zu Hayingen von 1 S25 ab eine regelmafiige 
Jahresmenge von 1500 und bald (1829) sogar bis. z~ 5000 Fudern Koks. 

Bemerkenswert durfte die nachfolgende Zusammenstellung der 
Kohlenpreise nach den "Preiszetteln" fur die Jahre 1817 und 1822 sein: 

I 
Preis eines fuders Steinkohle 

I 
Oruben bezw. Niederlagen 

lS17 
II l~'l!l! 

II Tlr. I Sgr. I PI. II Tlr. I Sgr. I Pf. 

Sulzbach: 1. Sorte 
I 

3 18 
I 

3 22 I 6 I -

" 
2. 

" 
2 4 6 2 7 6 

Dudweiler: 1. Sorte 3 18 - - - -

" 
2. , 2 4 6 - - -

Jagersfreude 3 3 - 3 7 6 

RuGhutte: 1. Sorte 3 3 - 3 7 6 

" 
2. 

" 
2 17 - - - -

Niederlage Kohlwage, Saarabsatz 5 5 - 5 12 6 

Gersweiler, Saargrube: 1. Sorte :~ 18 - 3 25 -

" 
, 2. 

" 
- - - 3 20 -

, Landgruben 3 13 - 3 20 -
Clarenthal, Saarabsatz. 3 18 - 3 22 6 

, Landabsatz 3 13 - 3 20 -
lI;iederlage Louisenthal, Saarabsatz 3 13 - 3 25 -

" " 
Landabsatz - - - 3 22 6 

GroGwald. 2 7 - 3 22 6 

Bauernwald 2 17 - 2 25 -
Geislautern 3 3 - 3 5 -
Schwalbach: 1. Sorte 

I 
3 13 - - - -

! " 
2. 

" 
3 - - - - -

Herchenbach - - - 2 15 -
Rittenhofen 2 7 - - - -
Guichenbach: 1. Sorte 2 7 - - - -

2. 
, 

1 

I 
16 - - - -

" " 
Wahlschied 2 7 - 2 12 6 
Illingen: 1. Sorte. 2 7 - 2 12 6 

" 
2. 

" 
1 21 - - - -

Kohlwald: 1. Sorte . 2 17 - 2 27 6 

" 
2. 

" 2 7 - - - -
W ellesweiler: 1. Sorte 3 3 - 3 2 6 

n 2. , 2 15 - 2 17 6 
Konigsgrube - I - - 3 5 -

I I 
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Beim Saarabsatz machte sich fUr die preufiischen Staats grub en bereits 
von 1820 ab der Wettbewerb der Privatgrube Hostenbach und namentlich 
auch derjenige der bayerischen Grube St. Ingbert in einzelnen Jahren 
recht fiihlbar, wahrend dem Absatze der ostlichen Gruben die nach und 
nach entstandenen Privatgruben im St. Wendelschen und in der Pfalz zu
zeit en nicht unerheblichen Abbruch taten. -

Schon fruhe fanden auch die Beamten- und Arbeiterverh:l.ltnisse von 
seiten der preufiischen Verwaltung vorsorgliche Beriicksichtigung. Ais 
Pflanzschule brauchbarer Grubenbeamten wurde 1816 die Grundung einer 
Bergschule zu Saarbrucken beschlossen, und mit dem 7. Oktober 1822 
der erste regelmafiige Lehrgang begonnen. In dieselbe Zeit fallt die Er
offnung von sog. Industrieschulen zu Wiebelskirchen, Louisenthal, Dud
weiler und Schwalbach, in welchen die weibliche bergmannische Jugend 
zu tuchtigen Hausfrauen herangebildet werden soUte. Auch den Volks
schullehrern ward fur besondere Verdienste urn die Erziehung der berg
mannischen Jugend eine aUjahrliche Gewahrung von Freikohlen zuteil. 
Vor aHem aber wurde dem Knappschaftswesen durch das Reglement vom 
29. November 1817 eine anderweitige Verfassung gegeben, welche bald. 
unter der tatigen Leitung des Bergamtes dem ganzen V creine neuen Auf
schwung verlieh. -

Wahrend im Jahre 1813 die Kohlenforderung der samtlichen unter 
franzosischer Staatsverwaltung befindlich gewesenen Gruben bei einer Be
legschaft von 697 Mann 55567 Fuder betragen hatte, ergab das Jahr 1816 
bereits allein auf den· landesherrlich-preufiischen Gruben bei 917 Mann 
Belegschaft eine Forderung von 66880 Fudern (2006394 Zol1-Ztr.) mit 
einem Reinertrage von 58 000 Tim. Das J ahr 1825 wies 1038 Arbeiter 
und. 92588 Fuder (2858086 Ztr.) mit einem Ertrage von 97000 Tlrn. 
auf, das Jahr 1830 schon 1245 Arbeiter, 129956 Fuder (3999248 Ztr.) 
und 158213 Tlr. Ertr<lg*). Von den bedeutenderen Gruben forderte die 
Gerhard-Grube 1830 bereits gegen 30000 Fuder, Sulzbach-Dudweiler 
18818 Fuder, die neue Konigsgrube 9949 Fuder, die Privatgrube Hosten
bach gegen 13 000 F uder. -

Die Jahre 1830 bis 1850 zeigen eine im allgemeinen stetige, vor
ubergehend nur durch das Notjahr 1847 und die Wirren des Jahres 1848 
unterbrochene Zunahme der Forderung auf den konigl. Gruben von 
129956 Fudern (3999248 Ztr.) in 1830 bis zu 384759 Fudern (11877114 

*) Die Tafel 2 zeigt in graphischer Darstellung die Forderung (in Tannen), 
die Arbeiterzahl und den erzielten Oberschu~ (in Mark) der konigl. Gruben fiir 
die einzelnen Jahre von 1816 ab bis zur Gegenwart, wobei von 1877 ab statt der 
Kalenderjahre die seitdem fUr PreuGen eingefiihrten Etats- und Rechnungsjahre 
(vom 1. April des einen his Ende Marz des nachsten Jahres) berUcksichtigt sind. 



128 Geschichtliclie Entwickelung des Steinkohlenbergbaues im Saargebiete. 

Ztr;) in 1850, daneben eine Vermehrung der Arbeiterzahl von 1245 
bis zu 4580 Mann und eine ErhOhung des Jahres-Ertrages von 158213 
Tirn. bis zu 494691 Tirn. Nachfoigende Ubersicht enthiilt die Beteiligung 
der einzelnen Gruben an cler Gesamt-Arbeiterzahl und Forclerung in den 
J ahren 1835, 1840 und 1850. 

I L 1835 18;10 I 1850 I 
I 

-
I 

Gruben . . ~ ... forderung .... fiirderung Forderung .£- <I- v-.- -= ~-;; 15-; 
v '" of! N 

fuder Iztr. 
.0 N 

fuder Iztr. 
.oN 

iZtr. < .< I -< fuder 

Jagersfreude 71 5940 8 109 10215 - 119 8574120 
Prinz Wilhelm (Gers-

weiler) 165 17469 5 266 26735 9 261 21375 -
Gerhard 476 46373 8 739 85311 25 1086 108423 4 
Geislautern . 49 3868 25 108 6983 19 315 18912 28 
Sulzbach-Dudweilerbezw. 

Dudweiler alIein*) 205 16434 8 342 28026 5 679 48687 5 
Altenwald bezw. Sulzbach-

I Altenwald*) - - - 15 - - 382 34724 6 

I Kronprinz Friedrich Wil-
i 

helm (Schwalbach, HirteI, 
Dilsburg) 144 10436 5 285 21070 24 288 30319 7 

Merchweiler. 45 6543 12 58 7068 27 70 11 014 20 

Quierschied . 14 1805 - 14 1695 14 22 1699 -

K5nigsgrube. 45 5830 - 203 25101 19 1130 77826 21 

Friedrichsthal 45 6989 ~ 75 8411 28 73 9440 25 

WelIesweiler 124 12593 19 275 27171 3 155 13762 -
Se. K5nigI. Gruben 1383 134283 29 2489 247791 23 4580 384 759 16 

Aufberdem: 
Privatgrube Hostenbach . ? 12832 - 327 12108 - 430 22118 -
Sonstige Privatgruben . ? 2966 - ? 4070 - ? 4623 -

In den Anfang der 1830 er Jahre fallt die Aufnahme des "tiefen 
Saarstollens", der am 26. September 1832 bei St. Johann a. d. Saar an
gehauen wurde. Er sollte nicht nur samtlichen Gruben des Sulzbachtales 
zur Wasserlosung dienen, sondern auch eine unmitte1bare Kohlenforderung 

*) Nachdem 1840 Altenwald wieder aufgenommen worden war, wu-rden von 
1841 ab die Bauebei Sulzbach von Dudweiler abgezweigt und erscheinen nun
mehr mit Altenwald zusammen als besondere Grube Sulzbach-Altenwald. 
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von diesen Gruben nach der Saar ermoglichen*). Die Anlage der Saar
briicker Eisenbahn hat zwar beziiglich des letzteren Zweckes den Stollen 
schon sehr bald iiberholt, gleichwohl ist er unter Zuhilfenahme vielfacher 
Gegenortsbetriebe in den 1860 er Jahren zum Durchschlage mit den 
Gruben Jagersfreude, Dudweiler und Sulzbach gebracht, von einer Losung 
der . ostlich Sulzbach gelegenen Gruben dann aber Abstand ge
nom men worden. Bei einer Gesamtlange von mehr als 5500 Lachtern 
(etwa 11/2 Meilen) leistet der Stollen den erstgenannten 3 Gruben durch 
Abfuhrung eines Teiles ihrer Wasser noch heute erhebliche Dienste. 

Die folgenden Jahre (nach 1832) brachten eine weitere Reihe aus
gedehnter und wichtiger Stollenbetriebe zur Ausfiihrung. So wurde 1833 
der Ensdorfer Stollen fiir die Baue der Grube Kronprinz bei Schwalbach 
angehauen, 1837 der Veltheim-Stollen bei Louisenthal zur tieferen Auf
schliefiung der Gerhard-Grube, 1840 der Flottwell-Stollen fiir die wieder 
aufzunehmende Grube Altenwald, SOWle der Bodelschwing-Stollen bei 
Illingen (Gennweiler) fiir die Grube Merchweiler, 1844 der Dilsburger 
Stollen behufs Neu-Eroffnung einer Kohlenforderung im Kollertale als 
Ersatz fur die seit 1830 begonnene, aber 1843 eingestellte Hirteler Grube, 
1846 der Reden-Stollen bei Landsweiler, 1847 der Heinitz-Stollen im Holz
hauer Tale, die beiden lctzteren als neue Forderpunkte im Felde der 
Konigsgrube fiir den zu erwartenden Eisenbahnabsatz, endlich 1850 der 
V on-der-Heydt-Stollen im Burbachtale zu demselben Zwecke im ostlichen 
Felde der Gerhard-Grube. - Gleichzeitig machte der Ubergang zum Tiefbau 
weitere Fortschritte: auf Grube Geislautern erreichte 1838 der F order
schacht die 1. Tiefbausohle, auf Grube Kronprinz begann man 1842 die 
Schwalbacher Schachte unter die Sohle des Ensdorfer Stollens weiter ab
zuteufen, 1843 wurde der Gegenortschacht zu Dudweiler als Gegenort zum 
Betriebe des tiefen Saarstollens und zugleich als erster Tiefbauschacht der 
Gruben im Sulzbachtale angehauen, 1844 der Wilhelm-Schacht I als Kunst
und Forderschacht fiir die Konigsgrube, 1847 der Reden-Schacht I im 
Lalldsweiler Tale, 1849 und 1850 die Skalley-Schachte I und II der Grube 
Dudweiler. -

Mit demallmahlichen Aufschwunge der Forderung und dem zu
nehmenden Umfange der Gruben vollzogen sich inzwischen auch erhebliche 
Verbesserungen beim technischen Grubenbetriebe. Ausrichtung und 

*J Schon 1828 war wegen des stark zunehmenden Saar-Absatzes der Grube 
Sulzbach-Dudweiler der Plan erwogen worden, diese Grube mit der Niederlage 
Kohlwage durch einen (etwa 11/4 Meilen lang en) Schienenweg zu verbinden, welch 
letzterer dann zugleich die Vorbereitung bilden soUte fiir eine Schienenbahn von 
Saarbriicken entlang der Saar bis zu deren Miindung in die Mosel bei Conz. Man 
entschied sich indessen 1831 fiir unterirdische Forderung vermittels eines vom 
Saartale aus nach Dudweiler zu treibenden tiefen Stollens, zu dessen Vollendung 
allerdings eine Zeit von 50 Jahren in Aussicht genommen werden muf),te. 

Saarbrucker Steinkohlenbergbau II: 9 
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Abbau erhielten durchgangig eine regelmaGigere Gestaltung, bei gleich
zeitiger passender Auswahl der fiir jede FlOzneigung geeignetsten Abbauart. 
V orherrschend war in letzterer Beziehung der streichende Pfeilerbau mit 
Bremsbergen oder Rollochern bei starkerem, derjenige mit Haupt-Diagonalen 
bei mittlerem, sowie endlich der diagonale oder schwebende Pfeilerbau bei 
flachem FlOzfallen; auf den Gruben Geislautern und Gerhard fiihrte man 
bei einzelnen, schwach geneigten F16zen eine Art von Unterwerksbau mit 
tonnlagigen Forderschachten und streichenden Teilungsstrecken ein, von 
welch letzteren aus dann diagonaler Abbau erfolgte. Bei der Strecken
forderung hatten nach und nach fast allgemein \Vagen und eiseme Schienen 
(zunachst Winkelschienen, spater "englische" T-Schienen) Eingang gefunden; 
nur beim schwebenden Abbau bediente man sich der Schlitten-, auGerdem 
bei unregelmamger Flozlagerung noch hier und da vereinzelt der Karren
fOrderung. Auf dem Friederiken-Schienenwege*) der Grube Gerhard fand 
seit 1827, in der Johannes-Tagesstrecke dieser Grube seit 18~5, im Ens
dorfer Stollen der Grube Kronprinz seit 1842 Pferdeforderung statt; es 
folgten von 1850-53 in gleicher Weise die Gruben Von der Heydt, 
Altenwald, Jagersfreude (in Stollen), sowie Dudweiler (im Tiefbau). Zur 
Schachtforderung waren anfangs der 1850er Jahre bereits auf den Gruben 
Kronprinz, Geislautern, Konig, Reden und Dudweiler, sowie zur Wasser
haltung auf den Gruben Kronprinz, Geislautern und Dudweiler Dampf
maschinen in Betrieb, darunter eine unterirdische Fordermaschine auf einem 
flachen Schachte (Emil-Floz) in der I. Tiefbausohle der Grube Geislautem. 

Das Auftreten von schlagenden Wettern hatte schon im Jahre 1826 
die Einrichtung veranlaGt, daG samtliche Grubenbaue vor Beginn jeder 
Friihschicht durch besondere "Lampenmanner" mit der Davyschen 
Sicherheitslampe untersucht wurden; 1834 erhielt zu gleichem Zwecke jede 
vor. Kohlenarbeiten angelegte Kameradschaft eine Sicherheitslampe zu
geteilt; 1844 erfolgte dann zuerst auf Grube Welles weiler die allgemeine 
Einfuhrung der Sicherheitslampe bei der Arbeit selbst, wahrend endlich 
eine am 14. April 1846 auf dem Beust-F16ze der Gerhard-Grube statt
gefundene umfangreiche W etter-Explosion, bei welcher 5 Bergleute todlich 
verungliickten und 4 andere schwere Verletzungen davontrugen, den 
weiteren AnlaG gab, daG auf den mit Schlagwettern behafteten Gruben 
besondere Steiger zur Beaufsichtigung der Lampen und des Vorfahrens 
angestellt wurden. Die eigentliche Wetterfiihrung war iibrigens urn diese 
Zeit durchgangig noch eine natiirliche, jedoch mume vereinzelt in den 
Sommermonaten bereits eine Heizung der Wetterschachte zu Hilfe ge
nommen werden; der erste Wetterofen, und zwar ein solcher iiber Tage, 

*) Er war in den Jahren 1843-44 vom Mundloche des Gerhard-Stollens aus 
noch weiter au [warts im Tale des Frommersbaches bis zu den Tagestrecken der 
hangenden Floze Heinrich und Karl verlangert worden. 
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kam 1846 auf Grube Wellesweiler in Betrieb, weitere Of en liber und unter 
Tage folgten in den nachsten Jahren auf den Gruben Gerhard, Kronprinz 
und Dudweiler·~). -

Der A bsa tz der staatlichen Gruben zeigt innerhalb des Zeitraumes 
von 1830 bis 1850 die nachstehende Entwickelung. 

I 

-

Es wurden abgeselzt 

a) Nach der Absatzart. 

1. Steinkohlen: 

auf Landstral3en . 

zur Saar. 
zur Eisenbahn **) . 

Summe 1. 

2. Koks: 

auf Landstral3en . 

zur Saar. 
zur Eisenbahn **) . 

Summe 2. 

b) Nach der Absatz-

nchtung. 

1. Steinkohlen: 

ins Inland 

ins Ausland. . 

Summe 1. 

2. Koks: 

ins Inland 
ins Ausland. . 

Summe 2. 
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*) Eine ausfiihrliche Beschreibung des technischen Betriebes, wie auch der 
Absatzverhaltnisse auf den Saarbrucker Steinkohlengruben zu Anfang der 1850er 
Jahre gibt die Abhandlung von Max Noggerath "Der Steinkohlenbergbau des 
Staates zu Saarbruckton", in Bd. 3 (1856) der Zeitschrift f. d. B.-, H.- u. S.-W. 

**) Der Absatz zur Eisenbahn begann uberhaupt erst am 15. September 1850, 
erstreckte sich aber in diesem Jahre nur auf die Grube Heinitz. (Vergl. weiter 
unten.) 
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Von dem Kohlenabsatze zur Saar entfielen durchgangig etwa zwei 
Drittel auf die Grube Gerhard (Louisenthal), der Rest auf die Grube Prinz 
Wilhelm (Gersweiler), die Niederlage Kohlwage (Saarbriicken), von woo aus 
auch samtliche Koks verschifft wurden, und seit 1839 noch auf die Grube 
Kronprinz (Ensdorf). AuBerdem kamen iibrigens in St. Johann-Saarbrticken 
noch mehr oder minder bedeutende Kohlenmengen, welche durch Private 
namentlich von St. Ingbert angefahren wurden, sowie in Hostenbach ein 
groBer Teil von der Forderung der dortigen Privatgrube zur Verfrachtung 
auf der Saar. Die verschifften Kohlen und Koks gingen saarabwarts bis 
Trier und von hier auf der Mosel einerseits nach Koblenz und auf dem 
Rheine nach Neuwied, Bonn, K61n, andererseits moselaufwarts bis Thion
ville und Metz oder bis Grevenmachern und dann zu Lande nach Luxem
burg. Durch Verbesserung des Fahrwassers war es in den 1840er Jahren 
moglich geworden, den Wasserstand der Saar durchgangig urn 5 his 6 Zoll 
zu erhohen, infolgedessen die Schiffahrt regelmaBiger wurde und die 
Schiffsfrachten betrachtlich herabgingen. 

Wahrend bis zum Jahre 1840 der Absatz ins Inland "die groBere 
Menge der KohlenfOrderung beanspruchte, beginnt von da ab ein Uber
wiegen des ausHindischen Absatzes. Insbesondere hob sich die Ausfuhr 
n<;lch Frankreich von 753419 quint. metro im Jahre 1830 allmahlich bis zu 
2772800 quint. metro im Jahre 1850. Nachdem 1843 der Rhein-Mame
Kanal er6ffnet worden war, ging ein Teil dieser Ausfuhr von Saarburg 
i. Lothr. aus auf den gedachten Kanal tiber. Ais auBerste Grenze er
reichte die Saarkohle in Frankreich bereits das Ober-EIsaB, sowie die 
Departements der Maas und Haute Marne, wahrend sie von 1836 ab noch 
iiber das EIsaB hinaus bis in die Schweiz vordrang*). - Auch nach 
dem Rhein und tiber ihn hinaus hatten die Saarbriicker Gruben ihr Absatz
gebiet betrachtlich erweitert**), muBten indessen hier von Beginn der 
1840 er Jahre an mehr und mehr der Ruhrkohle weichen, die sie allmahlich 
auch am Oberrheine zuriickdrangte. 

Einen wesentlichen Anteil an dem Aufschwunge des Saarkohlen
absatzes hatte die fortschreitende Entwickelung der Eisen-Industrie,und ins
besondere der Ubergang der letzteren zur Verwendung von Koks beim 
Hochofenbetriebe. In erster Linie stand hier die lothringische Eisen-

*) Seit 1841 bezog die franzosische Ostbahn zum Betriebe ihrer Strecke StraG
burg - Basel und spater auch fur die Strecke Paris - StraGburg regelmaGig 
Saarkoks. 

**) Schon im Jahre 1836 wurde die Nurnberg-Further Eisenbahn mit Saar
koks betrieben; ihr folgten hierin 1840 die Linien Mannheim-HeidelbergundFrank
furt-Mainz. Auf clem Mittelrheine bedienten sich lange Jahre hindurch die Rhein
Dampfschiffe der Saarkohle, wie denn auch noch 1842 die Gasanstalten von KOln 
und Aachen 656 Fuder Kohle von Grube Dudweiler erhielten. 
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hutte zu Hayingen, deren Koksbezug nach und nach bis zu 4000 Fudern 
monatlich sich erhob. Von den einheimischen Hutten hatte diejenige zu 
Neunkirchen 1833 den Puddelbetrieb mit Steinkohle eingefuhrt, wahrend 
al1erdings der Ubergang zum Koksbetriebe bei den HochOfen sich erst 
nach 1840 vollzog*). 

Schon gegen Ende der 1830er Jahre hatte sich bei dem steigenden 
Absatze der Gruben die Notwendigkeit herausgestellt, zahlreiche neue 
Arbeiter heranzuziehen, zugleich aber auch fiir deren dauerndes Unter
kommen V orkehrung zu treffen. Infolgedessen beginnen mit dem Jahre 1842 
die seitdem ununterbrochen und in gross em Umfange fortgesetzten Be
strebungen zur Ansiedelung der Arbeiter durch die Gewahrung von Haus
baupramien und Baudarlehen. Dieses aus bescheidenen Anfangen hervor
gegangene Ansiedelungswerk hat es bei weiterer Ausbildung in den 
folgenden Jahrzehnten nicht nur ermoglicht, die Arbeiterzahl der Saar
briicker Gruben, entsprechend dem gro~artigen Aufschwunge der letzteren, 
ohne iiberma~ige Schwierigkeiten fort und fort zu steigern, sondern auch 
aus den zugestromten, meist besitzlosen und unstaten Arbeitermassen nach 
und nach eine fest angesessene und verhaltnisma~ig sogar wohlhabende 
Bergmannsbevolkerung zu schaff en. 

In das Jahr 1838 fallt die Errichtung einer bergmannischen Sparkasse 
zu Saarbriicken, sowie einer Anzahl von bergmannischen Sonntagsschulen 
in den Hauptorten des Bezirkes, in das Jahr 1839 die Einfiihrung der sog. 
"Versteigerung" der Abbau-Arbeiten und der "General-Gedinge" bei 
gro~eren Aus- und Vorrichtungsarbeiten auf den Gruben. Das Notjahr 1847 
gab Anla~ zur Griindung des "Brot- und Mehlgelderfonds", aus we1chem 
Brot und Mehl im gro~en beschafft wurde, urn dann im kleinen und zu 
billigen Preisen an die Belegschaft abgegeben zu werden; diese Einrichtung 
hat bis zum Jahre 1865 fortbestanden, von wo ab an ihre Stelle berg
mannische Konsum- und Vorschu~vereine getreten sind. 

Die Eroffnung der Saarbriicker Eisenbahn. - Einen hervor
ragenden Abschnitt in der Entwickelungsgeschichte des Saarbriicker Stein
kohlenbergbaues und zugleich den Beginn eines friiher kaum geahnten 
Aufschwunges desselben bildet die Eroffnung der das Grubengebiet durch
schneidenden Saarbriicker Eisenbahn zu Anfang der 1850 er Jahre. Auf 
der einen Seite an die bereits 1849 eroffnete Pfalzische Ludwigsbahn 

*) Nachdem schon in den vorausgegangenen Jahren sowohl bei den Saar
brUcker Eisenhochofen, wie auch bei denjenigen des Hoch- und Soon-Waldes 
ein allmiihlich steigender Zusatz von Koks versucht worden war, fand der erste 
ausschliefWche Betrieb mit Koks 1840 zu Geislautern statt; es folgten 1841 die 
RheinbOller, 1842 die Neunkirchener Htitte usw. 
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(Ludwigshafen - Bexbach), auf der anderen an die 1851 fertiggestellte Linie 
Nancy-Metz-Forbach der Paris-Strafiburger Bahn (Franzosische Ostbahn) 
sich. anlehnend, sollte die auf Staatsrechnung erbaute Saarbriicker Eisen
bahn (Forbach-Bexbach) der Schliissel werden, urn die reichen Stein
kohlenschatze des Landes recht eigentlich dem Weltverkehre zu er
schliefien*). 

Beim Steinkohlenbergbau weichen nunmehr die kleinlichen Verhalt
nisse der friiheren Jahre einern grofiartigeren Betriebe, die alten Land
gruben mit ihren Sto11enbauen verlieren an Bedeutung, und statt ihrer 
ftihren zahlreiche Tietbauschachte mit gewaltigen Wasserhaltungs- und 
Forderungs - Dampfrnaschinen die Kohlen grofitenteils der Eisenbahn zu. 
Es entstehen in den Jahren 1850 bis 1852 die groil.en Eisenbahn-Gruben 
Heinitz, Reden,' Altenwald, Dudweiler und Von der Heydt, welch en sich 
dann von 1856 bis 1862 noch Dechen, Friedrichsthal, Itzenplitz, Sulz
bach und Ziehwald anschliefien. Die ebenfa11s machtig sich ent
wickelnde Eisenindustrie veranlafit gleichzeitig die Erweiterung der
bestehenden und die Errichtung einer Reihe neuer Koksanstalten bei 
den Fettkohlengruben Dudweiler, Altenwald, Heinitz-Dechen und Konig
We11esweiler. 

Schon die Eroffnung der pfalzischen Bahn bis zur Grenze des Kohlen
gebietes bei Bexbach im Jahre 1849 hatte den benachbarten Gruben eine 
erhebliche Steigerung ihres Absatzes gebracht. Mit der nach und nach 
erfolgenden Fertigstell].mg der Saarbriicker Bahn und ihrer Gruben-Zweig
bahnen wuchs der Absatz in Riesenschritten. Hatte die Forderung der 
staatlichen Gruben 1850 noch 384 759 Fuder (11877114 Zo11-Ztr.) betragen, 
so stieg sie in 1853, dem ersten Jahre nach Eroffnung d<=:r ganzen Saar
briicker Bahnlinie, auf 609559 Fuder (18764 047 Ztr.) und in 1855 auf 

*) Die Vorarbeiten fiir die Bahn begannen 1843, die eigentlichen Bauarbeiten 
im Marz 1848. Beim Bau selbst fanden fast wahrend des ganzen Jahres 1848 
Hunderte von Bergleuten Beschaftigung, welche wegen Stockung des Kohlenab
satzes voriibergehend von den Gruben abgelegt werden mufiten. Als erste Teil
strecke wurde am 15. September 1850 die Zweigbahn von Grube Heinitz nach 
Neunkirchen nebst dem Stucke Neunkirchen-Bexbach der Hauptlinie erOffnet, nach
dem bereits am 1. August 1850 der erste Kohlenzug von Heinitz abgelassen worden 
war. Es foIgte am 14. Juni 1851 die Strecke Neunkirchen-Reden und endlich am 
16. November 1852 die ganze, 41,'4 Meilen lange Hauptlinie Bexbach-Saarbrucken
Forbach mit den Grubenbahnen Altenwald, Dudweiler und der besonderen Zweig
bahn von Saarbriicken nach Grube Von der Heydt im Burbachtale. Von spateren 
Anschlilssen an die Hauptbahn. sind sodann noch anzufiihren diejenigen der 
(Dechen-Schiichte (1856), der Grube Friedrichsthal (1858). der Itzenplitz-Schiichte 
1860), der Grube Sulzbach (1861), des Ziehwald-Stollens (1862) und der Konigs
grube (1872). 
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l)6:~ B48 Fuder (29 683654 Ztr.), bei entsprechender Vermehrung der 
Arbeiterzahl von 4 580 in 1850 bis zu 10 095 in 1855. 

Der Bau der Saarbriicken-Trier-Luxemburger Bahn (Saar-Bahn) und 
deren V ollendung in den J ahren 1858 bezw. 1860 brachte auch den saar
abwarts gelegenen Gruben Gerhard (1858) und Kronprinz (1861) den Eisen
bahnanschluG, wie andererseits durch die ebenfalls im Jahre 1860 eroffnete 
Rhein-Nahe-Bahn (Neunkirchen-Bingerbriick) der Saarkohle eine unmittel
bare Verbindung nach dem Mittelrheine, und durch die 1870 in Betrieb 
gekommene Saargemiinder Linie ein kiirzerer Weg nach dem Oberrheine 
und der Schweiz erschlossen wurde *). 

Das Jahr 1866 hat die Fertigstellung des fiir den Kohlenabsatz nach 
ElsaG-Lothringen, Frankreich und der Schweiz ungemein wichtigen Saar
Kanals und der zu ihm fiihrenden Saarbriicker Hafenbahn aufzuweisen **). 
Von den Hafen zu Saarbriicken (Malstatt) und Louisenthal - welchen mit 
der weiteren Kanalisierung der Saar bis Ensdorf 1879 noch diejenigen von 
vVehrden, Ensdorf und Hostenbach hinzugetreten sind - werden seitdem 
jahrlich gegen 11 bis 12 Millionen Ztr. Kohlen und Koks stromaufwarts 
auf dem Saar-Kanale zur Verschiffung gebracht, wahrend in den giinstigsten 
friiheren Jahren der gesamte Absatz zur Saar stromabwarts kaum den 
vierten Teil dieser Hohe erreicht hatte. 

In welch em Umfange die Forderung und Arbeiterzahl der staatlichen 
Gruben unter dem Einflusse der verbesserten Verkehrsmittel weiter stiegen, 
ergeben die nachstehenden Zahlen. Es betrugen: 

die Forderung die Arbeiterzahl 

1m Jahre 1855 29683654 ZolI::,ztr. 10095, 

" 
1860 39119216 12159, 

1865 57459980 " 
15967, 

" " 
1869 . 68897890 

" 
18800. 

*) Die seit 1856 in Bau begriffene Saarbrucken-Trierer Bahn wurde am 
16. Dezember 1858 bis Merzig und sodann am 26. Mai 1860 bis Trier, die Gruben
Zweigbahn Ensdorf- Griesborn (Kronprinz) am 3. April 1861 und die Zweigbahn 
von Volklingen nach dem Viktoria-Schachte bei Piittlingen am 1. Juli 1872 er
offnet. Auf der 1857 begonnenen Rhein-Nahe-Bahn fand die Inbetriebsetzung am 
26. Mai 1860, auf der Saargemiinder Linie am 27. Mai 1870 statt. 

**) Der 66 km lange "Saarkohlen-Kanal" erstreckt sich vom Rhein-Marne-Kanal 
beim lothringischen Dorfe Gondersingen bis Saargemiind, wo er in die Saar 
miindet. Die 1862 begonnene Kanalisierung der letzteren ging zunachst nur von 
Saargemiind bis Louisenthal, ist aber 1875-79 bis Ensdorf (unweit Saarlouisl fort
gesetzt und besitzt nunmehr eine Gesamtlange von 44 km. Die Er5ffnung des 
Kanals bls Louisenthal fand im Mai 1866, diejenige bis Ensdorf im Herbst 1879 statt. 
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Auf die betriebenen 15 einzelnen Gruben verteilt sich die Forderung 
und Arbeiterzahl der Jahre 1855 und 1860, wie folgt: 

I 
1855 1860 

I Gruben forderung forderung 
ZoU-Ztr. Arbeiterzahl ZoU-Ztr. Arbeiterzahl 

Kronprinz 1097986 391 1233649 492 

Geislautern . 641222 295 583637 202 

Prinz Wilhelm 693990 219 672990 259 

Gerhard. 3396380 1154 5763190 1741 

Von der Heydt 5307789 1583 4866910 1532 

jagersf.reude 314499 112 324450 129 

Dudweiler*) 5094890 1913 7487390 2531 

Sulzbach-Altenwald*) 3339314 1 142 3836650 893 

Friedrichsthal . 379018 86 2503280 602 

Quierschied 138 587 27 80990 13 

Merchweiler 386780 123 258 110 46 

Reden. 2719707 917 4831 170 1211 

Heinitz 4062054 1316 4754200 1 121 

KClnig . 1668423 648 1717000 503 
Welles weiler 443015 I 169 I 205600 

I 
62 

Summe 29683654 II 10095 39119216 11337 

Hierzu die Arbeiter der Bergfaktorei und der staat-

lichen Koksanstalten - 822 
I 

Gesamt-Arbeiterzahl - I 12159 I 
Au~erdem 

II 1172 760 II I I die Privatgrube Hostenbach . 452 1192480 452 

Die gro~artige Steigerung der Forderung erforderte naturgemail, auch 
ellle zunehmende Ausdehnung des Betriebes, und zwar sowohl beziiglich 
der Zahl der Betriebspunkte, wie namentlich auch hinsichtlich weiterer 
Aufschlieil,ung der Floze nach der Tiefe hin. Nachdem bereits 1847-50 
die Reden-Schiichte und 1849-50 die Skalley-Schachte (Grube Dudweiler) 
an der Hauptlinie der Eisenbahn abgeteuft worden waren, werden nunmehr 
in rascher Folge 1851 die Heinitz-Schachte und die Altenwaider Eisenbahn
schiichte, 1852 der Josepha-Schacht der Grube Gerhard, 1853 die Mellin
Schachte der Grube Sulzbach, sowie der Lampennest-Stollen der Grube 
Von der Heydt, 1854 der Krug-Schacht I letztgedachter Grube und der 
Dechen-Schacht I im Felde von Heinitz, 1855 der Burbach-Stollen auf 

*) Die Grubenabteilung Sulzbach wurde 1858 von Altenwald abgezweigt 
und zu Dudweiler geschlagen, indessen 1866 wieder mit Altenwald verbunden. 
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Grube Von der Heydt, 1856 die Jagersfreuder Schachte, 1857 der Zieh
wald-Stollen im Felde der Konigsgrube, der Ru{:'hiitter Stollen im Felde 
von Reden, sowie der Friedrichsthaler und der Griesborner (Kronprinz) Eisen~ 
bahnschacht, 1860 der Itzenplitz-Schacht I im Felde von Reden, 1862 der 
Albert-Schacht bei Louisenthal (Gerhardgrube), 1865 der Schacht Union 
auf der Privatgrube Hostenbach, 1866 der Richard-Schacht bei Dudweiler 
und der Viktoria-Schacht I bei Piittlingen (Gerhardgrube), .1867 der Rhein
Nahebahn-Schacht und 1868 der Kohlwald-Schacht (beide im Felde der 
Konigsgrube) begonnen. -

Der franzosische Krieg von 1870-71 und die in seinem Gefolge 
auftretenden Verkehrsstockungen konnten nur voriibergehend die Ent
wicklung des Saarbriicker Steinkohlenbergbaues unterbrechen. Nachdem 
die Forderung der staatlichen Gruben im Jahre 1870 unter dem Einflusse 
des Krieges auf 54 680 374 Ztr. zuriickgegangen war, zeigt das J ahr 1872 
schon wieder die gewaltige Steigerung auf 82 755994 Ztr. bei einer 
Arbeiterzahl von 20 ~~05 Mann, das Jahr 1875 ein weiteres Fortschreiten 
bis zu 896J6 772 Ztr. und 22902 Mann, urn dann nach kurzem, durch die 
allgemeine Geschaftsflaue der Jahre 1875 bis 1879 hervorgerufenem Still
stande in 1880 zum erstenmal 100 Millionen Ztr. zu iiberschreiten 
(104227785 Ztr.), bei 22925 Arbeitern. 

In diesen Zeitabschnitt WIt die Inangriffnahme der gro{:,en Tiefbau
Anlagen im Fischbach-Tale (Camphausen 1871, Kreuzgraben (Brefeld) 1872 
und Maybach 1873), sowie deren Anschlu{!, an den Eisenbahnverkehr 
durch die Eroffnung der Fischbachtal-Eisenbahn (Saarbriicken-Neunkirchen) 
nebst der zugehorigen Trenkelbach-Zweigbahn in den Jahren 1879 -81 *). 
Den gleichen Eisenbahn-Anschlu{:, hatten die Konigsgrube und der Viktoria
Schacht der Gerhardgrube durch besondere Zweigbahnen im Jahre 1872, 
die Privatgrube Hostenbach durch die neuen Eiscnbahnlinien Bous-Teterchen 
und Volklingen- Wadgassen 1880-81 erhalten, wahrend die Eisenbahn
verladung des Ziehwald-Stollens 1880 auf den Rhein-Nahebahn-Schacht 
iiberging, in welch em beteits seit 1879 auch die Kohlenforderung aus der 
neuen Grubenabteilung Kohlwald der Konigsgrube zutage gebracht wurde. 
Der Bau im Felde des Ziehwald-Stollens selbst, sowie die alte Grube Prinz 

*) Die 1875 angefangene und zum TeiI, wie seinerzeit die SaarbrUcker 
Hauptbahn, unter Verwendung von beurlaubten oder wegen Absatzmangels ab
gelegten Bergleuten erbaute Fischbachtal-Bahn wurde am 15. Oktober 1879 dem 
Betriebe Ubergeben. Von den Camphausen-Schiichten hatte die Kohlenverlarlung 
zur Eisenbahn schon vorher ihren Anfang genommen, bei den Maybach-Schiichten 
begann sie am 6. April 1881 und bei den Kreuzgriiben- (Brefeld-) Schiichten am 
1. Juni 1881. - Mit dem 15. Oktober 1879 kamen auch die Eisenbahnlinie Saar
brucken-St. Ingbert im Anschlu~ an die pfiilzischen Bahnen, mit dem 1. Juni 1880 
bezw. 1. April 1881 die zu den Elsa~-Lothringischen Reichsbahnen geMrigen 
Linien Bous-Teterchen und V51klingen-Wadgassen in Betrieb. 



138 Geschichtliche Entwickelllng des Steinkohlenbergballes im Saargebiete. 

Wilhelm (Gersweiler) kamen im Jahre 1880 zum volligen Erliegen. Anderer
seits war 1874 im Felde der Grube Geislautern der Kanal-Stollen bei 
Wehrden angehauen und hier von 1876 ab eine weitere Kohlenverlade
stelle fur den Saar- und Kanal-Absatz eroffnet worden. -

Infolge Aufhebung der preuBischen Bergamter gemaB dem Gesetze 
vom 10. Juni 1861 trat mit dem 1. Oktober 1861 als neue Verwaltungs
behorde der staatlichen Saarbrucker Gruben die Konig!. Bergwerks
Direktion zu Saarbrucken ins Leben, wahrend die fruher dem Berg
amte zustehende Aufsicht uber die Privatgruben unmittelbar auf das konigl. 
Oberbergamt zu Borin uberging. Fur den Betrieb der staatlichen Gruben 
wurden gleichzeitig an Stelle der seitherigen Bergmeistereien 7 Berg
inspektionen errichtet, und zwar: 

Berginspektion 

" 
" 
" 

" 
" 

I. fur die Gruben Kronprinz Friedrich Wilhelm und 
Geislautern, 

II. fur die Grube Gerhard-Prinz Wihelm, 
III. fur die Grube Von der Heydt, 
IV. fur die Grube Dudweiler-Jagersfreude, 
V. fur die Gruben Sulzbach-Altenwald und Friedrichs

thaI-Quierschi ed, 
VI. fur die Gruben Reden-Merchweiler und Konig, 

VII. fur die Grube Heinitz-Wellesweiler. 

Hierzu traten durch Abzweigung der Gruben Konig von der VI. und 
Wellesweiler von der VII. Inspektion mit dem Jahre 1866 die 

Berginspektion VIII. fur die Grube Konig-Wellesweiler, 

und durch Abzweigung der Gruben Friedrichsthal und Quierschied von V. 
mit 1868 die 

Berginspektion IX. fur die Grube F riedrichsthal-Quierschied, 

endlich in der neuesten Zeit 1887 die 

Berginspektion X. fur die Grube Gottelborn, 

unter Zuteilung der Gruben Dilsburg von I. und Quierschied VOll IX., 
sowie 1890 die 

Berginspektion XI. fur die Gruben Camphausen (Fischbach) und 
Brefeld (Kreuzgraben), 

welche beiden Gruben von IV. bezw. V. abgezweigt wurden, wogegen 
die Grube Maybach bei IX. verblieb. 

AuBerdem sind fur die Beschaffung der Materialien bereits 1861 die 
;,Bergfaktorei Kohlwage" zu St. Johann a. d. Saar und fur die Verwaltung 
der Kohlenniederlage am Saarbrucker Kanalhafen 1867 das "Konig!. Hafen
amt bei Saarbru,cken" als besondere Verwaltungsstellen gebildet worden, 
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wahrend der Kohlenverkauf (ausschliemich des ortlichen Landabsatzes) fur 
die samtlichen Gruben in dem "Handelsbureau" der Bergwerks-Direktion 
sich vereinigt*). 

*J An der Spitze der Kllnigl. Bergwerks-Direktion standen seit 1861 als V 0 r
sitzende die Oberbergrate bezw. Geh. Bergrate Serlo (1861-65), Bluhme (1865 
bis 66), Wagner (1866 -69), Achenbach (1869-78), Eilert (1878-88), Nasse (188~ bis 
91), von Velsen (1891-96), Vogel (1896 -1900) und Hilger (1900 bis heute). 

Als Mitglieder geh1irten ihr an: die Justitiare Fleckser (1861-65), v.Hinckel
dey (1865-72 und 1880-91), Eskens (1872-80), Loerbroks (1891-95), Franz (1895 
bis 98), Koch (1898 bis heute); die bergtechnischen Mitglieder (au~er den nach
stehend aufgefuhrten Leitern der Berginspektionen und der Bergfak,torei) Bluhme 
(1861-62), Follenius (1862-64 und 1867-74), Hauchecorne (1863-65), Freund (1866 
bis 70), v. Ammon (1870-72), Hamacher (1872-80), Jordan (1872-89), A. Noggerath 
(1874-78), Bottger (1878-94-), Wagner (1880-92), Grumbrecht (1885-99), Gra~
mann (1890-95), Prietze (1891 bis heute), Hilger (1892-94), Liebrecht (1894-99), 
Meit)ller (1895), Zorner (1895-1903) Muller (1899), Fuchs (1899), Schantz (1899 bis 
1901), Gutdeutsch (1900 bis heute), Manke (1902-D3); die bautechnischen Mitg1ieder 
Dieck (1861-69), v. Viebahn (1861- 65), Neufang (1865-97), Dumreicher (1868 bis 
97), Braun (1872--93), Latowsky (1894 bis heute), Giseke (1897 bis heute), Milow 
(1899-1901), Schlegel (1903). 

Als We r k s -Lei t e r standen den einzelnen Berginspektionen die nach
bezeichneten Berginspektoren bezw. Bergwerks-Direktoren vor: 

I. Erdmenger (1861 - 63), Eilert (1863-65), Bauer (1865-67), Maa~ (1867 
bis 72); Mencke (1872-74 und 1892-1900), Zix (1874--92), Dr. Schafer 
(1900 bis heute). 

II. E. Honigmann (1861-62), Bluhme (1862-64), Hilt (1865-70), Holste 
(1870), Freund (1870-73), Nasse (1873-85), Vogel (1885-91), Kreuser 
(1891-94), Hilger (1894-96), HUl::ck (1896-99), Althans (1899 bis heute). 

III. M. Noggerath (1861-65), A. Noggerath (1865-68), Freudenberg (1868 
bis 72), v. Ammon (1872-83), Dr. Klose (1883-95), Jahns (1895 bis 
heute). 

IV. Leist (1861-65), Eilert (1865-74), Hoernecke (1874-80), Heyder (1880 
bis 87), Fabian '(1887-97), Kaltheuner (1897-1903), von Meer (1903). 

V. Pfahler (1861-85), Leybold (1885-90), Krummer (1890-99), Liebrecht 
(1899-1901), Stocker (1902 bis heute). 

VI. Bauer (1861-65), Follenius (1865), BIees (1866-68), A. Noggerath (1868 
bis 74), Mencke (1874-92), Frielinghaus (1892-98), Raiffeisen (1898 bis 
1901), Liesenhoff (1901 bis heute). 

VII. v. Ronne (1861-72), Freudenberg (1872-73), Voswinckel (1873-76), 
Taglichsbeck (1876-84), Graeff (1884-96), Muller (1896-99), Morsbach 
(1899-1900), Wiggert (1900-03), Fischer (1903). 

VIlI. Follenius (1866-67), Raiffeisen (1867-77), Prietze (1877-91), Lohmann 
(1892-1900), Diedrich (1900 bis heute). 

IX. Temme (1866-72), Voswinckel (1872-73), Breuer (1873-87), Stapenhorst 
(1887-99), Cleff (1899 bis heute). 

X. Kreuser (1887-91), Lindner (1891-92), Wiggert (1892-1900), Knop~ 
(1900 bis he ute). 

XI. Leybold (1890-96), Gante (1896-1901), Schantz (1901 bis heute). 
Bergfaktorei Kohlwage: Blees (1865), Wesener (1866-69), Baentsch (1869 bis 

72), Wenderoth (1872-1903), Manke (1903). 
Bei den Berginspektionen sind seit neuerer Zeit dem Werksdirektor 2-3 

Berginspektoren beigegeben. 
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Die einzelnen Berginspektionen zeigen inbezug auf Forderung und 
Arbeiterzahl innerhalb der Jahre 1865 bis 18l:l0 die folgende Entwickelung. 

I
I Berginspektionen [I p. d ····r A<. I,.; •• °

1

9 Ar- .. 18i5 Ar- k 1880, Ar- I 
or erung beiter- or erung beiter- forderung beiter- Forderung . beiter-

1================~i==~z=t~r,==~=z=ah=I~~Z~tr~,==~lz=ah=I~~Z~t~r,==~1=z=ah=I~I==~Z~tr~,==~\==za=hl= 
I. Kronprinz 4456 290 I 1 045 4210720: 1 09515 299 792' 1 382 6700030 1 638 

II. Gerhard 6471 000 1 894 7820000' 2535 102495001 2534 12738770 2758 

III. Von der Heydt 4728400 1276 4508200\1295 77750001 1997 11110210 2324 

IV. Dudweiler 11071500 3290 11953000!I, 2916 118273001

1
3472 13510210 3153 

V. Sulzbach-Alten-
wald, 5843400 1 419 11 351 770 2581 11 183 7501 2662 12754 000 2388 

VI. Reden . 7 822 600 2 149 10526000 2870 14 1460001 3304 12367 100 2 885 

VII. Heinitz. 10429200 I 2573 11031000 2803 15495510 3094 18934 755 3306 

IVIII. Konig, (3641400) I (952) 3295000' 938 87854001 2088 10332620 2207 

't IX. Friedrichsthal (2996190) (760)1 4202200\ 1 059 48745201 1 563 5780090 1 355 
I' I 

I Summe 57459980 15358\68 897 8901

1
18 092 ~9 636 7721'22 096 104 227 785122 014 

Hierzu die Arbeiter bei der I I 

staatlichen Kokerei, der ,i 
Bergfaktorei und dem Hafen- I ' I 'I 

amte, sowie die Pferde- I ! 1 

knechte der Gruben ,I 609 : 708 ~ • 904 

Gesamt-Arbeiterzahl i15967 118800 i22902 1122918 

AuGerdem: : i I 

die privatgrubeHos-//: 'I 
tenbach , .. '111392580 I 420 10983201 379j 1626460( 381 1628000 I 410 

Gegeniiber dem Aufschwunge der Forderung ist auch der technische 
Betrieb nicht zuriickgeblieben. Die Gewinnungsarbeiten, die Abbauarten, 
die Einrichtungen zur Forderung, Wasserhaltung und Wetterfuhrung haben 
auf allen Gruben fortschreitend wesentliche Verbesserungen erfahren, neue 
V orrichtungen und Maschinen der mannigfachsten Art sind eingefiihrt, 
fast keine irgend bemerkenswerte Neuerung auf dem weiten Gebiete der 
Bergbautechnik ist unversucht geblieben. Die seit 1853 veroffentlichten 
amtlichen Berichte iiber "V ersuche und Verbesserungen beim Bergwerks
betriebe PreuGe'ns" lassen in dieser Beziehung die Saarbriicker Steinkohlen
werke recht eigentlich als die Pioniere erkennen, durch welche dem Fort
schritte der bergbaulichen Technik fiir Preu{:,en und Deutschland gewisser
ma~en die Bahn gebrochen wird. Tatsachlich ist denn auch bereits seit 
langen Jahren der Saarbriicker Bergbau eine der Hauptschulen geworden 
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fur die Ausbildung nicht nur der Staats-Bergbeamten PreuBens, sonclern 
auch zahlreicher betriebsleitender Beamten von Privat-Bergwerken des In
und Auslancles*). 

Aus cler groBen Zahl wichtiger Verbesserungen des Grubenbetriebes 
in clen Jahren 1850 bis 1880 mogen die hauptsachlichsten kurze Er
wahnung finden. 

Die Anwenclung unterirdischer Maschinen zur Forclerung aus flachen 
Schachten erfolgte bereits zu Anfang cler 1850er Jahre auf den Gr.uben 
Geislautern und Gerhard. Maschinelle SeilfOrclerung in sohligen Strecken 
begann - als die erste derartige Einrichtung auf dem Kontinente - mit 
dem Jahre 1862 auf Grube Von cler Heydt, woselbst auch noch im nam-

*) In erster Linie mufi hier des Oberberghauptmannes K rug von N i d d a 
gedacht werden, des sen Anregung und unmittelbarem Eingreifen der Saarbrucker 
Bergbau wohl den hauptsachlichsten Teil seiner technischen Fortschritte wahrend 
des in Rede stehenden Zeitabschnittes zu danken hat. Geboren den 16. Dezember 
1810, begann Otto Ludwig Krug von Nidda die bergmannische Laufbahn im 
November 1828 auf den Kupferschiefergruben des Schafbreiter Revieres bei Eis
leben, in welch letzterer Stadt er gleichzeitig auch bis zum Herbste 1830 die 
Berg-schule besuchte, urn sodann seine praktische Ausbildung noch auf den Mans
feldischen Hutten, sowie auf den Steinkohlengruben von Wettin und L5bejUn 
fortzusetzen. Nach 11/ 2 jahrigem Besuch der Berliner Universitat unternahm er 
im Jahre 1833 eine Reise nach Island und in den folgenden Jahren 1834 und 1835 
langere Belehrungsreisen in die Bergreviere des sachsischen Erzgebirges und 
Schlesiens. 1m Juni 1834 zum Berg-Eleven angenommen, wurde er gegen Ende 
1835 dem Bergamte in Suhl, im Februar 1837 als Einfahrer und yom Mai 1839 ab 
als Ober·Einfahrer dem niederschlesischen Bergamte in Waldenburg Uberwiesen; 
zu Anfang 1841 erfolgte seine Versetzung an das oberschlesische Bergamt zu 
Tarnowitz, 18.43 die Ernennung zum Bergmeister. Vom 1. Oktober 1850 ab treffen 
wir ihn als Bergamts-Direktor und Bergrat in Halberstadt, yom 1. Juni 1851 bis 
dahin 1853 als Bergamts-Direktor in Siegen, hierauf als Oberbergrat in Breslau
Die engeren Beziehungen v. Krugs zum Saarbrucker Bergbau beginnen mit seiner 
am 12. Juni 1854 erfolgten Berufung zum Geh. Bergrat und vortragenden Rat im 
Handelsministerium. Nachdem er zum erstenmal im Juni 1856 als Ministerial
Kommissar die Saarbrucker Gruben bereist hatte, werden nunmehr regelmafiig 
die Jahres-Befahrungen durch ihn abgehalten, und vereinigt sich nach und nach 
die ganze obere Leitung des SaarbrUcker Bergbaubetriebes fast ausschliefilich in 
seiner kraftigen Hand, namentlich seitdem ihm unterm 23. Mai 1860 mit der Be
f5rderung zum Wirklichen Geh. Oberbergrat die Verwaltung der Ministerial-Ab
teilung fUr das Berg-, HUtten- und Salinenwesen ilbertragen worden war. Wieder
holt vertrat er auch das SaarbrUcker Land als Abgeordneter der Kreise Saar
brucken, Ottweiler und St. Wendel im preufiischen Abgeordnetenhause. Am 
25. Juni 1865 zum Oberberghauptmann ernannt, hat v. Krug in unermildlicher 
Schaffenskraft bis zum 1. Juli 1878 an der Spitze der preuBischen Bergverwaltung 
gestanden, urn dann, nach fast 50 jahriger bergmannischer Laufbahn, als Wirklicher 
Geh. Rat in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Wie der gesamte Bergbau 
Preufiens in ihm einen seiner hervorragendsten und verdientesten Fachmanner 
erkannt hat, so verehrt der Saarbrucker Steinkohlenbergbau ihn ganz besonders 
noch als den eigentlichen Urheber seiner neueren grofiartigen Entwickelung. Das 
Brustbild v. Krugs ziert neben denjenigen von B6cking, Sello und v. Dechen die 
Vorderseite des Verwaltungsgebaudes der SaarbrUcker Bergwerks-Direktion. 
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lichen Jahre die elektrische Signalvorrichtung eingefiihrt wurde; sie hat 
seitdem nach und nach fast auf allen Saarbriicker Gruben unter und tiber 
Tage Verbreitung gefunden. 1m gleichen Jahre 1862 wurden iiber Tage 
schmalspurige Lokomotiven auf dem mehrgenannten Friederiken-Schienen
wege der Gerhardgrube, 1873 auch auf der Privatgrube Hostenbach vom 
Schachte Union nach der Saarhalde in regelma~igen Betrieb genommen; 
die versuchsweise Einftihrung von solchen Lokomotiven zur Stollenforderung 
(Burbach-Stollen der Grube Von der Heydt) im Jahre 1863 hatte keinen 
dauernden Erfolg. Schon 1859 kam auf mehreren Gruben die Sonderung 
der Kohle nach Stucken und Gries in Gebrauch, wahrend die allgemeinere 
Errichtung von Ratteranlagen erst in die Mitte der 1860er Jahre fallt. 

Mit 1865 beginnt beim Abbau neben clem die Regel bildenden 
Pfeilerbau die Anwendtmg des schon in den 1850er Jahren auf den 
schwachen FlOzen der Privatgrube Hostenbach betriebenen Strebbaues und 
des Sto~baues, beim Schachtabteufen und bei sonstigen Gesteinsarbeiten 
der Gebrauch von Nitroglyzerin und (1867) Dynamit als Sprengmittel, bei 
der Wetterftihrung die Verwendung von Guibalschen Ventilatoren (zuerst 
auf Gerhardgrube), nachdem bereits in der zweiten Halfte der 1850er 
Jahre eine gro~e Zahl von unterirdischen WetterOfen errichtet worden war. 
In 1866 werden als erste Forderschachte des Saarbezirks mit kreisformigem 
Querschnitt und eiserner Zimmerung (U-Eisenringe) -'- wie sie seitdem fur 
Tiefbauschachte die herrschenden geworden sind - der Viktoria-Schacht 
bei Piittlingen (Grube Gerhard) und der Richard-Schacht (Grube Dud
weiler) abgeteuft. Das namliche Jahr 1866 brachte die Spiralkorbe bei der 
SchachtfOrderung, das Jahr 1867 die erste Benutzung von Druckluft fur 
Bohr- und Schrammaschinen, sowie zu unterirdischer Forderung und 
Wasserhebung (Grube Altenwald und Albert-Schacht der Gerhardgrube), 
welcher bald auch die Sonder-Bewetterung mit gepre~ter Luft folgte. 

Von 1868 ab gewinnt der eiserne Ausbau in Strecken und Schachten 
ausgedehntere Verbreitung; bei der Schachtforderung weich en die alten 
einzylindrigen Balancier-Maschinen mehr und mehr den liegenden Zwillings
Maschinen, bei der Wasserhaltung in gleicher Weise die Einzylinder- den 
Zweizylinder-Maschinen. Das Jahr 1872 hat die Inbetriebsetzung der ersten 
und einzigen Fahrkunst im Saarbriicker Bezirke (Union-Schachtder Privat
grube Hostenbach), sodann die Einftihrung maschineller Streckenforderung 
mit Kette ohne Ende (zuerst auf Grube Von der Heydt) bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Forderwagen durch Anwendung von Tempergu~-Radern 
und Anbringung von Schmierbiichsen in den Wagenachsen, das Jahr 1872 
bezw. 1874 die erste Aufstellung unterirdischer Wasserhaltungsmaschinen 
(Friedrichsthal und Altenwald, die letztere mit hydraulischem Gestange) 
zu verzeichnen. Die folgenden Jahre zeigen eine immer weiter gehende 
Verwendung von Eisen, und zwar nicht nur beim Schacht- und Strecken-
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ausbau, sowie beim Oberbau der Schienenbahnen, sondern auch bei den 
Schachtleitungen, den Seilscheibengeriisten, Schachthallen und sonstigen 
Tagesanlagen aller Art. Seit 1878 erhalten die Ratter-V orrichtungen 
gro~ere Vervollkommnung durch den Einbau von Briartschen Rosten, 
Cornetschen Lese- und Verladebandern usw. Das namliche Jahr 1878 hat 
sodann die Einfiihrung von Unterseilen bei der Schachtforderung, das 
Jahr 1880 diejenige von hydraulischen Schachtfallen aufzuweisen*) 

Mit der Entwickelung und weiteren Vervollstandigung des Eisenbahn
netzes im Saargebiete, sowie der Herstellung des Saar-Kanals haben die 
Absatzverhaltnisse der Saarkohle eine wesentlich andere Gestaltung 
gewonnen. Vor aHem ist es der Eisenbahn-Absatz einerseits und der 
Absatz ins Ausland andererseits, welche einen von Jahr zu Jahr wachsenden 
Anteil am Gesamt-Absatz beanspruchen, wahrend sich der Landabsatz 
immer mehr auf den Dedarf der nachsten Umgebung der Gruben be
schrankt und der Schiffsabsatz saarabwarts fast aHe Bedeutung verliert, da
gegen mit dem Saar-Kanal ein jenen weit iibertreffender Absatz saar
auf warts sich entwickelt. Daneben ist auch die stetig zunehmende Ver
wendung von Kohlen zur Darstellung von Koks besonders hervorzuheben. 
Die nachstehende Ubersicht des Kohlenabsatzes der staatlichen Saarbriicker 
Gruben von 1850 bis 1880 moge diese U mgestaltung der Verhaltnisse 111 

Zahlen veranschaulichen. 

1--- -I 
I Absatz 

nach dem 

Saar

Kanal 

I Oesamt

Absatz 

Von dem Oesamt-Ahsatze (ein~1 
Koks auf Kohle berechnet) sind 

I ' I Absalz 
\ Eisenbahn-

J ahr Absatz' saar-
I abwarts 

i 

1850 18730 128952 

1860 986644 73017 

1869 1 723 935 20 7% 

Absatz an i 

die Koks- I 
anstalten ! 

124720 

542009 

----~-----c-------

L~nd;-I ',(aUSSChl. im nach 
Absatz Selbst- preuLlischen In- aullerpreuLlischen 

verbrauch) lande verblieben Staaten gegangen 

t t I v. H. \ v. H. 
==~==~==~=====*=== 

312106 584508 

312870 1914540 

226 640 38,8 357 8681 61,2 
? 

1

1875124845661 23362 
1880 3107694 18032 

553681 727851 334937 3361200 950500 28,3 2410700 71,7 

548277 865463 402715 ,4324 383 1211 095 28,0 3113288 72,0 

531041 949804 I 413934 i 5020505 1263755 25,2 3756750 74,8 
I I 

Zu Anfang der 1880er Jahre fallen von dem Gesamt-Absatze durch
schnittlich etwa 26 v. H. auf das preu:Gische Inland (Regierungsbezirke 
Trier und Coblenz nebst dem siidwestlichen Teil von Hessen-Nassau), so-

*) Den technischen Zustand des Saarbriicker Bergbaues zu Anfang der 
1880er Jahre schildert die Abhandlung von R. N ~ sse "Der technische Betrieb 
der Kgl. Steinkohlengruben bei SaarbrUcken" in Band 33 (1885) der Zeitschr. f. d. 
Berg-, Hiitten- und Salinen-Wesen. 
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dann 25 v. H. auf die siiddeutschen Staaten und 22 v. H. auf Elsa~-Loth
ringen, im ganzen 73 v. H. auf Deutschland, ·wahrend die verbleibenden 
27 v. H. die Ausfuhr ins Ausland bilden und sich auf Frankreich (17,3 v. H.), 
die Schweiz (7,9 v. H.), Luxemburg (0,8 v. H.), Osterreich (0,2 v. H.) und 
Italien (0,8 v. H.) verteilen. Als au~erste Grenzen des Absatzgebiet~s 

konnen fur diese Zeit bezeichnet werden: gegen Norden Coblenz und 
Giessen, gegen Westen Paris, gegen Osten Niirnberg, Miinchen, Salzburg, 
gegen Siiden Genf und (seit 1882) Mailand. Vereinzelt sind Saarkohlen
Sendungen westlich sogar bis nach Le Havre (1864), ostlich bis Wien 
(1868) und siidlich iiber den Brenner bis nach Verona und Mailand (1870 
und 1873) gegangen*). 

Auch die Arbeiterverhaltnisse zeigen mit dem durch die Eisen
bahn herbeigefuhrten Aufschwunge der Gruben gewaltige Veranderungen. 
Die bereits seit Jahren aus der einheimischen Bevolkerung nach Moglichkeit 
verstarkte Belegschaft der Gruben geniigte nicht mehr, es mumen neue 
Arbeitskrafte aus gro~erer Ferne herangezogen werden. Anfangs waren 
es noch vorwiegend eigentliche Bergleute yom Harze, aus dem Mans
feldischen und aus sonstigen Erzrevieren, diedem Rufe der allerwarts ge
riihrten Werbetrommel folgten; nach und nach ging man indessen dazu 
iiber, die weiter erforderlichen Verstarkungen aus dem ackerbautreibenden 
Hinterlande des Saargebietes selbst, namentlich aus dem nordwestlich vor
liegenden Hochwalde und der ostlich anschlie~enden bayerischen Pfalz, zu 
entnehmen. Voriibergehend sind daneben noch Zuziige von Arbeitern aus 
Bohmen (1866) und aus den Provinzen Ost- und Westpreu~en (1871) 
erfolgt. 

Boten die mehr und mehr erhohten Lohne ein ausreichendes Mittel, 
neue Arbeitskrafte zu gewinnen, so machte deren Unterbringung in der 
Nahe der Gruben desto gr6~ere Schwierigkeiten. Der in den 1840 er 
Jahren begonnenen Errichtung von Arbeiter-Kasernen einerseits und der 
Ansessigmachung der Arbeiter durch Gewahrung von Pramien und Dar
lehen zum eigenen Hausbau andererseits mume immer weitere Ausdehnung 
gegeben werden. Soentstand nach und nach eine Reihe groi1er "Schlaf
hauser", deren Bewohnern durch die Einrichtung von "Bergmannsziigen" 
auf der Eisenbahn die Moglichkeit gewahrt ist, iiber Sonntag regelmai1ig 
ihren hauslichen Herd aufzusuchen; andererseits wurden der Einzelbetrag, 
wie die Gesamtsumme der jahrlich verteilten Baupramien und Baudarlehen 
wiederholt erhOht, die Preise der Bauplatze durch Ankauf gro{l,erer Grund-

*) Beziiglich der Entwickelung der Absatzverhiiltnisse im einzelnen wird auf 
die besondere Darstellung von B. J 0 r dan "Die Absatzverhaltnisse der Saarbriicker 
Steinkohlengruben wahrend der letzen 30 Jahre" in Band 32 (1884) der Zeitschr. 
f. d. Berg-, Hatten- und Salinen-Wesen verwiesen. S. auch Teil IVd. vorl. Werks. 
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stiicke und Anlegung besonderer bergmannischer Kolonien (von 1855 ab) 
wesentlich ermaBigt. 

Hand in Hand mit dies en Ansiedelungsbestrebungen ging sodann die 
Errichtung und weitere Ausbildung mannigfacher sonstiger Wohlfahrts
Einrichtungen zum Besten der Arbeiter. Es mogen hier nur kurz erwahnt 
sein: die erhebliche Ausdehnung der Leistungen des Saarbriicker Knapp
schaftsvereins, nicht nur in bezug auf die Krankenpflege, sondern auch auf 
die Invaliden-, Witwen- und Waisen-Versorgung; die Erhohung des bereits 
seit den 1770er Jahren jedem standigen Bergmann bewilligten "Kohlen
deputats" vom Jahre 1874 ab auf je 50 Ztr. fiir den Verheirateten und 
25. Ztr. fur den Unverheirateten; die Errichtung von bergmannischen 
Spar- und VorschuB-, sowie namentlich von Konsum- Vereinen, zum 
Teil in Verbindung mit Speiseanstalten in den Schlafhausern (die erste 
vom 1. Marz 1870 ab auf Grube Heinitz); die Ausstattung der Schlafhauser 
mit Erholungsraumen, Biichereien, Bade - V orrichtungen und ahnlichen Ver
besserungen in gesundheitlicher Beziehung; die Einrichtung taglicher Eisen
bahn-Arbeiterziige nach und von den groBeren Gruben; die wesentliche 
Erweiterung des Schulwesens sowohl in bezug auf die fachliche Ausbildung 
(Hallpt-Bergschllie zu Saarbriicken und seit 1873 drei Bergvor- und Steiger
schulen zu Louisenthal, DlIdweiler und Neunkirchen), wie auch auf die 
Fortbildung der jugendlichen Arbeiter (Werksschulen), die Unterweisung 
der Bergmannstochter in den weiblichen Handarbeiten (Industrieschulen) 
und die Kleinkinder-Erziehung (Kinder-Bewahranstalten); endlich eine Reihe 
sonstiger Bestrebungen zur geistigen und sittlichen Hebung des Berg
arbeiterstandes. *) 

Die neueste Zeit, von 1880 bis zum SchluB des Rechnungs
jahres 1902. - Der Aufschwung, welchen das gesamte wirtschaftliche 
Leben zu Beginn der 1880er Jahre genommenhatte, endete fiir den Saar
briicker Steinkohlenbergbau schon sehr bald mit einem volligen Zuruck-
5inken in die gedruckte Lage der vorausgegangenen Jahre 1875-79. Wenn 

*) In die Jahre 1869 bis 1878 fallt die verdienstvolle Wirksamkeit des Ober
bergrats und Geheimen Bergrats Adolf Achenbach als Vorsitzender der Konig!. 
Bergwerksdirektion. Am 5. Januar 1825 in Saarbrucken geboren, wo damals- sein 
Vater als Kassenkontrolleur dem Konig!. Bergamte angehorte, hat Achenbach 1846 
auf der Eisensteingrube Stahlberg bei MUsen im Siegerlande seine erste berg
mannische Schicht verfahren. 1m Jahre 1853 zum Oberbergamts-Referendar, 1859 
zum Bergassessor ernannt und inzwischen in verschiedenen Bergrevieren des 
Rheinischen Oberbergamts, sowie als Hilfsarbeiter bei dieser Behorde beschaftigt, 
w}lrde Achenbach 1865 als Oberbergrat dem Konig!. Oberbergamte zu Dortmund 
zugeteilt. Am 1. Dezember 1869 folgte er dem Rufe seines Konigs an die Spitze 
des staatlichen SteinkohlenberO'baus bei SaarbrUcken, welch letzterm er nunmehr 
fast 9 Jahre lang seine reiche; Erfahrungen und seine ganze Kraft widmete. Mit 
sicherer Hand und in aufopfernder Treue hat er es verstanden, diesen Bergbau 
nicht nur ungeschwacht durch die schweren Zeiten des franzosischen Krieges 

SaarbrUcker Steinkohlenbergbau II 10 
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auch im weitern Verlaufe der 1880er und in der ersten Halfte der 
1890 er Jahre wiederholt sich die Verhaltnisse zu befestigen schienen, so 
traten doch stets wieder neue ungiinstige Gestaltungen des Weltrnarktes 
oder auGergewohnliche Betriebsereignisse dazwischen, welche eine ent
schiedene Besserung nicht aufkommen liegen. Imrnerhin hat aber auch 
dieser Abschnitt der Entwickelungsgeschichte des Saarbriicker Bergbaus im 
groG en und ganzen noch ein stetiges Fortschreiten der Forderung aufzu
weisen. Hatte letztere im Jahre 1880 auf den staatlichen Gruben 5211 389 t 
bei einer Belegschaft von 22 918 Mann erreicht, so zeigte das J ahr 1885 
bereits 6049031 t bei 26435 Mann, 1890 weiter 6212 540 t und 28928 
Mann, endlich 1895 unter dem EinfluG des wiederbeginnenden Auf
schwunges 6886098 t und 31 567 Mann. 

Urn die steigenden Fordermengen beschaffen zu konnen, hatte man 
die Bestrebungen in erster Linie darauf richten mussen, die neuen Fett
kohlen-Tiefbauanlagen des Fischbachtales zur vollen Entwickelung zu bringen. 
Schon waren die von ihnen am weitesten vorgeriickten Camphausen
Schachte zu einer regelrnagigen Tagesforderung von 1200 t gelangt. als 
die unheilvolle Schlagwetterexplosion vom 17. Marz 1885 diese Grube auf 
Jahre hinaus vernichtete. Auch die beiden andern Anlagen wurden lange 
Zeit durch die Ungunst der Verhaltnisse in ihrer Entwickelung zuruck
gehalten. Erst mit Beginn der 1890 er Jahre sind aIle 3 Anlagen in regel
rnamgen und vollen Betrieb gelangt. 

Ais neue Tiefbauanlage zur Flammkohlenforderung wurde 1887 das 
Abteufen von 2 Hauptschachten bei Gottelborn begonnen; nach Fertig
stellung der Zweigeisenbahn zur Haltestelle Merchweiler der Fischbachtal
Eisenbahn hat die Betriebseroffnung der neuen Anlage fiir den Eisenbahn
absatz am 1. Oktober 1891 stattgefunden. Von wichtigern Erweiterungen 
der altern Gruben fallen in den vorliegenden Zeitabschnitt: Der Beginn 
des Viktoria-Schachtes II der Grube Gerhard im Jahre 1883, sowie der-

1870/71 und die in dessen Gefoige auftretenden, Iangdauernden Verkehrsschwierig
keiten hindurchzubringen, sondern ihn sogar einer bIiihenden Entwicklung ent
gegenzuftihren. Seiner Anregung und eifrigen Mitwirkung verdanken die groi~en 
Tiefbauaniagen im Fischbachtale ihre 1nangriffnahme, nicht minder sind eine Reihe 
anderer Erweiterungen und Verbesserungen des technischen Betriebes und der 
Verkehrsverhaltnisse, ganz besonders aber zahireiche Neu-Schaffungen oder Um
wandlungen bestehender Einrichtungen auf dem Gebiete der Arbeiterfiirsorge auf 
seine personliche Anregung zurlickzufiihren. 1m Herbst 1878 schied Achenbach 
infolge seiner Ernennung zum Berghauptmann und Oberbergamtsdirektor in Claus
thaI aus dem Saargebiete. Weitere 22 Jahre seiner Tatigkeit sind dann noch dem 
Erzbergbau des Harzes zugutegekommen, ehe er mit dem 1. Oktober 1900 als 
»Wirklicher Geheimer Rat" in den Ruhestand trat. Am 13. Juni 1903 endete zu 
Clausthal der Tod sein arbeits- und erfoigreiches Leben. 
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jenige des Anna-Schachtes bei Wiebelskirchen zum weitern Aufschlug des 
Feldes der Grube Kohlwald 1893. Andererseits wurden die alte Stollen
grube Merchweiler im Jahre 1881, der Mehlpfuhl-Schacht der Grube Konig 
1889, die Stollengnibe Quierschied 1890 und die Privatgrube Ernst-Louise 
1894 endgiiltig eingestellt. *) 

An der Gesamtforderung der Jahre 1880 bis 1900 sind die einzelnen 
Berginspektionen, wie folgt, beteiJigt: 

1880 1885 1890 1895 

I Berginspektionen. Ar- _ I Ar- Ar- I Ar- . 
Forderung beiler- Forderung I beiler- Forderung beiter- Forderung I beiler-I 

I zah! t zah! t zab! I zah! 

1 
I. Kronprinz 335001 1638 405284- 1691 491934 2022 474147 2042 

II. Gerhard 636939 2758 688 258 3125 680370 3313 725608 3444 

III. Von der Heydt 555510 2324 706112 2762 702723 3014 566123 2711 

IV. Dudweiler 675510 3153 647592 3412 510462 2520 600 186 2811 

V. Sulzbach-AItenwald 637700 2388 712075 2624 588646 2613 635872 2677 

VI. Reden . 618355 2855 767492 3448 74138513672 692908 3417 

VII. Heinitz 946738 3306 1120841 4009 1 074216 4485 1029038 4590 

VIII. K()nig . 516631 2207 70793812617 715870 . 2929 781964 3355 

IX. Friedrichsthal 289005 1355 293 4391 1 689 459112 2018 596008 2954 

X. G5ttelborn - - -
I 

- 25595 281 217273 827 

XI. Camphausen - - - - 222227 1028
1 

566971 2624 

Summe 5211389 22014 6049031 25377 6212540 27895 6886098 31452 

Hierzu die Arbeiter 
bei der staatlichen Ko-
kerei, der Bergfaktorei 

1 und dem Hafenamte, 
I 

sowie die Pferdeknechte 
der Gruben. 904 1058 1033 115 

1- -- I- --
Gesamt-Arbeiterzahl [22918 26435 28928 31567 

Au~erdem: 

Die Privatgrube 
Hostenbach 81400 410 159653 758

1 
173585 934 136152 902 

*) Es mag an dieser Stelle erwahnt sein, da~ die bergpolizeiliche Beauf
sichtigung der staatlichen Gruben, welche bis dahin den Direktoren der einzelnen 
Berginspektionen obgeJegen hatte, yom 1. Januar 1893 ab auf die Bergrevier
beamten ilbergegangen ist. Fiir den Saarbrucker Bezirk bestehen seitdem die 
3 Bergreviere West-Saarbrucken, Ost-Saarbrucken und Neunkirchen. 

10* 
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Nach mehr als 20 jahrigem, nur vorubergehend durch giin!;!tigere 
Gestaltung der Verhaltnisse unterbrochenem, wirtschaftlichem Ringen 
begann mit dem Jahre 1895 fur den Saarbriicker Steinkohlenbergbau ein 
Aufschwung, wie er ihn gewaltiger und nachhaltiger bisher nicht gesehen 
hat. War in den letzten Jahren der Absatz immer inehr hinter der 
wachsenden Leistungsfahigkeit der Gruben zuriickgeblieben, so verandertc 
die im Jahre 1895 eingetretene Neubelebung der gewerblichen Verhaltnisse 
fast plotzlich die Lage derart, d:ill die bestehenden Gruben bald vollauf 
in Anspruch genommen waren und zu ihrer EntIastung neue Tief
bauanlagen errichtet werden mumen. Diese aufsteigende Bewegung 
hat fast: ungeschwacht iiber die Jahrhundertwende hinaus bis zur 
Gegenwart fortgedauert, selbst der seit Mitte 1900 eingetretene aber
malige wirtschaftliche Riickgang hat ihr nur unbedeutenden Eintrag zu 
tun vermocht. 

Wahrend das Jahr 1895 fur die staatlichen Gruben eine Forderung 
von 6886098 t· bei einer mittleren Arbeiterzahl (des Rechnungsjahres 
1895/96) von 31815 Mann zeigt, erheben sich diese Zahlen schon 
in 1898 (bezw. 1898/99) auf 8 768582 t und 37595 Mann, in 1900 
(bezw. 1900/01) auf 9397253 t und 41 853 Mann, urn, nach un
bedeutendem Riickgange der Forderung in 1901, mit dem Kalender
jahre 1902 eine Hohe von 9493667 t, sowie endlich mit dem 
Rechnungsjahre 1902/03 eine solche von 9684 987 t und 4~~ 484 Arbeitern 
zu erreichen. *) 

Wie zu Anfang der 1880er Jahre, so galt es auch bei dem jetzigen 
Wiederaufschwunge des Betriebes vor aHem, die Nachhaltigkeit einer ver
starkten Forderung und insbesondere den Fettkohlenbedarf der gewaltig 
sich entwickelnden einheimischen Eisenindustrie beizeiten sicherzustellen. 
Mit dem Jahre 1896 beginnt daher zunachst eine planmaf),ige Unter
suchung der noch unverritzten oder nicht ausreichend bekannten Teile des 
ganzen staatlichen Berechtigungsfeldes. Es werden in dies em und den 
folgenden Jahren Tiefbohrungen niedergebracht: beim Schiedenborn 
(Dudweiler), an der Rossel, bei Grof),rosseln Ilnd Ludweiler, im Alsbach
tale bei Louisenthal (1212 m), bei Elversberg im Anschluf), an die 

*) Inzwischen hat das Kalenderjahr 1903 die 10. Million Tonnen (mit 
10067377 t) liberschritten und das Rechnungsjahr 1903/04 sogar 10186294 t ge
f5rdert. 
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Bohrlocher der bayerischen Grube St. Ingbert, bei Stangenmiihle 
(1060 m), Rastpfuhl, Malstatt, Jagersfreude (1377 m), beim Union
Schachte der Privatgrube Hostenbach (1142 m), bei Ensdorf, Liesdorf, 
Neuforweiler, Friedrichsweiler (am 6. Dezember 1902 mit 1478 m Tiefe 
eingestellt), im Steinbachtale (Grube Von der Heydt), bei Wiebels
kirchen (1178 m), Hangard, Fiirth und Ottweiler (am 21. Juni 1904 mit 
1803 m eingestellt). 

Die gewonnenen Aufschliisse fiihren zur Inangriffnahme einer Reihe 
neuer Schachtanlagen behufs tieferer Lasung der Fettkohlengruben. In 
rascher Folge werden begonnen: 1897 der Minna-Schacht beim Rhein
N ahebahn- (jetzt F ollenius-) Schachte zur Ausrichtung der F ettkohlenflaze 
im Felde del' Grube Kohlwald; 1898 der Schiedenborn-Schacht im Felde 
der Grube Jagersfreude (seit 1902 mit der alten Grube Dudweiler durch
schHigig) und der Rossel-Schacht im Felde der Grube Geislautern (bei 
503 m Tiefe zu Anfang 1903 fertiggestellt); 1899 der Fettkohlenschacht 
beim Albert-Schachte der Grube Serlo (680 m tief und zu Anfang 1904 
mit dem auf der linken Saal'seite abgeteuften Wetterschachte durch
schlagig geworden) und der Reden-Schacht III, welcher von der 3. 
Tiefbausohle der Grube Reden aus als Fettkohlenschacht weiter 
abgeteuft wurde und 1903 in der 448 m-Sohle den Durchschlag 
mit dem Bildstock - Wetterschachte erreicht hat; endlich 1901 em 
Schacht bei Neuhaus im Felde der Grube Von der Heydt als Wetter
schacht fiir den 1903 in Angriff genommenen Fettkohlenschacht im 
Steinbachtale. 

Daneben entstehen als Erweiterungen der alten Gruben: 1897 der 
Frieda-Schacht der Grube Maybach (1901 in Fal'derung getreten), 1898 die 
Bauabteilung Knausholz der Grube Schwalbach (mit letzterer 190 I in der 
5. Sohle zum Durchschlage .gekommen), 1899 det neue Farderschacht zur 
Aufschliegung der tiefern Sohlen der Abteilung Burbachstollen hinter der 
Ratteranlage im Burbachtale (Grube Von der Heydt), 1902 der Viktoria
Schacht III der Grube Gerhard bei Engelfangen (1903 durch einen 1248 m 
lang-en Stollen mit der alten Grubenanlage Viktoria-Schachte bei Piittlingen 
verbunden). 

Wie die einzelnen Berginspektionen an dem Aufschwunge der 
letzten Jahre teilgenommen haben, zeigt die nachstehende Zusammen

steHung. 
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I 1895 1898 

I 
1900 

/I 
1902 

I I 

I 
8erginspektionen Ar- Ar- Ar- Ar- \ forderung beiter- Forderung belter- Forderung beiter- Fiirderung beiter-

zahl') zahI zahI zahl 

I 

t t t t 
i 

1 I 
I. Kronprinz 474147 204-2 520942 2303 576336 2665 610 141 28331 

II. Gerhard . 725608 3444 939222 3673 1087050 4468 1154604- 4679 i 
I 

III. Von der Heydt 566123 2711 643600 2543 629490 2601 628497 2678
1 

IV. Dudweiler . 600 186 2811 865215 3554 885413 3766 862181 4020 1 

V. Sulzbach-Alten- I 
I 

waldo 635872 2677 777599 3329 860429 3835 905 572 4193 ! 
• VI. Reden. 692908 3417 878106 3672 881806 4291 942049 45321 

I 

VII. Heinitz 1029038 4590 1201794 5230 1270520 5396 1281349 54361 

VIII. Konig . 781964- 3355 909992 4050 931020 4452 919063 4523 i 

IX. Friedrichsthal. 
I 

596008 2954 908499 4304 1068384 5005 1052748\ 5314[ 
X. Gottelborn . .1 217273 827 378095 1373 410953 1590 334 402 1 590 1 

XI. Camphausen 566 971 I 2624 7455181 2936 7958521 3141 803061 i 3200 

Summe 6886098 31452 8768 582136 967 9397253 141210 19493667 i42998 

Hierzu die Arbeiter bei I 

I 
derFaktorei und dem 

119 1 Hafenamte 115 114 164 
1- - I-I --

Gesamt-Arbeiterzahl 31567 37081 41329 t 43162 

Aui)erdem: Ii 
Die Privatgrube HaS-Ii 

902
11 

tenbach ..... 136152 113407 613 93352 570 77285 624 
I 

*) Bei diesen und den folgenden Zahlen sind die AufsichtsbeamteD, die Koksarbeiter und die Pferdeknecbte 
mit eingerechnet. 

Gegeniiber dem raschen V orriicken in die Tiefe und den damit ver
bundenen erhohten Gefahren hat auch der technische Betrieb des 
Saarbriicker Bergbaus in der Neuzeit ganz hervorragende Fortschritte auf
zuweisen. Finden die letztern schon ihren zahlenmaBigen Ausdruck in der 
gewaltigen Steigerung der durchschnittlichen Tagesforderung von 17 823 t 
im Jahre 1880 bis zu 31 860 t in 1902, so ist ihre Bedeutung noch urn so 
hoher, als das letztere Ergebnis erreicht ist trotz eines gieichzeitigen 
Wachs ens der mittleren Abbautiefen urn mindestens 100 m und bei einem 
im groBen und ganzen sogar festzustellenden Herabgehen der Verun
gliickungsziffer der Belegschaft (2,718 todlich Verungliickte auf je 1000 Mann 
Belegschaft im Durchschnitt der Jahre 1880 bis·1892 gegeniiber ·1,725 im 
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Durchschnitt der Jahre 1893 bis 1902). 1m einzelnen dlirften die erzie1ten 
Fortschritte sich in gleichem Ma~e auf den eigentlich bergbaulichen Betrieb, 
wie auf die mit ihm verbundenen maschinellen Einrichtungen erstrecken. 

Wahrend noch bis zu Anfang der 1880 er Jahre auf den meisten 
Saarbriicker Gruben der gewohnliche Pfeilerbau ohne Bergeversatz das 
herrschende Abbauverfahren bildete, vollzieht sich von Mitte der 1880 er 
Jahre ab mehr und mehr der Ubergang zu Abbauarten mit vollstandigem 
Bergeversatz. Waren als solche anfangs Sto~bau, dann (urn die Mitte der 
1880er Jahre) Strebbau gewahlt worden, so ftihrten die in den Jahren 1899 
und .1900 auf machtigen (Bliicherfloz der Grube Dudweiler) oder nahe bei
einander liegenden Flozen (Thiele und Borstel der Grube Konig) gemachten 
giinstigen Erfahrungen sehr bald zur allgemeinen Anwendung von soge
nanntem "Scheibenbau" (streichender Strebbau in der unteren Bank, dann 
von der Abbaugrenze aus riickwarts gehender Verhieb der oberen Bank 
unter Benutzung der offengehaltenen Forderstrecken der unteren). Zur
zeit ist jedenfalls Versatzbau fast ausnahmslos im Saarbecken der herrschende. 
Neuerdings haben auf einzelnen Gruben die Versuche begonnen, ihn durch 
das Wasserspiilverfahren (Einschlammen von Sand u. dergl.) noch zu ver
vollkommnen. - Bei der eigentlichen Kohlengewinnung ist von 1901 ab 
der "planma~ige Ausbau" mit glinstigem Erfolge eingeflihrt worden. Bei
laufig mag bemerkt sein, dafl. der gesamte Grubenholzverbrauch der staat
lichen Gruben von 3942051 cbm (d. i. je 0,553 cbm die Tonne) 1m 
Rechnungsjahre 1895/96 auf 6323 086 cbql (je 0,653 cbm oder 65 Pf. die 
Tonne) in 1902/03 gestiegen ist. 

Mit der zunehmenden Ausdehnung der Grubenbaue hat die maschi
nelle Streckenforderung immer mehr Bedeutung gewonnen. Von den neu 
entstandenen gro~eren derartigen Anlagen mogen hervorgehoben sein: 
1889 der Bau der Hauptkettenforderung der Grube Kohlwald von den 
:Flozen Serlo und Kallenberg bis zum Gegenortschachte, 1891 die 1060 m 
lange Kettenforderungsanlage vom Ensdorfer Schachte der Grube Schwal
bach nach dem Eisenbahnschachte bei Griesborn, 1895 die KettenfOrderung 
mit elektrischem Antriebe auf Grube Gerhard in der einfallenden Strecke 
des Beustflozes von der 5. nach der 6. Tiefbausohle, 190 1 die selbsttatige 
Ketten- und Seilforderung im neuen F eldesteile Knausholz der Grube 
Schwalbach (850 m einfallender Kettenbremsberg, verbunden mit 1934 m 
sohliger Seilforderung in der 10. Tiefbausohle nach dem Eisenbahnschachte 
bei Griesborn). - Zur maschinellen Kohlenforderung liber Tage kamen 
in Betrieb die Drahtseilbahnen von den Gruben Heinitz und Dechen nach 
der Stummschen Eisenhiitte zu Neunkirchen in 1886 und eine gleiche Bahn 
von dem U nion-Schachte der Privatgrube Hostenbach liber die Saar nach 
dem Eisenwerke Volklingen in 1888. - Die Pferdeforderung auf den 
staatlichen Gruben, deren Pferdebestand trotz der zunehmenden Ver-
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wendung mechanischer Kraft sich von 1880 bis 1902 mehr als verdoppelt 
hat (von 664 auf 1438) ist nach und nach in eigene Verwaltung der Gruben 
iibernommen worden (1883 auf Grube Dudweiler, 1893 Von der Heydt, 
1895 Konig, 1898 Gerhard und Heinitz usw.). 

Beziiglich der Schachtforderung bleibt festzustellen, dafi die tiefste 
Bau- und Fordersohle der Saarbriicker Gruben zu Anfang der 1880er Jahre 
die Grube Kreuzgraben (jetzt Brefeld) mit 509 m unter Tage und die 
grofite iiberhaupt erreichte Schachttiefe der Trenkelbach-Schacht I (jetzt 
Grube Maybach) mit 601 m aufzuweisen hatte, dafi aber diese gegenwartig 
(1903) durch Fordertiefen von 619 m (Grube Brefeld) und sogar 846 m 
(bayerische Privatgrube Kons. Nordfeld) weit iiberholt sind. Die mittlere 
jetzige Abbautiefe kann zu 300-350 m unter Tage veranschlagt werden 
(gegen 200-250 m zu Anfang der 1880 er Jahre). 

Mit dem Jahre 1885 beginnt fUr den Saarbriicker Bergbau ein jahre
langer schwerer Kampf gegen die Gefahren der Schlagwetter und des 
Kohlenstaubes. War das Saargebiet auch vorher schon mehrfach von 
grofieren Schlagwetterexplosionen betroffen worden - am 2. Oktober 1860 
auf Grube Dudweiler (10 Tote und 17 Verletzte), 20. Oktober 1864 auf 
Grube Reden (34 Tote) und 5. Juli 1876 auf der lothringischen Grube 
Spittel (49 Tote) -, so sollten doch das Massenungliick yom 17. Marz 1885 
auf Grube Camphausen, welch em 181 Menschenleben zum Opfer fielen, 
und die sich in rascher Folge anschliefienden weiteren Explosionen yom 
26. Juni 1885 auf Grube Dudweiler (18 Tote), 15. Februar 1888 auf Grube 
Kreuzgraben (41 Tote) und 15. September 1890 auf Grube Maybach (25 
Tote) in dem Kohlenstaub einen neuen Feind kennen lehren, dessen ver
heerende Explosionswirkungen diejenigen der Schlagwetter ins Ungemessene 
zu steig ern vermochten. 

An der Hand der umfassenden Arbeiten der Preufiischen Schlag
wetter-Kommission und insbesondere ihrer bahnbrechenden Versuche in 
der Versuchsstrecke zu Grube Konig bei Neunkirchen wird nunmehr von 
1885 ab der Betrieb der Schlagwettergruben durchgreifenden Verbesse
rungen unterzogen. Zahlreiche neue Wetterschachte werden abgeteuft 
und mit leistungsfahigen Ventilatoren ausgestattet, die Wetterabteilungen 
durchgangig vermehrt und meist noch mit Sonderbewettentng versehen, 
die Wetterstrome in den einzelnen Abteilungen regelmaBigen gasanaly
tischen Proben unterworfen; die seitherigen (Riibol-) Sicherheitslampen 
weichen mehr und mehr der (zuerst 1883 eingefiihrten) Wolfschen Benzin
lampe mit innerer Ziindung; bei der Kohlengewinnung wird die Schiefi
arbeit eingeschrankt und ihre Gefahr durch Gebrauch brisanter Spreng
mittel und sog. Sicherheitssprengstoffe (an Stelle des Schwarzpulvers) 
wesentlich vermindert; vor aHem aber wird auf den zur Staubbildung 
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neigenden Flozen die Berieselung der Arbeitspunkte als dauernde Betriebs
einrichtung durchgefiihrt (zuerst 1887 auf Grube Camphausen). 

Wie weit in den letzten Jahren die Benzinlampe bereits die alten 
Riibol1ampen zuriickgedrangt hat, mage die Angabe zeigen, dafi auf den 
staatlichen Saarbriicker Gruben der Verbrauch an Grubengeleuchte, welcher 
im Rechnungsjahre 1894/95 neben 450000 kg Riibol noch erst 293000 kg 
Benzin betragen hatte, im Jahre 1902/03 bereits auf 1 00000 kg Riibol 
gesunkcn, dagegen auf 598658 kg Benzin gestiegen war. In ahnlicher 
Weise ist bei den Sprengstoffen der Verbrauch an Schwarzpulver von 
917688 kg in 1895/96 auf 423537 kg in 1902/03 zuriickgegangen, bei 
gleichzeitigem Steigen des Verbrauchs an brisanten und Sicherheitsspreng
stoffen von 179912 auf 742706 kg. 

Den gewaltigsten Fortschritt innerhalb des neuesten Betriebsabschnittcs 
des Saarbriicker Bergbaues hat das Maschinenwesen zu verzeichnen. 
Waren im Rechnungsjahre 1880/81 auf den staatlichen Werken 301 Dampf
maschinen mit 18611 PS und daneben 2 Wassersaulenmaschinen und 
20 Premuftmaschinen in Betrieb, so weist das Rechnungsjahr 1 Y02j03 
bereits 783 Dampfmaschinen (64 833,5 PS), 33 Wassertriebwerke (330,5 PS), 
366 Druckluftmaschinen (2431,5 PS) und 63 elektrische Maschinen 
(1079,5 PS), im ganzen 1245 Maschinen mit 68675 PS auf. Die Zahl und 
Starke der Maschinen hat sich also in 22 Jahren nahezu vervierfacht, 
gegeniiber nur. einer Verdoppelung der Kohlenfordermengen. Unter den 
Maschinen des Jahres 1902/03 sind in erster Reihe anzufiihren 149 fest
stehende Dampfmaschinen zur Forderung mit 36362 PS, dann 99 Wasser
haltungsmaschinen mit 8395 PS und 186 Wettermaschinen mit 6~16 PS. 

Zur Schachtforderung finden nach wie vor die bewahrten liegenden 
Zwillingsmaschinen in Verbindung mit freistehenden eisernen Seilscheiben
geriisten Anwendung. Wahrend indessen die alteren Maschinen nur 
Starken von 200-300 PS besitzen und auch noch die in den 1880er Jahren 
erneuerten Maschinen nicht iiber 600 (meist sogar nur 400) PS hinaus
gehen, hat man fiir die neuen Tiefbauanlagen (zuerst Camphausen 1873, 
Brefeld 1877, Maybach 1883) durchgangig einheitliche Starken von 1000 PS 
gewahlt und diese Starken dann auch spater den Maschinen fiir die Haupt
Forderschachte der alten Gruben gegeben (Viktoria-Schacht II der Grube 
Gerhard 1884, Skalley-Schachte I und II der Grube Dudweiler 1891 und 
1898 usw.). Zurzeit befinden sich bereits 13 solcher 1000pferdiger Forder
Dampfmaschinen auf den staatlichen Gruben in Betrieb. 

Bei der Wasserhaltung weich en die Maschinenanlagen iiber Tage mehr 
und mehr dem seit 1872 und 1874 (Gruben Friedrichsthal und Altenwald) 
begonnenen Einbau unterirdischer Maschinen. Es entstehen die grofl.en 
unterirdischen Wasserhaltungsanlagen in der 5. Tiefbausohle beim Josepha-
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Schachte (Grube Gerhard) 1882 und in derselben Sohle der Krug-Schachte 
(von der Heydt) 1883, in der 2. und 3. Sohle der Wilhelm-Schachte 
(Konig) 1885 und 1888, sodann eine Reihe gleicher Anlagen im Laufe der 
1890er Jahre, schliefilich die elektrisch betriebenen Anlagen der Gruben 
Altenwald und Heinitz-Dechen auf der 5. Sohle in den Jahren 1902 und 
1903. Das Rechnungsjahr 1902 hatte bereits neben 19 Wasserhaltungs
Dampfmaschinen mit 1678 PS liber Tage deren 80 mit 6717 PS unter Tage 
aufzuweisen. 

Waren im Jahre 1881 beim Saarbrlicker Bergbau noch 19 WetterOfen 
und erst 26 eigentliche Wettermaschinen (Ventilatoren) vorhanden, so ver
schwinden die ersteren bald vollstandig, wogegen sowohl die Zahl, wie 
namentlich auch die Starke der Wettermaschinen von Jahr zu Jahr zu
nimmt und ihrer im Jahre 1902 bereits 186 mit 6216 PS in Betrieb sich 
befinden. Vnter den zur Haupt-Wetterfiihrung dienenden 91 gro{l,eren 
Ventilatoren iiberwiegt zwar noch das Guibalsche System, indessen hat 
man sich in der neuesten Zeit vielfach auch anderen Arten, insbesondere 
den Systemen Pelzer (bis zu 80 und 100 PS und 3000 cbm Leistung), 
Kley, Capell, Geisler und Rateau zugewandt. 

1m librigen mag als bemerkenswert fur das neuere Maschinenw~sen 
der Saarbriicker Gruben hier noch der immer ausgedehnteren Verwendung 
von Druckluft und von elektrischer Kraft gedacht sein. Handelt es sich 
bei ersterer fast ausschliemich urn den Betrieb kleiner unterirdisc~er 

Arbeitsmaschinen, so findet die letzterc in neuester Zeit mehr und mehr 
auch Anwendung flir groBe Betriebsmaschinen unter und iiber Tage. 

Nachdem die Druckluft zuerst im Jahre 1867 auf den Gruben Alten
wald und Albert-Schacht Uetzt Serlo) zum Betriebe von Gesteinsbohr
maschinen und von klein en Lufthaspeln eingefuhrt, voriibergehend auch 
schon bei der Wasserhebung, Bewetterung und zum Betriebe von Schram
maschinen versucht worden war, hat ihre Verwendung zu den genannten 
bergbaulichen Zwecken sich sehr bald allgemein eingebiirgert. Seit Mitte 
der 1890 er Jahre diirfte im Saargebiete wohl kaum mehr eine Tiefbau
anlage anzutreffen sein, die nieht mit einer groBeren Anzahl von Luft
pressern ausgeriistet ware. Das J ahr 1897/98 hatte auf den staatlichen 
Gruben 204 Druckluftmaschinen mit 1020, das Jahr 1902 deren gegen 500 
(davon durchschnittlich 366 in Betrieb) mit 2431,5 PS zu verzeichnen. Von 
den vorhandenen Luftmaschinen des letztgenannten Jahres dienten 217 zur 
Sonderbewetterung (kleine Ventilatoren von Dingler, Ser, Pinette usw.), 
195 zur F6rderung (iiberwiegend aus einfallenden Strecken), 66 zur Wasser
hebung; auBerdem wurden mit Druckluft durchschnittlich noch 21 Gesteins
bohrmaschinen und 1 7 Schrammaschinen betrieben. 
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Die ersten elektrischen MMchinen auf den Saarbrucker Gruben hat 
das Jahr 1894 aufzuweisen, namlich eine solche von 12 PS unter Tage zum 
sohligen SeilfOrderungsbetriebe in einem entlegenen U nterwerksbau auf 
Grube Altenwald und 3 Maschinen von je 7 PS iiber Tage zum Betriebe 
von Schiebebiihnen auf Grube Gottelborn. Als zweite unterirdische elek
trische Maschine folgte im Jahre 1895 diejenige bei der KettenfOrderung 
im Beustfloze der Grube Gerhard mit 20 PS Leistung. Das Jahr 1897/9B 
zahlte bereits 14 elektrische Maschinen mit 266 PS (davon 7 mit 185 PS 
unterirdisch), das Jahr 1902/03 deren 63 mit 1079,5 PS (9 mit 325 PS). 
Unter den letzteren befinden sich 6 unterirdische Seil- und Kettenforde
rungen, 1 unterirdischer Forderhaspel, 2 Wasserhaltungsanlagen (clavon 1 
unter Tage auf Grube Altenwald in der 5. Tiefbausohle seit 1902), 11 Venti
latoren (1 unter Tage) und 9 sonstige Maschinen, zusammen 25, beim 
eigentlichen Bergwerksbetriebe, sowie 68 bei Nebenbetrieben; aufl.erdem 
wurden zeitweise 4 Gesteinsbohrmaschinen elektrisch betrieben. Die neueste 
Zeit (1904) hat auch die Aufstellung einer elektrischen Schachtforder
maschine (auf dem Kolonieschachte der Grube Altenwald) zu verzeichnen. 
Bei den meisten Schachtanlagen sind elektrische Zentralen zur Beleuchtung 
und Kraftabgabe erbaut. 

Zur Beschaffung ausreichender Speisewasser fiir die auf den Gruben 
vorhandenen Dampfkesse1 (685 in 1902) hat man sich bereits zu Anfang 
der 1880 er Jahre genotigt gesehen, bei Malstatt eine umfangreiche Wasser
versorgungsanlage zu errichten, welche seitdem den samtlichen Tiefbau
anlagen des Fischbach- und zum Teil auch des Sulzbachtales die erforder
lichen Wasser von zurzeit etwa 6000 cbm taglich aus dem Saarflusse und 
neuerdings (seit 1<:)03) auch noch aus einer Anzahl besonders nieder
gebrachter Quellwasser-Bohrlocher zuflihrt. Eine zweite Wasserwerksanlage 
ist fUr die ostlichen Gruben mit 2500 chm Leistung seit 1901 im Spiesener 
Miihlentale eroffnet und werden deren Pumpmaschinen elektri,;-ch von Grube 
Heinitz aus betrieben. -

Hatten schon im vorausgegangenen Zeitabschnitte die Absatzver
haltnisse der Gruben sich wesentlich auf die Entwickelung des Absatzes 
zur Eisenbahn aufgebaut, so entfallt in der Neuzeit fast die gesamte Zu
nahme des Absatzes allein auf die Eisenbahnabfuhr, neben welcher der 
Wasserabsatz und der Landabsatz verhaltnisma11ig immer mehr zuriick
treten. Andererseits bleibt jedoch als bemerkenswerte Tatsache festzu
stellen, daB es jetzt nicht mehr, \Vie friiher, der Absatz ins Ausland, sondern 
der steigende Verbrauch im Inlande ist, welcher cler Hauptsache nach die 
Zunahme des Gesamtabsatzes bewirkt. Nachstehende Ergebnisse des Ab
satzes der staatlichen Gruben in den Rechnungsjahren 1880/81 his 1902/03 
erlautern dies im einzelnen. 
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Wahrend hiernach der Absatz auf dem Saarkanale und der ge
wohnliche Landabsatz im groGen und ganzen seit 1880 auf derselbeit Hohe 
verblieben sind und der Wasserabsatz saar- und moselabwarts allmahlich 
seinem Erliegen entgegengeht, hat sich der Absatz zur Eisenbahn nahezu 
verdoppelt, gleichzeitig auch die Verwendung von Kohle zur Rokserzeugung 
fast die doppelte Hohe erreicht. Beziiglich des Kanalabsatzes ist der 
Fertigstellung des franzosischen Ostkanals im Jahre 1883 (starkerer Wett
bewerb der nordfraniosischen und belgischen Kohle), sowie der Ver
tiefung der elsaG-lothringischen Kanale in 1895 (Steigerung der Lade
fahigkeit der Kanalschiffe urn 50 v. H.), beziiglich des Eisenbahnabsatzes 
der Vollendung der Gotthard-Bahn in 1882, sowie der Bahnlinie Wemmets
weiler-Lebach des engern Saargebietes in 1897 zu gedenken. Mit dem 
Jahre 1898 beginnt bei der Saarkanalschiffahrt eine Reihe von Versuchen 
mit Motorbetrieb (an Stelle des Ziehens der Schiffe durch Pferde), die 
zurzeit noch fortgesetzt werden. 

Hinsichtlich der Verteilung des Absatzes auf die einzelnen Verbrauchs
ander ergibt sich fiir die abgesetzte Rohkohle ein nur durch kurze 
Schwankungen unterbrochenes Anwachsen des inlandischen (deutschen 
Absatzes von 73,4 v. H. des Gesamtabsatzes in 1880/81 bis zu 84,0 v. H. 
in 1902/03, fur den Koksabsatz ein solches von 74,4 v. H. bis sogar 99,5 v. H., 
fUr beide zusammen (statt der Koks die zu ihrer Herstellung erforderlich 
gewesenen Kohlen eingesetzt) ein Anwachsen von 73,4 auf 87,4 v. H. In 
erster Linie beteiligt ist hierbei das preuGische Inland, dessen Saarkohlen
verbrauch bei der machtigen Entwickelung der Industrie, .und insbesondere 
der Eisenindustrie des Saargebietes, sich in dem genannten Zeitraume fast 
verdreifacht hat, und dessen Anteil an dem Gesamtabsatze der staatlichen 
Gruben von 25,6 auf 41,8 v. H. gestiegen ist, wahrend die siiddeutschen 
Staaten bei reichlicher Verdoppelung ihres Saarkohlenbezugs eine Erhohung 
von 24,2 auf 28,0 v. H., ElsaG-Lothringen endlich zwar ebenfalls (neben 
dem Bezug von Kohlen aus den eigenen lothringischen Gruben) eine 
Steigerung von 1 157830 auf 1 534 628 t, dagegen ein Zuriickgehen des 
Anteilverhaltnisses von 23,6 auf 17,6 v. H. aufweist. 

Der Absatz ins Ausland, welcher seinen hochsten Stand mit 
1571053 t (27,2 v; H. des Gesamtabsatzes) im Jahre 1883/84 erreichte, 
zeigt seitdem ein allrnahliches Herabgehen bis zu 762991 t (12.6 v. H.) in 
1891/92, urn erst dann wieder langsam bis zu 1 098040 t (12,6 v. H.) in 
1902/03 aufzusteigen. Der Riickgang des auslandischen Absatzes entrallt 
ausschlieGlich auf Frankreich. War dieses 1883/84 noch mit 1 008732 t) 
(17,5 v. H. des Gesamtabsatzes) beteiligt, so betrug sein Anteil 1891/92 
nur mehr 269746 t (4,5 v. H.) und ist erst neuerdings wieder bis zu 
489777 t (5,6 v. H.) in 1902/03 gestiegen. Seit 1889/90 ist Frankreich in 
seinern Anteile am auslandischen Absatze der Saargruben (6,4 v. H.) durch 
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die Schweiz (6,9 v. H.) iiberholt, die nunmehr beim ausIandischen Absatz 
die erste Stelle behauptet. Die hochgespannten Erwartungen, welche sich 
beziiglich der Ausdehnung des Absatzes nach ItaIien an die Vollendung 
der Gotthard-Bahn gekniipft hatten, sind nicht in Erfiillung gegangen. 
Wenn auch unmittelbar nach Eroffnung der Bahn das Jahr 1882/83 einen 
Saarkohlenabsatz nach Italien von 34 311 t, 1883/84 von 43 316 t und 
1884/85 von 47 062 t zu verzeichnen hatten, so ging derselbe doch schon 
bald bis zu verhaltnismamg geringfiigigen Mengen (1480 t in 1900/01) 
zuriick und beschrankt sich auch in 1902/03 auf 10925 t (0,1 v. H. des 
Gesamtabsatzes). 

Unter Verweisung auf die spateren zusammenhangenden Mitteilungen 
iiber den Geldwert der Forderung seit 1816 mogen hier die folgenden 
Zahlenangaben beziiglich der Entwickelung der Kohlenpreise innerhalb des 
neuesten Zeitabschnittes ihre Stelle finden. Es sind durchschnittlich auf 
den staatlichen Gruben fiir 1 t verkaufte Kohlen erlost worden in den 
Rechnungsjahren: 

1880/81 7,54 M. 
1885/86 7,41 

" 
1890/91 10,97 

" 
1895/96 8,90 

" 
1897/98 9,28 

" 
1899/1900 10,35 ,. 
1900/01 11,99 ,. 
1901/02 12,47 

" 
1902/03 11,54 ". 

Schon zu Ende der 1870er Jahre hatten die Saarbriicker Gruben aus 
Absatzriicksichten zur Trennung der Stiickkohle (1. Sorte) von der Gries
kohle (3. Sorte) durch Ratteranlagen iibergehen mussen. *) 1m Anfang 
der 1880er Jahre sind die letztern sehr bald dahin ausgedehnt worden, dafi 
aus dem Gries noch Wiirfel- und Nui1kohlen ausgeschieden wurden. Der 
fortschreitende lebhafte Wettbewerb, namentlich auf dem franzosischen und 
dem oberrheinischen Absatzmarkte, notigte endlich in der zweiten Halfte 
der 1860er Jahre zur Errichtung von Kohlenwaschen, wie sie seither im 
Saargebiete nur zur Darstellung von Koks gebrauchlich gewesen waren, 
auch fUr den Rohkohlenabsatz. **) Es entstehen die Kohlenwaschen auf 
den Flammkohlengruben Von der Heydt 1888, Serlo (Louisenthal) 1889 usw., 
sodann im Laufe der spatern Jahre Grobkornwaschen (fur Wiirfel- und 

*) Die ungeratterte FOrderkohle wird als "2. Sorte" bezeichnet. 
**) Uber die Ratteranlagen und Kohlenwaschen zu Ende der 1880er Jahre 

v.gl. die Abhandlung von Rich. Remy .Die Kohlen -Aufbereitung und Ver
kokung im Saargebiete" in Band 38 (1890) der Zeitschrift fUrdas Berg-, Hutten-
und Salinen-Wesen. -
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Nufl,kohlen) mehr oder minder auch auf allen Fettkohlengruben. Neuer
dings hat man auch mit der Darstellung von "Briketts" aus Sll.arkohle be
gonnen. Die erste, beim Hafen zu Malstatt errichtete Brikettfabrik ist zu 
Anfang Mai 1904 in Betrieb gekommen. 

Was die Verbrauchszwecke anlangt, denen die Saarkohle dient, so 
verteilt sich der Absatz der staatlichen Gruben nach Abzug des Selbst
verbrauchs*) auf die einzelnen Gewerbe usw. in den nachbezeichneten 
Jahren, wie folgt: 

1 
Verbrauchtr 

II 
1878 

I 
1882 

1 
1892j93 1895/96 11900/01 1902/031 

v. H. v. H. v. H. v. H. I v. H. v. H. 

Eisenindustrie 31,2 30,7 31,0 29,6 29,2 30,5 
I 

Eisenbahnen (und Dampfschiffe) . 10,1 7,6 6,3 10,4 11,1 10,3 I 
Gasanstalten . 7,0 5,4- 6,9 6,8 9,2 10,5 

Textilindustrie 6,0 4,5 5,4 3,5 3,8 4,2 

Glashiitten 4,0 3,2 3,4 3,0 2,6 2.6 

Chemische Fabriken 3,1 3,7 2,8 2,2 2,7 2,2 

Salinen . 2,6 1,7 1,1 0,5 0,4 0,4 

Pondlm- =d S'''ngutfabdk" . t I 
4,5 {I 

1,0 0,9 O,~ 0,9 0,9 

Tonwarenfabriken und Ziegeleien 1,0 1,8 1,4 1,7 1,4 

Zementfabriken . . . . . . . 0,9 1,0 0,4 1,7 1,4 

Maschinenfabriken 1,1 0,9 1,1 1,3 1,7 1,7 

Papierfabriken . 1,0 0,7 1,2 0,8 0,9 0,9 

Zuckerfabriken . 1,0 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 

Bierbrauereien . 2,1 

I) Sonstige Gewerbe, Handel und 38,3 36,5 38,7 33,4 

I 

32,5 

Hausbrand 26,3 
I 

I I I 
1 100,0 Summe 100,0 

I 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Auf dem Gebiete der Arbeiterverhaltnisse ist es vor aHem die 
Arbeiterversicherungs- und Arbeiterschutzgesetzgebung der 1880er und 
1890er Jahre, deren Durchfiihrung die Neuzeit des Saarbriicker Bergbaues 
kennzeichnet. Hatten einerseits die drei grofl,en Reichsgesetze vom 
15. Juni 1883 (Krankenversicherungsgesetz), vom 6. Juli 1884 (Unfallver
sicherungsgesetz) und vom 22. Juni 1889 (Reichsgesetz, betreffend die 
Invaliditats- und Altersversicherung), sowie die demnachst noch zu ihrer 

*) Dem Selbstverbrauche der Gruben werden die unentgeltlich abgegebenen 
Kohlen, das beim Absatze gewahrte Ubergewicht und die Waschverluste zu· 
gerechnet. Infolge des Hinzutretens der letztern hat sich derselbe von 3,8 v. H. 
der FlIrderung in 1878 und 3,2 Y. H. in 1882 nach und nach auf 5,4 v. H. in 
1892/93,8,1 v. H. in 1895/96, 10,3'v. H. in 19OOi01 und 11,2 v. H. in 1902/03 erMht. 
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Erweiterung und Abanderung ergangenen Gesetze eine durchgreifende 
Umgestaltung der knappschaftlichen Einrichtungen zur Folge, so brachten 
andererseits die verschiedenen Novellen zur Reichs-Gewerbeordnung und 
das am 24. J uni 1892 erlassene Gesetz zur Abanderung des preuGischen 
Allgemeinen Berggesetzes eine Reihe neuer· Bestimmungen zum Schutze 
der Arbeiter und insbesondere iiber das Verhaltnis zwischen letzteren undo 
dem Bergwerksbesitzer. 

Beim Saarbriicker Knappschaftsverein war zunachst aus AnlaG des 
Krankenversicherungsgesetzes mit dem 1. Juli 1886 durch einen Nachtrag 
zu dem bestehenden Statut yom 26. Juli 1872 die Trennung in eine 
Krankenkasse und eine Pensionskasse zur Durchftihrung gekommen. Das 
Invaliditats- und Altersversicherungsgesetz notigte im Laufe des Jahres 
1890 zu einer volligen Neubildung der Satzungen, auf grund deren dann 
der Verein durch Bundesratsbeschlufi als besondere ~asseneinrichtung im 
Sinne des gedachten Gesetzes anerkannt wurde und yom 1. Januar 1891 
ab die reichsgesetzliche Versicherung selbstandig iibernahm. Die weitere 
Umgestaltung der letzteren durch das Invalidenversicherungsgesetz yom 
13. Juli 1899 fiihrte endlich zu dem am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen 
jetzigen Knappschaftsstatute yom 1. Februar 1900. Die Gesamtleistungen 
des Saarbriicke.r Knappschaftsvereins haben im Jahre 1902 bereit!> die 
Summe von. 8 880 400 M., sein Vermogen die Rohe von 13713 455 M. 
erreicht. *) 

In das Jahr 1885 fallt die Errichtung der auf Grund des U nfallver
sicherungsgesetzes gebildeten Knappschaftsberufsgenossenschaft, deren 
1. Sektion (mit dem Sitze Saarbrucken) die Saarbrucker Gruben zugeteilt 
wurden. Zugleich mit dem Inkrafttreten des genannten Gesetzes yom 
1. Oktober 1885 ab in Tatigkeit getreten, hat diese Sektion bis zum Schlusse 
des Jahres 1902 an Unfallentschadigungen bereits die Summe von rund 
18 Millionen M. zur Auszahlung gebracht, davon im Jahre 1902 allein an 
Entschadigungsberechtigte der staatlichen Saarbrucker Gruben 1 043 ~93 M. 
Anstelle des anfanglich fur den ganzen Sektionsbereich errichteten einen 
Schiedsgerichts zu Bonn sind yom 1. Januar 1901 ab 12 "Schiedsgerichte 
fur Arbeiterversicherung" getreten, darunter eines in Saarbrucken lediglich 
fur die Saarbrucker Steinkohlengruben. 

Nachdem zu Anfang des Jahres 1889 die Schichtzeit der unterirdisch 
beschaftigten Arbeiter allgemein auf 10 Stun den, einschlieGlich der Ein
und Ausfahrt, sodann im Dezember des namlichen Jahres auf 8 Stunden, 

*) Es mag hier erwahnt sein, dafi die fruher gleich den Arbeitern dem 
Knappschaftsvereine angehOrigen, nur vertragsmaGig angestellten technischen 
Grubenbeamten in den Jahren 1889 und 1891 in das Staatsdienerverhaltnis iiber
gefuhrt worden sind, und zwar die ob'eren Werksbeamten (Obersteiger usw.) einlo 

schliefWch der Grubenmarkscheider vom 1. Oktober 1889 ab, die mittleren 
(Steiger) und unteren (Kohlenmesser, Grubenwachter usw.) vom 1. Juli 1891 abo 
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aber ausschliefl,lich Ein- und Ausfahrt, festgesetzt, aufierdem auch statt der 
herkommlichen vierteljahrlichen Versteigerung der Gedinge, dem Wunsche 
del' Arbeiter entsprechend, freie Vereinbarungen von Monat zu Monat 
(sog. "Handgedinge") eingefuhrt worden waren, fanden diese und eine 
Reihe anderer Arbeitsverhaltnisse, entsprechend den Bestimmungen der 
Berggesetznovelle yom 24. Juni 1892, durch die neue Arbeitsordnung vom 
15. December 1892 ihre endgultige Regelung. Die zur Erzwingung weiter
gehender Forderungen seit 1889 unter den Arbeitern des Saargebiets 
geschurte kiinstliche Erregung und ein infolge derselben am 29. Dezember 
1892 ausgebrochener allgemeiner Arbeiterausstand endete am 17. Januar 
1893 mit der bedingungslosen U nterwerfung der Ausstandigen, wobei 
gegen 500 Hauptbeteiligte fur immer und 2500 andere Arbeiter zeitweise 
von der Arbeit abgelegt wurden. 

Die bereits 1890 (Bestimmungen yom 21. Februar 1890) als Ver
mittlungsglied zwischen den Werksverwaltungen und ihren Arbeitern ins 
Leben gerufene Einrichtung von "Vertrauensmannern" (Arbeiterausschiissen) 
hat seit dem 1. Januar 1903 eine Erweiterung dahin erfahren, dafi "die 
Vertrauensmanner" auch als "Arbeiterdelegierte" zur Beaufsichtigung des 
bergbaulichen Betriebes (monatliche Befahrungen der Steigerabteilungen 
und Teilnahme an der Feststellung von UngliicksfalIen) mit herangezogen 
werden. In das Jahr 1893 fallt die Errichtung eines besonderen Berg
gewerbegerichts zu Saarbriicken mit den 4 Kammern Saarbriicken, V6lk
lingen, Sulzbach und Neunkirchen (Anordnung yom 30. Juni 1893). -

Die mit dem neuesten Aufschwunge des Saarbriicker Steinkohlen
bergbaues erforderlich gewordenen bedeutenden Verstarkungen der Gruben
belegschaften haben - zum Unterschiede von den meisten iibrigen Stein
kohlenrevieren - durchgangig aus dem einheimischen Nachwuchs und 
dem ackerbautreibenden Hinterlande (Hochwald und bayerische Rhein
pfalz) entnommen werden konnen, ein Arbeitermangel hat sich zu keiner 
Zeit geltend gemacht, und ist infolgedessen auch keinerlei Heranziehung 
fremder Arbeitskrafte erforderlich geworden. Andererseits hat die seit 
1895 von J ahr zu J ahr in grofierem Mafie erfolgte N eueinstellung von 
Bergmannssohnen in Verbindung mit der bei dem flotten Absatze ermog
lichten vollen Ausnutzung der Arbeitskraft von seiten der verstarkten 
Belegschaften naturgemafi die allgemeine wirtschaftliche Lage der berg
mannischen Bevolkerung wesentlich verbessert. Auch' die im Jahre 1900 
vorubergehend eingetretene rucklaufige Bewegung der Geschaftsverhaltnisse 
ist ohne Nachteil fur die Arbeiter, insbesondere ohne Arbeiterentlassungen 
und ohne Feierschichten geblieben. 

Wie sich die Arbeiterlohne im Verlaufe der Neuzeit auf den staat
lichen Gruben gestaitet haben, zeigt die folgende Ubersicht: 

Saarbriicker Steinkohlenbergbau II. 11 
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Anzahl 
Durchschnit!liches 

Mittlerer Jahresver- I reines Lohn auf 
~echnungsjahr 

der auf 1 Arbeiter eine verfahrene Schicht dienst eines Arbeiters 
entfallenden 

der Oesam tbelegschaft der Oesamtbelegschaft 
Schichten 

M. M • 

. 1880/81 294 3,02 887 
1885/86 288 3,14 905 
1890/91 294 3,30 1205 . 
1895/96 290 3,29 954 
1897/98 297 3,37 999 

1899/1900 295 3,49 1029 

1900/01 293 3,56 1043 
1901/02 293 3,54 1037 
1902/03 296 3,57 1059 

Von den vielgestaltigen Arbeiter-W ohlfahrtseinrichtungen cler Saar
briicker Gruben*) hat innerhalb des hier in Rede stehenden Zeitabschnittes 
in erster Linie das W ohnungs- und Ansiedlungswesen einen umfassenden 
weiteren Ausbau erhalten. Neben dem bisherigen bewahrten Verfahren 
cler moglichsten Forderung der eigenen Bautatigkeit der Arbeiter durch die 
Gewahrung von Hausbauvorschiissen und Baupramien ist seit 1895 auch 
der Errichtung von Miethausern durch die Werksverwaltungen grof!,ere Aus
dehnung gegeben worden. Den Bau der Pramienhauser hat man insofern 
wesentlich erleichtert, als mit Riicksicht auf die taglichen Arbeiterziige der 
Eisenbahnen die zulassigen Entfernungen der Hauser von den Gruben 
weiter hinausgeschoben worden sind (seit 1890 bis zu den Ortsthaften an 
der neuen Eisenbahnlinie W emmetsweiler-Hermeskeil), andererseits auf!,er 
den unverzinslichen Bauvorschiissen, deren Betrag seit 1904 auf 2100 M. 
erhoht ist, seit 1895 auch noch mit 3 1/ 2 v. H. verzinsliche staatliche Dar
lehen bis zu 4000 M. Hohe zum Hausbau gewahrt werden. 

Im ganzen sind in den Jahren 1842 bis 1903 an Baupramien 
4 853280 M. und an Bauvorschiissen 9099052 M. gezahlt worden, von 
letzteren: 2 062 117 M. verzinslich in den J ahren 1842 bis 1870 aus der 
Saarbriicker Knappschaftskasse, 5 892335 M. unverzinslich aus der Staats
kasse in den J ahren 1865 bis 1903 und 1 144 600 M. verzinslich aus der 
Staatskasse in den Jahren 1895 bis 1903. Die Zahl der mit Hilfe dieser 
nahezu 14 Millionen Mark von Arbeitern erbauten Hauser betragt zusammen 
6825. Daneben standen im Jahre 1903 noch 373 Miethauser mit zusammen 

*) Zu vergleichen die amtlichen Druckschriften: 
Die Arb e i t e r W 0 h nun g s - FUr s 0 r g e im Bezirke der K5niglichen 

Bergwerksdirektion zu SaarbrUcken, 1902. (DUsseldorfer Ausstellung). 
Die W 0 hI f a h r t s e i n ric h tun g e n fUr die Arbeiter auf den Gruben 

der K5niglichen Bergwerksdirektion zu SaarbrUcken. (Weltausstellung zu 
St. Louis 1904). 
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667 Familienwohnungen zur Verfiigung; der zu ihrem Bau (oder ihrer 
kauflichen Erwerbung) aus der Staatskasse aufgewendete Geldbetrag stellt 
sich auf 3 596 150 M. Endlich waren zur namlichen Zeit noch 29 Gruben
Schlafhauser mit 4755 Betten zur Aufnahme von auGerhalb des engeren 
Grubengebietes ansassigen Arbeitern vorhanden. Nach der am 1. De
zember 1900 vorgenommenen Belegschaftszahlung wohnten von der Gesamt
arbeiterzahl innerhalb des Grubengebietes: 28,8 v. H. in eigenen Hausern, 
28,7 v. H. bei ihren Eltern, 17,5 v. H. in Mietwohnungen, 15,9 v. H. bei 
Privaten als Einlieger und 9,1 v. H. in den Gruben-Schlafhausern, wahrend 
im ganzen die Zahl der Hausbesitzer (einschl. der aufl.erhalb des Gruben
bezirks Ortsansassigen) sich auf 37,1 v. H. belief. -

Anlangend die sonstigen Einrichtungen zum Besten der Arbeiter, so 
mogen hier noch hervorgehoben sein: einerseits die seit 1886 (zuerst auf 
den Gruben Heinitz und Dechen) errichteten Kaffeekuchen, deren zurzeit 
27 bestehen, sowie die seit Anfang der 1890er Jahre nach und nach auf 
allen Gruben erbauten groGen Mannschafts-Badeanstalten (zur Zeit bei 
22 Schachtanlagen in Gebrauch); andererseits die wesentlichen Erweite
rungen der Werksschulen (zurzeit 40 mit 70 Klassen), der Kleinkinder
schulen und Industrieschulen, die seit 1884 samtlich auf Werkskosten iiber
nommen sind, und deren Zahl zurzeit 17 bezw. 13 betragt (die letzteren 
neuerdings meist zu Koch- und Haushaltungsschulen erweitert), endlich der 
zur Heranbildung der technischen Grubenbeamten des Bezirks vorhandenen 
3 Steigerschulen (Louisenthal, Sulzbach, Neunkirchen) und der Saarbrucker 
Haupt-Bergschule, die im Jahre 1898 einer durchgreifenden Neuordnung 
unterzogen wurden*). 

*) Es dUrfte hier die Stelle sein, der Verdienste des Berghauptmanns Dr. 
Her man n Bra sse r t urn den Saarbriicker Bergbau zu gedenken. Am 
26. Mai 1820 zu Dortmund geboren, widmete sich Brassert der juristischen Laufbahll 
und wllrde 1848 Gerichtsassessor beim Oberlandesgericht zu Hamm. 1m 
August 1849 vertretungsweise mit den Geschiiften des justitiars beim Bergamte 
zu Siegell beauftragt, wurde er 1850 endgiiltig zum Justitiar dieser Behorde und 
zum Bergrat ernannt. Mit der Siegener Tatigkeit war fUr Brassert der ent
scheidende Wendepunkt seines Lebens eingetreten. Fortan gehorte er mit seinem 
umfassenden Geist und seiner unermUdlichen Arbeitskraft voll und ganz dem 
Bergrechte und der Bergverwaltung an, in deren Bereiche es ihm beschieden 
sein saUte, nicht nur der Schopfer des Allgemeinen PreuGischen Berggesetzes zu 
werden, sondern auch, fast ein Menschenalter hindurch an der Spitze des. Bonner 
Oberbergamts stehend, den rheinisch-westfalischen Bergbau auf der von I~m neu 
geschaffenen bergrechtlichen Grundlage zu ungeahnter BIUte und Entwlcklung 
zu fiihren. 

1m Jahre 1855 von Siegen als Oberbergrat an das Oberbergamt zu Bonn 
versetzt, dann voriibergehend von 1861 bis 1865 im Handelsministerium zu Berlin 
beschaftigt, Ubernahm Brassert im Laufe des Sommers 1865 als Berghau~tmann 
die Leitullg' des genannten Oberbergamts, um nunmehr ununterbrochen bls zum 
1. Oktober 1892 dem rheinischen Berg-bau seine segensreiche Tatigkeit zu widmen. 
Wenn auch nicht Bergmann von Beruf, hat Brassert in diesen langen Jahren stets 

11* 
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Die Kosten der Arbeiterfursorge haben sich fur die staatlichen 
Gruben in den letzten 10 Jahren, wie folgt, gestaItet: 

Art der Kosten 
II 

1892 
I 

1896 
I 1:l M. M. M. 

1. Kosten, welche auf gesetzlichen oder statuta-
rischen Vorschriften beruhen (Versicherung 
gegen Krankheit, Dnfall und Invaliditiit) . 5047124 5791765 8304628 

2. Freiwillig iibemommene Kosten (Bergmanns-
kohl en, Hausbaupriimien, Werks- und In-
dustrieschulen) 614800 560797 809421 

zusammen 5661924 1 6352562 1 9114049 

d. i. auf die Tonne der Kohlenf1lrderung 0,94 0,93 0,94 

auf den Kopf der beschaftigten Arbeiter. 191 196 214 

Hauptsachlichste Ergebnisse der preu~ischen Steinkohlen
grub en des Saargebietes seit 1816. Die nachfolgende Ubersicht gibt 
die Forderung (in heutigen Tonnen) und die Arbeiterzahl der im 
preu~ischen Teile des Saargebietes belegenen Steinkohlengruben fur die 
einze1nen Jahre von 1816 bis 1902, und zwar getrennt nach den staatlichen 
und den Privat-Gruben. Unter den letzteren war von jeher nur die Grube 
Hostenbach von Bedeutung, und wird zurzeit auch nur mehr sie allein be
trieben. 1m ubrigen ist die Forderung der Privatgruben, welche im Jahre 
1889 mit 192 324 t ihren Hohepunkt erreicht hat, wie die Ubersicht zeigt, 
seitdem in starkcm Ruckgange begriffen und wird in absehbarer Zeit v6llig 
zum Erliegen kommen. 

An der Gesamt-Steinkohlenforderung Preu~ens sind die Saarbrucker 
Gruben beteiligt: in 1852 mit 15,57 v. H., in 1867 (einschl. der neu er
worbenen Landesteile) mit 15,35 v. H., in 1880 mit 12,53 v. H. und in 
1902 mit 9,56 v. H., wahrend die entsprechenden Arbeiterzahlen 18,88 v. H. 
18,93 v. H., 15,13 v; H. und 10,75 v. H. betragen. Der Steinkohlenbergbau a~ 
der Saar hat hiernachin neuerer Zeit nicht die gleich rasche Entwickelung 
genommen wie derjenige Westfalens, Oberschlesiens usw. 

durch Rat und Tat aufs eifrigste an dem Gedeihen des Saarbrucker Steinkohlen
bergbaus mitgewirkt. Insbesondere haben die Arbeiterverhiiltnisse der staatlichen 
Gruben seiner verstiindnisvollen Anregung und Mitarbeit vielfache Verbesserungen 
zu verdanken, wie denn auch er es verstand, bei der gro~en Arbeiterbewegung 
zu Anfang der 1890er Jahre zwischen den mamosen Forderungen der Arbeiter 
und der berechtigten Stellung des Werksbesitzers erfolgreich zu vermitteln. Mit 
uem 1. Oktober 1892 in den Ruhestand getreten, beschlo~ Brassert am 16. Miirz 
1901 im Alter von fast 81 Jahren zu Bonn sein arbeitsreiches Leben, nachdem noch 
kurz vorher die Gnade des KOnigs in Anerkennung seiner hohen Verdienste urn 
den Staat ihn durch die Emennung zum" Wirklichen Geheimen Rat" ausgezeichnet 
hatte. 
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Staatliche Gruben Privat-Gruben •• ) Staatliche und Privat-Gruben 
zusammen··) 

]ahr 
Forderung Arbeiterzahl*) forderung 

Arbeiterzahl Forderung I Arbeiterzahl· 
t t t 

1816 100320 917 - - - -
1817 94963 7'29 5650 - 100613 -
1818 120301 833 15023 - 135324 -
1819 107053 827 15402 - 122455 -
1820 101337 847 14004 - 115341 -
1821 114655 1003 14959 - 129614 -
1822 103640 875 15688 - 119328 - . 
1823 94607 777 11981 - 106588 -
1824 126870 928 14728 - 141598 -
1825 142904 1038 14622 - 157526 -
1826 137212 1010 17372 - 154584 --
1827 166995 1177 21758 - 188753 -
1828 180576 1190 23570 - 204146 -
1829 179531 1165 23469 - 203 000 -
1830 199962 1245 23229 - 223 191 -
1831 174433 1181 18910 - 193343 
1832 157298 1060 17607 - 174905 -
1833 187853 1272 18135 - 205988 -

1834 203988 1354 21471 - 225459 -

1835 207260 1383 24791 - 232051 -
1836 265284 2058 24027 - 289311 -
1837 323 294 2063 21453 - 344 747 -
1838 327499 2137 22653 - 350152 -
1839 397264 2427 30787 - 428051 -
1840 382453 2489 25685 - 408138 -
1841 442038 2661 28196 - 470234 -

I 

1842 521103 3151 .31020 - 552123 -
1843 423142 2953 33926 - 457068 -
1844 484544 3152 41804- - 526348 -
1845 528051 3348 43884 - 571935 -
1846 582753 3988 43791 - 626544 -
1847 576512 3961 42787 - 619299 -
1848 436337 3375 46889 - 483226 -
1849 496717 3865 39944 - 536661 -
1850 593856 4580 42389 - 636245 -
1851 679268 5782 46079 - 725347 -
1852 722861 6186 47508 618 770369 6804-

1853 938202 7829 59879 600 998081 8429 

1854 1171 359 8663 58507 611 1229866 9274 

1855 1484183 10095 65985 599 1 550168 10694 

1856 1 521 121 10890 68784 594 1589905 11484 

1857 1729423 10726 72008 607 1 801 431 11333 

1858 1850598 10879 72810 632 1923408 11 511 

1859 1674412 10998 60843 615 1735255 11 613 

1860 1955961 12159 64304- 598 2020265 12757 

*) Einschlie-'Uich der Aufsichtsbeamten, sowie der Arbeiter bei der staatlichen Koksdarstellung, cler 
Bergfaktorei Kohlwage, dem Hafenamte SaarbrUcken und einschliefllich der Pferdeknechte auf den Gruben. 

**) Bis 1834 ohne die St. Wendelschen Gruben, dagegen sind von da ab auch die nicht zurn engeren 
Saarbecken gehorigen kleinen Gruben bei Offenbach am Glan und bei Kirn einbegriffen, solange sie tiber· 
haupt noch betrieben wurden. 
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I Staatliche und Privat-Gruben Staatliche Gruben Privat-Gruben 
zusammen 

Jahr 

Forderung 

I 
ArbeitetzahI Forderung 

I ArbeiterzahI Forderung ArbeiterzahI 
t t t 

1861 2090744 12650 63339 569 
II 

2154 083 13219 I 
1862 2086718 13228 51028 489 2137746 13717 
1863 2197115 13295 55443 536 2252558 13831 
1864 2597514 14290 63235 493 2660749 14783 
1865 2872999 15%7 75813 545 2948 812 16512 
1866 3004691 16651 60786 457 3065477 17108 
1867 3171 125 19089 67695 466 3238820 19555 
1868 3273293 19124 65112 460 3338405 19584 
1869 3444895 18800 59109 470 3504004 19270 
1870 2734019 15662 51530 546 2785549 16208 
1871 3203968 17079 59090 480 3263058 17559 
1872 4137800 20305 84434 514 4222234 20819 
1873 4268620 21403 91926 779 4360546 22182 
1874 4229786 22240 91480 680 4321 266 22920 
1875 4481839 22902 88172 512 4570011 23414 
1876 4467777 23351 81348 482 4549125 23833 
1877 4395232 22690*) 77800 473 4473032 23163 
1878 4361268 21874 83244 469 4444512 22343 
1879 4474961 1 21 611 85287 506 4560248 22117 
1880 5211389 23140 86165 

I 
488 5297 554 

I 
23628 

1881 5119468 23279 86412 491 5205880 23770 
1882 5480181 24040 90996 485 5571177 24525 
1883 5892821 25509 107124 538 5999945 26047 
1884 6087126 26638 138 841 638 6225967 27276 
1885 6049031 26281 164 010 812 6213041 27093 
1886 5822010 25739 180639 940 6002649 26679 
1887 5973068 25269 181199 953 6154267 26222 
1888 6238191 26028 181 257 966 6419448 26994 
1889 6083514 27 565 192324 977 6275838 28542 
1890 6212540 29340 176865 984 6389405 30324 
1891 6389960 30490 162064 997 6552024 31487 
1892 6258890 30363 134290 937 6393180 31300 
1893 5883177 29121 138185 874 6021362 29995 
1894 6591862 31486 129924 873 6721786 32359 
1895 6886098 31815 136152 902 7022250 32717 
1896 7705671 34144 113894- 819 7819565 34963 
1897 8258404- 357% 98815 640 8357219 36436 
1898 8768582 37595 113407 613 8881989 38208 
1899 9025072 39864 100 789 558 9125 861 40422 
1900 9397253 41853 93352 570 9490605 42423 
1901 9376023 43120 83445 604 9459468 43724 
1902 9493667 43484 77285 624 9570952 44108 

*) Bei den staatlichen Gruben sind von 1877 ab die Arbeiterzahlen der betretrenden Rechnungsjahre 
(1. April hi. 31. Mlirz) eingesetzt. 
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Von den staatlichen Gruben aHein sind die jahrlichen F6rdermengen, 
die Arbeiterzahlen (mit Pferdeknechten) und die erzielten baren Jahres
Uberschiisse von 1816 bis 1902 (seit 1877 nach den Etatsjahren) auf der 
Tafel 2 graphisch dargestellt. 

Einen Uberblick iiber die Fortschritte der Forderung auf den staat
lichen Gruben und der dabei sich ergebenden Durchschnitts-Arbeiterleistung 
in Zeitabschnitten von 5 zu 5 Jahren bietet die nachstehende Zusammen
steHung. 

I 
Durchschnittliche J ahresieistung 

Zeitabschnitt DurchschnittIiche auf I Arbe~er ~er oesamt-I auf I Arbeiter der unter-

fKalenderjahreJ Jahres-forderung B.elegschaft J (emschl. Auf- irdisch beschaftigten Oruben-

;~':::~r;;:;;, V:;;O::;~~'1 .... ,,,,hoWI , .. "cl., A,I-
knechte) slchts- nnd Maschmenpersonal) 

t t t 

1816-1819 105659 127,8 -
1820-1824 108 222 122,1 -
1825-1829 161 444 144,6 156,4 

1830-1834 184707 151,1 171,6 

1835-1839 304120 151,1 178,1 

1840-1844 450656 156,4 186,1 

1845-1849 534074 141,3 172,1 

1850-1854 821 109 124,2 152,9 
1855-1859 1651947 154,1 191,3 
1860-1864 2185610 166,5 209,7 
1865-1869 3153400 175,9 223,5 
1870-1874 3714839 192,1 244,4 
1875-1879 4436215 197,2 249,8 
1880-1884 5558197 226,7 292,7 
1885-1889 6033163 230,5 301,7 
1890-1894 6267286 207,8 275,7 
1895-1899 8128765 226,8 306,9 
1900-1902 9422314 220,0 302,2 

*) Auch hier sind seit 1877 die Belegschaften de .. Rechnungsjahre zugrunde gelegt. 

I 

Es mag hervorgehoben werden, daB die Forderung von F ettkohle 
(liegende F16zgruppe) sich im Laufe der Zeit starker entwickelt hat, als 
diejenige von magerer bezw. halbfetter Kohle (hangende und mittlere 
F16zgruppe). Wahrend namlich die Fettkohle noch bis in die Mitte der 
1830er Jahre auf den staatlichen Gruben nur etwa ein Viertel der Gesamt
Forderung ausmachte, erreichte sie 1840 ein Drittel, 1868 die Balfte, welche 
sie seitdem mehr und mehr iiberschritten hat und voraussichtlich schon in 
allernachster Zeit noch erheblich weiter iiberschreiten wird. In der Haupt-
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sache ist diese Verschiebung zugunsten der Fettkohle wohl durch den ver
haltnismaGig am starksten gewachsenen Bedarf an Kokskohle fur die Eisen
Industrie, dane ben auch teilweise durch die zunehmende Verwendung der 
Saarkohle zur Gaserzeugung herbeigeftihrt worden. 

Der Gel d wert der F orderung zeigt von 1816 bis zu den 1850 er 
Jahren eine im allgemeinen mit der Fordermenge in nahezu gleichem Ver
haltnis fortschreitende Erhohung. Vom Ende der 1850er Jahre ab treten 
jedoch in diesem Verhaltnis, veranlam durch die Schwankungen der Kohlen
preise, vielfache und zum Teilsehr schroffe Wechsel ein. Hatte nach den 
mittleren Verkaufspreisen die KohlenfOrderung der staatlichen Gruben im 
Jahre 1850 einen Wert von 3 080 448 M. ergeben, so stieg der letztere bis 
zum Jahre 1858 auf 16875990 M., urn dann sofort erheblich zuriickzu
gehen und erst im Jahre 1864 mit 19198539 M. den Wert von 1858 
wieder zu erreichen. Ganz auf1erordentliche Steigerungen brachten die 
Jahre 1872 bis 1874. Wahrend die Forderung von 1869 einen Geldwert 
von 27064 857 M. zeigt, hat 1872 bereits 46547679 M., 1873 sogar 
71 886645 M. und 1874 noch 63606858 M. aufzuweisen. Die schwere 
Handelskrisis der folgenden Jahre veranla:f1te ein fast ebenso rasches 
Wieder-Herabgehen bis zu 32760165 M. in 1879, von welch em Tiefstande 
dann eine allmahliche Wieder-Erhebung auf 451/ 2 Millionen im Rechnungs
Jahre 1884/85, 67112 Millionen in 1890/91, nahezu 70 Millionen in 1896/97 
und dann ein immer lebhafterer Aufschwung bis zu 1161/ 4 Millionen M. 
im Rechnungsjahre 1901 zu verzeichnen ist; das letzte Rechnungsjahr 1902 
zeigt wieder ein Zuriickgehen auf 112 136299 M. 

Entsprechend dem Geldwerte der Forderung haben auch die wirt
s ch aftlichen Ertrage des Saarbriicker Steinkohlenbergbaues in der Neu
zeit eine gewaltige Steigerung erfahren. Wie die graphische Darstellung 
auf Tafel 2 veranschaulicht, erhebt sich der an die General-Staatskasse 
jahrlich abgefiihrte bare Uberschuf1*) der staatlichen Gruben nach und nach 
von 175 000 M. in 1816 auf 1 Million M. in 1838, urn dann mit geringen 
Schwankungen bis' 1853 auf durchschnittlich etwa 11/4 Million stehen zu 
bleiben, im Jahre 1854 aber, unter dem Einflusse der neu eroffneten Eisen
bahn, plOtzlich auf 31/ 4 und bis 1858 auf 5 Mill. M. zu steigen. Das 
Jahr 1866 (Eroffnung des Saar-Kanales) zeigt einen Uberschuf1 von nahe 
71/ 2 Millionen. Wahrhaft grof1artig gestalteten sich die Ertrage mit dem 
Aufschwunge der 1870 er Jahre. Hatte schon 1871 trotz der im Gefolge 

*) Es mu13 hier ausdriicklich bemerkt werden, da~ nach den Grundsatzen 
der preu~ischen Staats-Bergverwaltung samtliche Neu-Anlagen der Saarbriicker 
Werke immer aus den laufenden Einnahmen der betreffenden Jahre bestritten 
worden sind. Hiernach stellt sich der "Dberschu~" stets niedriger als der eigent
liche "Ertrag". Letzterer betrug beispielsweise schon 1837 iiber 1 Million Mark 
1853 gegen 2160000 M., 1866 rund 7550000 M. 
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des franzosischen Krieges eingetretenen Absatz-Storungen einen Uberschuill 
von 81/ 2 Mill. M. ergeben, so hob sich dieser in 1872 auf 20112, in 1873 
sogar bis zu 381/ 2 Millionen; mit 1874 beginnt dann allerdings ein ununter
brochener rascher Riickgang bis zu 51/ 4 Millionen im Rechnungsjahre 
1878/79. Von 1880/81 ab zeigt sich wieder ein langsames Ansteigen, das 
nur unterbrochen wird durch ein voriibergehendes Emporschnellen bis zu 
fast 13 Millionen in 1890/91 und ein ebenso schroffes Wiederherabgehen auf 
7 Millionen in 1892/93, urn aber mit 1895/96 in kraftigem Aufschwunge 
sich bis zu 25 358 839 M. in 1900 zu erheben und im Rechnungsjahre 1902 
mit 18957 845 M. abzuschlieBen. Der iiberhaupt seit 1816 von den 
staatlichen Saarbriicker Gruben an die preuBische Staatskasse abgelieferte 
Baar-OberschuB stellt sich bis zum 31. Marz 1903 auf beinahe 500 Mill. M. 

2. Auf bayerischem Gebiete. 

1m allgemeinen. - Mit dem 1815 an Bayern gefallenen Teile des 
Saargebietes erwarb das bayerische Arar zunachst nur die Steinkohlen
grube St. Ingbert. Bereits im Juli 1816 hatte jedoch die "Landes-Ad
ministration am linken Ufer des Rheines" zu Speier auch in der Umgebung 
von Bexbach Versuchsarbeiten auf Steinkohle vornehmen lassen, infolge 
deren dann die zweite Grube Mittelbexbach fiir Rechnung des bayerischen 
Staates eroffnet wurde. Beide Gruben erhielten 1825 durch konigl. ErlaB 
ihre bestimmten Feldesgrenzen zugewiesen (vgl. Abschnitt II. c.); mit ihrer 
Leitung war das "Bergamt in der Pfalz", anfangs zu Kusel, dann zu 
Kaiserslautern und seit 1838 zu St. Ingbert, betraut. Die noch von den 
Besitzern der Mariannenthaler Glashiitte betriebene Grube im Ruhbachtale 
wurde 1821 staatlicherseits eingezogen. Seitdem hat innerhalb des zum 
engeren Saarbecken gehorigen T eiles der bayerischen Rheinpfalz eine 
Kohlengewinnung durch Private erst wieder in neuerer Zeit lvon 1881 ab) 
begonnen, die sich aber dann so kraftig entwickelte, daf!. sie seit 1895 die 
Forderung der beiden staatlichen Gruben iiberfliigelt hat. 

Betrieb der staatlichen Gruben St. Ingbert und Mittelbex
bach. - Wie bei den unmittelbar benachbarten Gruben Sulzbach und 
Dudweiler, beschrankte sich auch auf der Grube St. Ingbert der Betrieb 
lange Zeit lediglich auf eine Anzahl von Tageroschen und Stollen, durch 
welche einzelne groBere Flozstiicke, spater gleichzeitig mehrere Flbze in 
verschiedenen Hohen des Berggehanges aufgeschlossen und ausgewonnen 
wurden. 1m Jahre 1821 waren nicht weniger als 17 derartige Stollen vor
handen. Ais tiefster hatte der bei Schnappbach angesetzte Sulzbach-Stollen 
von der nordlichen Landesgrenze her die Floze querschlagig bereits bis 
zum 18. FlOze gelost. Urn diesen Stollen fiir den zum Zwecke des Ab
satzes anzulegenden groBen Kohlenlagerplatz bei St. Ingbert nutzbar zu 
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machen, wurde 1842-48 mittels mehrerer Gegenorter seine DUi'chtreibung 
ins siidliche Feld bewirktj der von beiden Seiten schwach ansteigende und 
fUr Pferde-Forderung eingerichtete Stollen hat von der nordlichen bis zur 
siidlichen Ausmiindung 2635 m Gesamt-Ui.nge. Auch auf der Grube Mittel.., 
bexbach war eine Reihe von Stollen angelegt worden, von. we1chen def 
bedeutendste 840 m Lange erreichte. Bei der geringen PfeilerhOhe dieser 
Stollen sah man sich .indessen hier schon 1838 genotigt, zum Tiefbau iiber
zugehen, welch em Beispiele St. Ingbert 1839 folgte. 

Der Abbau der Floze bestand bei den Stollenbetrieben teils in 
streichendem Pfeilerbau, indem von einer Haupt-Diagonale aus in ftachen 
Abstanden von 12 bis 18 m schmale Abbaustrecken getrieben und die 
Pfeiler ruckwarts gewonnen wurden, teils in diagonalem Pfeilerbau mit 8 
bis 10m breiten Strecken und Pfeilem. Erst von 1846 ab, und dan·n all
gemein mit· dem Beginne des Abbaues auf den eigentlichen Tiefbausohlen 
im Jahre 1850, ging man zur Vorrichtung der Floze durch Bremsberge 
iiber, unter gleichzeitiger Einfuhrung der Wagenforderung an Stelle der 
fruheren Benutzung von Karren und Schlitt en ; auf der Grube Mittelbex
bach fand vereinzelt auch Strebbau statt. - Fur die Schachtforderung 
wurden zu Anfang der 1840er Jahre, fUr die Wasserhaltung 1851 die ersten 
Dampfmaschinen aufgestellt. Von den jetzigen 4 Schachten der Grube 
St. Ingbert haben die Schachte I, II und III Tiefen von 245-315 m, der 
neue Schacht Rothhell eine solche von 441 m erreicht, wahrend der Forder
schacht von Mittelbexbachnur 132 m tief ist. 

Den allmahlichen Fortschritt des Betriebsumfanges beider Gruben 
zeigt die folgende Nachweisung von Forderung und Arbeiterzahl in den 
Jahren 1821 bis 1902. 

Orube st. Ingbert Grube Mittelbexbach Zusammen 

DurchschnittJiche Durchschnittliche Durchschnittliche 
Jahre 

I jahrliche 
Jahres- Jahres-

jiihrliche 
Jahres-

jahrliche forderung fiirderung fiirderung 
t I Belegschaf t 

Belegschaft 
t 

Belegschaft 

1821-30 14687 139 I 5480 61 20167 200 

1831-40 24819 259 8965 108 33784 367 

1841-50 48773 407 16671 176 65444 583 

1851-60 91854 462 21121 201 112975 663 

1861-70 123857 587 22996 205 146853 792 

1871-80 137124 644 17487 156 154611 800 

1881-90 160515 707 22548 135 183063 842 

1891-1900 151 299 749 32371 178 183670 922 

1901 175259 962 47189 282 222#8 1244 

I 
1902 175562 984 50020 273 225582 1257 
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Der Kohlenabsatz, welcher sich fruher bis nach Baden und Wiirttem· 
berg, seit 1840 sogar bis zur Schweiz erstreckte - in den 1830 er Jahren 
wurde auch St. Ingberter Kohle von Saarbriicken aus saarabwarts ver
schifft -, beschrankt sich in neuerer Zeit fast lediglich auf das engere 
pfalzische Inland. 

Die Privatgruben Frankenholz und Kons. Nordfeld. - Aufgrund 
einer Reihe, seit 1825 durch Private innerhalb der Banne von Oberbexbach 
und Rochen ausgefUhrter Schiirfe war am 25. Juli 1845 die Privat-Stein
kohlenkonzession Frankenholz erteilt worden. Die anfanglichen Auf
schluBarbeiten in ihr hatten indessen keinen Erfolg. Auch die nach Er
weiterung des Konzessionsfeldes im Jahre 1870 begonnenen beiden Schachte, 
sowie ein 800 m langer Stollen fUhrten nicht zum Ziele. Erst ein 1879 
angesetztes Bohrloch traf in 200 m Teufe die Redener Flozgruppe. Der 
infolgedessen auf der Frankenholzer Rohe abgeteufte neue Schacht hat 
1881 in der gedachten Teufe das oberste FlOz mit 1 m Starke. aufge
schlossen. Die KohlenfOrderung begann 1883 mit 826 t, erreichte 1885 bei 
200 Mann Belegschaft 10 859 t, 1890 bei 435 Mann 55 524 t und 1895 bei 
1188 Mann 223 675 t. Nach mehrjahriger Minderforderung wurde diese 
Rohe erst im Jahre 1900 mit einer Forderung von 247884 t und einer 
Be1egschaft von 1584 Mann wieder iiberholt, urn sodann in den nachsten 
J ahren noch weiter bis zu 263 460 t und 1700 Mann in 1901, sowie 267 775 
Tonnen und 1753 Mann in 1902 zu steigen. Die Grube baut zurzeit auf 
14 F10zen einer groBen Sattel wen dung der hangenden Flammkohlengruppe 
des Saarbeckens. Ihre 3 Schachte haben Tiefen von 378 bezw. 450 und 
520 m erreicht. 

Die auf der nordostlichen Fortsetzung des Frankenholzer Sattels 
bauende Grube Kons. Nordfeld bei Waldmohr hat ihre Wettersohle 
(Fortuna-Schacht) erst bei 616 m und di'e Fordersohle (Wilhelmine-Schacht) 
erst bei 846 m Teufe unter der Rangebank ansetzen konnen, hat mithin 
die tiefsten Schachte und auch bei weitem die gro{l,ten Abbautiefen im 
Saarbecken aufzuweisen. Ihre KohlenfOrderung begann mit 1370 t im 
Jahre 1890, erreichte 1896 bei 85 Mann Belegschaft 5524 t und 1900 bei 
213 Mann 14748 t; das Jahr 1901 ergab bei 235 Mann 12234 t und 1902 
bei 272 Mann 20 037 t. Die ungiinstigen Aufschliisse (gestOrte Gebirgs
verhaltnisse) lassen jedoch eine Aufrechterhaltung dieser Forderhohe auf 
Hingere Zeit nicht erwarten. 

Der Kohlenabsatz der beiden bayerischen Privatgruben entspricht dem· 
jenigen der die gleiche Kohle fordernden preuBischen Staatsgruben Reden 
und Kohlwald. Insbesondere erfreut sich die Grube Frankenholz eines aus
gedehnten Eisenbahnabsatzes. 
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3. In Lothringen. *) 

Aufschlui3arbeiten. - Nach der Abtretung des Saarbriicker Landes 
an Preu13en begannen franzosischer Seits sehr bald die eifrigsten Be
miihungen, das Steinkohlengebirge. auch in Lothringen aufzuschIie13en. 
Bereits 1816 hatten Versuchsarbeiten beim Dorfe Schonecken das erste 
bauwiirdige Steinkohlenfloz aufgefunden, und es wurde auf dasselbe unterm 
20. September 1820 die Steinkohlen-Konzession SchOnecken erteilt. Der 
im Orte Schonecken selbst angesetzte Forderschacht fand indessen zunachst 
beim Durchteufen der das Kohlengebirge iiberlagernden Buntsandstein
Schichten gro13e Schwierigkeiten durch die bedeutenden Wasserzufliisse, 
und als er endlich mit Hilfe einer 100 pferdigen Wasserhaltungs-Dampf
maschine 1829 die Kohlenfloze in 115 m Teufe erreicht hatte, erwiesen 
sich diese derart gestOrt, da~ schliei3lich im Jahre 1835, nach Aufwendung 
von etwa 1 000000 Frcs. Kosten, das ganze Unternehmen aufgegeben 
werden mu~te**). 

Nachdem die Konzession Schonecken 1841 an die Compagnie anonyme 
des houilleres de Stiring iibergegangen war, wurden durch diese von 1847 
ab unter Leitung des Bohr-Ingenieurs Kind bei Kleinrosseln und bei 
Stiringen (in unmittelbarer Nahe der im Bau begriffenen Eisenbahnlinie 
Metz-Saarbiiicken) mehrere bauwiirdige Floze erbohrt. Eine Reihe anderer 
Gesellschaften folgte mit dem Niederbringen von Bohrlochern, soda~ im 
Jahre 1853 deren 28 in Betrieb standen. Die zum Teil giinstigen Ergeb
nisse - 1854 wurde die Kohle bei Carlingen und Kreuzwald erbohrt, 1855 
bei Spittel und im Hochwald - fiihrten in den Jahren 1854 bis 1863 zur 
Erteilung von 10 weiteren Konzessionen. Von den hiernach im ganzen zu 
franzosischer Zeit vorhandenen 11 Konzessionen haben sich spater 2 im 
Besitze der Gesellschaft Compagnie anonyme des houilleres de Stiring 
(seit 1889 Firma Les Petits Fils de Fran<;ois de Wendel & Cie.) und 8 
in demjenigen der "Saar- und Mosel-Bergwerksgesellschaft" vereinigt (vergl. 
Abschnitt II c). Vor 1870 sind nur 3 von ihnen, namlich Schonecken, 
Carlingen und Spittel, zur Kohlenforderung gelangt. Vnter deutscher 
Herrschaft kamen in neuester Zeit noch die Konzessionen La Houve und 
Hochwald in Forderung. 

Durch Tiefbohrungen, welche seit Anfang 1900 an verschiedenen 
Stell en der Kreise Forbach und Bolchen im Bergfreien unternommen 

*) Vergl. Lie b h e i m, Beitrage zur Kenntnis des lothringischen Kohlen
gebirges. Strafiburg 1900. (Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von 
Elsafi-Lothringen. Neue Folge, Heft 4.) 

. **) Der mit Holz-Kuvelage versehene Schacht war 1818 begonnen worden, 
traf 1828 bei 87 m das Kohlengebirge, 1829 bei 115 m das erste FHlz und bald 
darauf noch ein zweites F15z. Auf beiden Fluzen wurde streichelld aufgefahren, 
auch durch Querschlage und weiteres Abteufen des Schachtes das Gebirge unter
sucht, letzteres war jedoch nach allen Richtungen von Verwerfungen durchsetzt. 
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worden sind, ist festgestellt, daG das Steinkohlenvorkommen unter der 
Buntsandstein- und Muschelkalk-Bedeckung sich in Lothringen in weit 
grof1erer Ausdehnung vorfindet, als bisher angenommen war. Nach den 
durch die Bohrungen gewonnenen Aufschliissen werden die Grenzen des 
Kohlengebietes nach Westen durch das Tal der deutschen Nied und nach 
Siiden etwa durch die Eisenbahnlinie Falkenberg-St. Avold-Saarbriicken 
gebildet. Innerhalb des bezeichneten Gebietes waren bis Schluf1 des Jahres 
1902 im ganzen 27 Bohrlocher auf Steinkohle ftindig geworden. 

Betrieb der Gruben. - 1m Felde des heutigen Steinkohlenbergwerks 
Schonecken hatte Kind in den Jahren 1849-51 bei Stiringen 3 Bohr
schachte niederzubringen versucht, muf!,te sie jedoch wegen der starken 
Wasserzugange aus dem Buntsandstein nach und nach samtlich wieder 
einstellen, ohne das Kohlengebirge erreicht zu haben.· Besseren Erfolg 
hatten die 1854 bei dem Dorfe Kleinrosseln und 1856 bei der benach
barten "alten Glashiitte" angesetzten Schachte St. Charles und St. Joseph, 
in welchen der wasserdichte AbschluG der oberen, hier nur 74 bis 83 m 
machtigen Schithten. durch "Pikotage" gliicklich gelang und das Kohlen
gebirge mit mehreren Flozen aufgeschlossen wurde, sodaG 1858 die erste 
Kohlenforderung erfolgen konnte. Seitdem sind noch die Doppelschachte 
Wendel (1862-68), Vuillemin (1867-74) sowieGm'gan (1883-91) nieder
gebracht worden und in Forderung getreten. Die alteren Schachte wurden 
1860, die neueren mit Eintritt der regelmaP.,igen Kohlenforderung durch 
die Zweigbahn Kleinrosseln-Stiringen an die Eisenbahnlinie Forbach-Saar
briicken angeschlossen. 

Innerhalb des jetzigen konsolidierten Bergwerks Saar und Mosel 
begann die Konzessiol1 Carling en das Schachtabteufen (Schacht Max bei 
Carlingen) zu Ende 1855 und trat 1861 in Kohlenforderung, hat sich 
indessen genotigt gesehen, wegen sehr gestOrter Lagerungsverhaltnisse und 
starken Wasserandranges den Betrieb im Jahre 11178 ganzlich einzustellen. 
Der Schacht hatte eine Gesamttiefe von 486 m, wovon 200 m im wasser
reichen Deckgebirge. Ein 1888 begonnener neuer Schacht (VI) hat bei 
175 m das erste Kohlenfloz angetroffen und steht seit 1898 in Forderung. 
- 1m Felde der Konzession Spittel (l'HopitalJ wurde der erste Schacht 
1862-65, der zweite 1864-67, ein dritter 1874-76 abgeteuft, samtlich 
nach dem Kind-Chaudronschen Verfahren mit eiserner Kiivelage; das 
Kohlengebirge erreichte man hier erst bei 272 m Teufe. Ein 1874 nach 
dem gleichen Verfahren in Angriff genommener vierter, sowie ein funfter 
Schacht bei Merlenbach muf!,ten unvollendet verlassen werden. In 
Forderung steht zurzeit nur Schacht II, dessen Baue mit denen des 
Schachtes VI von Carlingen durchschlagig sind. - Die Konzession Boch
wald hatte 1855 bei Merlenbach einen Schacht angesetzt, mui!Jte ihn aber 
bei 179 m Teufe wegen der aus dem Buntsandstein zusitzenden starken 
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Wasser 1861 einstellen. Nachdem die Arbeiten seit Anfang des Jahres 
1900 wieder aufgenommen worden waren, ist der Schacht nunmehr bis zu 
einer Teufe von 350 m niedergebracht und hat im Jahre 1903 die Kohlen
forderung von 2 Sohlen (271 m und 335 m) begonnen. - Mit dem 1. April 
1900 sind die Hauptanteile der Saar- und Mosel-Bergwerksgesellschaft in 
deutsche Hande iibergegangen und hat infolgedessen auch der Betrieb eine 
durchgreifende Erweiterung und Verbesserung erfahren. 

Das Steinkohlenbergwerk La Houve bei Kreuzwald, dessen Kon
zession bereits 1858 erteilt war, hat das Schachtabteufen erst 1895 be
gonnen. Der nach dem Kind-Chaudronschen Verfahren niedergebrachte 
erste Schacht (Marie) erreichte bei 120 m T eufe das Kohlengebirge und 
ist 1898 in KohlenfOrderung getreten; seine Gesamtteufe betdigt 272 m. 
Bei einem zweiten, 1899 angesetzten und in gleicher Weise wie der erste 
abgebohrten Schachte (Julius) ist der Wasserabschlu11 nicht gelungen. -

Der Kohlen-Abbau bestand auf den lothringischen Gruben anfangs in 
gewohnlichem streichendem Pfeilerbau mit Bremsbergen. Die Neigung der 
meisten Floze zur Selbstentziindung, sowie die wegen der wasserreichen 
oberen Gebirgsschichten gebotene Rticksicht auf moglichste Vermeidung 
von Bodensenkungen haben jedoch sehr bald zur Einftihrung von strei
chendem oder schwebendem Strebbau mit vollstandigem Bergeversatz ge
notigt; bei dem bis zu 8 m machtigen FlOze Henri der Grube Schon
ecken geht dieser Strebbau in einen vereinigten Firsten- und Querbau 
iiber. Wo die in der Grube selbst fallenden Berge nicht zum Verfiillen 
der abgebauten Raume ausreichen, werden Sandmassen, die man in gro11en 
Briichen tiber Tage gewinnt, in die Baue eingefordert; auf der Grube 
Schonecken wurden beispielsweise im Jahre 1902 zu diesem Zwecke 
297 466 t Sand in die Schachte eingelassen. 

N achdem 1858 die regelmmige Kohlenforderung mit 26 003 t (bei 
Kleinrosseln) begonnen hatte, ist die Forderung auf lothringischem Gebiete 
rasch weiter fortgeschritten. Es wurden durchschnittlich an Steinkohlen 
gewonnen: 

1858-60 jahrlich 39078 t, 
1861-65 

" 114638 " 
1866-70 

" 198430 " 
1871-76 

" 304886 " 
1876-80 

" 422304 " 
1881-85 

" 586860 " 
1886-90 " 699392 " 
1891-95 

" 903306 " 
1896-1900 

" 1073424 " 
1901 1 143162 " 
1902 . 1304818 " . 
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Die Arbeiterzahl hat sich von 2283 Mann in 1874 bis zu 3056 in 
1880, 3683 in 1890, 4638 in 1895, 5747 in 1900 und 7201 in 1902 ge
hoben. 

Auf die einzelnen Bergwerke verteilen sich Forderung und Beleg
schaft fur die Jahre 1898 bis 1902, wie folgt: 

1898 1899 I 1900 1901 I 190~ 
Forderung I Beleg- Fiirderung Beleg-I Forderung I Beleg- Forderung \ Beleg-I Fiirderung \ Beleg-

t schaft t schaft t schaft t schaft t schafl 

Schonecken . 937700 4056 901000 4057 957000 4268 980402 4521 1 021 715 4529 
SaarundMosel 134476 828 141415 804 122110 979 126235 1663 162507 1739 

La Houve. 1974 145 28688 350 57516 500 86525 695 125 596 933 

Zusammen 11074150 150291107110315211111366261574711193162168791130981817;;;; 

Die geforderte Kohle findet uberwiegend ihren Absatz in Eiscill
Lothringen und zwar hauptsachlich zum Betriebe der dortigen Eisenhutten 
und der Reichs-Eisenbahnen. Ansehnliche Kohlenmengen gehen indessen 
daneben auch nach Suddeutschland, sowie nach F rankreich und der 
Schweiz. Fur die letzten drei Jahre zeigt nachstehende Ubersicht die Ver
teilung des Absatzes im einzelnen. 

I 
1900 1901 190~ 

I Absatz Absatz Absatz 
Absatzgebiet 

I I 
iiberhaupt iiberhaupt iiberhaupt 

t v. H. t v. H. t v. H. 

Selbstverbrauch . 58521 - 76647 - 91071 -
EIsaB-Lothringen . 703719 65,27 6962% 62,36 731417 60,01 

SUddeutschland und 
Rheinprovinz 194626 18,05 176206 15,78 216124 17,73 

Frankreich 126242 11,70 163086 14,62 172928 14,19 

Belgien - - - - 1527 0,12 

Italien . - - 3461 0,31 3542 0,29 

Schweiz . 48498 4,51 71844 6,43 87915 7,21 

Luxemburg. 4800 0,45 3834 0,34 3023 0,25 

Osterreich 220 0,02 1788 0,16 2271 0,20 

Summe. 
I 

1136626 
1 100 I 1193162 I 100 1309 818 

1 
100 
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4. Gesamt-Forderung und Arbeiterzahl beim Steinkohlenbergbau 
des Saargebietes. 

Forderung 1893-1902. - Eine Zusammenstellung der innerhalb 
der einzelnen Teile des Saargebietes in den letzten 10 (Kalender-)J ahren 
geforderten Steinkohlenmengen ergibt die folgenden Zahlen. 

Gebietsteile I 1893 1894 

I 
1895 1898 189'7 I 

und Gruben t t t t t 

1. Preufien: 
I I 

a) Staatliche Gruben 5883177 6591862 6886098 7705671 8258404 

b) Privat-Gruben. 138185 129924 136152 113894 98815 

2. Bayem. 309906 342464 

I 
402 222 

I 
386068 402155 

3. Lothringen . 919400 969880 990081 1027699 1057544 

Saargebiet . 7250668 8034130 
1 

8414553 
1 

9233332 
1 

9816918 

Gebietsteile 

II 
1898 

I 
1899 

I 
u~oo 

I 
1901 

i 
1901t 

und Gruben t t I t t 

1. Preufien: I I 
a) Staatliche Gruben 8768582 9025072 9397253 9376023 9493667 

b) Privat-Gruben. 113407 100789 93352 83445 77285 

2. Bayem. 421740 462848 503730 511542 528050 

3. Lothringen . 1 074150 1071103 1136 626 1193162 1309818 

Saargebiet 103778791 10659812111130%1 111164172 11408 820 

Arbeiterzahl 1893-1902. - Die beim Steinkohlenbergbau des 
Saargebietes in den letzten 10 Jahren beschaftigtgewesenen Arbeiter sind 
in nachstehender Ubersicht zusammengestellt, wobei bemerkt sein mag, 
daB die unmittelbar durch den gedachten Bergbau sich ernahrende berg
mannische Bevolkerung etwa der 31/ 2fachen Kopfzahl der eigentlichen 
Arbeiter entspricht. 

Gebietsteile uud Gruben 1893 189411895 1896 189'7 1898 1899 1900 119011190~ I 
1 1. Preufien: 

! 
29121 31486131815 34144 a) Staatliche Gruben 357% 37595 39864 41853 43120 43484 

b) Privat-Grube~ 874 873 902 819 640 613 558 570 604 624 

2. Bayem .. 1949 2060 2251\ 2317 2480 2729 2862 3162 3369 3479 

3. Lothringen. 4271 4509 4718
1 

4769 4783 5029 5211 5747 6879 7201 

Saargebi~t 36 215138 928139686142049 43 699145 966148 495151 332 53 972\54 788 
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Bisherige Gesamt-Steinkohlenforderung des Saargebietes. 
- Nach iiberschlaglichen Ermittelungen sind im Saargebiete seither tiber
haupt an Steinkohlen gewonnen worden: 

1. Von Beginn des 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 

(alte Grabereien) etwa . 

2. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Be
setzung des Landes durch die Franzosen (1793) 

3. Wahrend der franzosischen Herrschaft (1793 bis 
1815) . 

4. In neuerer Zeit, und zwar 
a) von 1816 bis 1850: auf preuGischem 

Gebiete. 10 540 000 t 
" bayerischem 

Gebiete . 1 270 000 " 

b) von 1851 bis 1883: auf preuGischem 
Gebiete. . 103 268 786 " 
bayerischem 
Gebiete . 4 652 115 " 

" lothringischem 
Gebiete . 7067477 " 

c) von 1884 bis 1902: auf preuGischem 
Gebiete. . 139 096 876 " 

" 
bayerischem 
Gebiete. 6 402 120 " 

" lothringischem 
Gebiete. 17068 921 " 

350000 t, 

1 300000 " 

1 500 000 " 

11810000" 

114988378 " 

Gesamtsumme rund 

162567917 " 

. 292 500 000 t. 

Annahernd hat demnach das Saargebiet bis zum SchluB . des Jahres 
1902 etwa '2.921/ 2 Mill. t Steinkohlen gefordert. Legt man den Durch
schnitts-Verkal,lfspreis des genannten Jahres (t 1 ,50 M. fur 1 t) zugrunde, 
so entspricht dieser Forderung ein ungefahrer Wert von 3364 Mill. M. *). 

*) Beim endgUltigen AbschluB der varliegenden Schrift (1. Mai 1904) dUrfte 
die Gesamt-FOrderung wahl fast 310 Mill. t erreicht,. ihr Wert 3500 Mill. M. uber
schritten haben. 

SaarbrUcker Steinkohlenbergbau II. 12 
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5. Die weitere Entwickelung der Koksbereitung"'). 

Die Koksdarstellung, bei der seit 1788 gemauerte Me i I e r ein
geftihrt worden waren, beschrankte sich in den folgenden Jahren aus
schlieGlich auf die Grube Dudweiler-Sulzbach. Die Verkokung selbst blieb 
Privaten iiberlassen, welche die gewonnenen Koks an die rheinischen Eisen
und Bleihiitten absetzten. 

Bei Ubernahme der Saarbriicker Gruben durch die preufiische Ver
waltung entschlofi sich diese, die Verkokung kiinftighin auf landesherrliche 
Rechnung zu betreiben. Die im Besitze der Kaufleute Reuther und 
Schafer zu Coblenz befindlichen 9 Koks-MeilerOfen beim Ludwig-Stollen del' 
Grube Dudweiler wurden demgemafi im Juni 1816 durch Kauf erworben 
und aufierdem 12 gleiche Of en neu erbaut, so dafi noch in der zweiten 
Halfte des gedachten Jahres 200 Fuder Koks dargestellt werden konnten**). 

Zu der Meiler-V erkokung wurden der Hauptsache nach nur Stiick
kohlen verwendet, und es waren beispielsweise im Jahre 1816 auf 1 Fuder 
Koks durchschnittlich etwas iiber 21/4 Fuder Stiickkohlen erforderlich. Da 
es vorteilhafter schien, statt dessen die geringwertigen Grieskohlen zu ver
koken, so wurde im August 1816 durch den Oberberghauptmann Gerhard 
angeordnet, zu diesem Zwecke geschlossene Gfen nach "Burgundischer" 
Art, wie sie zu Eschweiler bereits in Gebrauch standen, zu versuchen. Der 
auf der neuen Grubenhalde von Dudweiler erbaute, 30 Ztr. Grieskohlen 
fassende, erste derartige burgundische Of en kam im Oktober 1819 in 
Betrieb; er zeigte zwar anfangs schlechte Ergebnisse, durch Ver
Uingerung der Brennzeit bis zu 60 Stunden gelang es jedoch ziemlich bald, 
in ihm bei 50 v. H. Ausbringen aus den Grieskohlen gute Koks, allerdings 
mit bedeutend hoheren Arbeits16hnen wie beim Meilerbetriebe, zu erzielen. 

Hatte sich seither die Verkokung stets auf Kohlen del' Grube Dud
weiler-Sulzbach beschrankt, so gab die staatliche Eisenhiitte zu Geislautern, 
bei deren Hochofen friiher schon die franzosische Verwaltung den Koks-

*) Siehe auch die Abschnitte III a, 6 und IIlb. 
**) Es mag ZUln Vergleiche mit heutigen Verhaltnissen von Wert sein, aus 

den betreffenden Jahresrechnungen einige Preisangaben Uber die damalige Koks
darstellung einzuschalten. Die Herstellung der 12 neuen Koksofen erforderte 
an Arbeitslohn j e 101/2 fr., an Bruchsteinen und Lehm j e 21 fr., so dafi j eder fertige 
Of en 31 1/ 2 fro kostete. FUr das Einbringen der Kohlen in die C)fen wurden den 
Arbeitern 1/4 fr., fUr das Verkoken selbst 1 fro 5 cts. auf j e 1 Fuder KQhlen, an 
Fuhrlohn fUr 1 Fuder Koks von der Grube bis zur Niederlage Kohlwage 4 fro 
60 cts. bezahlt; die Arbeitsschicht eines Maurers oder Kokers galt 11/2 fr., die eines 
Tagelohners oder sonstigen Arbeiters 1 fro Die verbrauchten Stuckkohlen wurden 
mit 15 fro das Fuder (4 Sgr. der Ztr.) vergUtet und die Koks aut der Niederlage 
Kohlwage mit 421/4 fro das Fuder (111/4 Sgr. der Ztr.), spater auf der Grube selbst 
mit 8 Tlr. 18 Sgr. das Fuder (86/10 Sgr. der Ztr.) verkauft. An Gestehungskosten 
kam 1 Fuder Koks (im Jahre 1818) auf 8 TIr. 10 Sgr. 4 Pf., wovon 18 Sgr. 31/ 2 Pf. 
auf die eigentlichen Darstellungskosten fielen. 
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betrieb einzufuhren beabsichtigt hatte, den AnlaG, aueh mit Kohlen aus 
den dieser Hutte naher gelegenen Gruben Verkokungsversuehe anzustellen. 
Die im Sommer 1817 auf der gedaehten Hutte in offen en Meilern be
gonnenen Versuehe erstreckten sieh auf groGere Mengen Stliekkohlen von 
den Gruben Geislautern, Bauernwald, Rittenhofen, Gersweiler und vergleichs
weise auch auf solche von Dudweiler, lieferten aber trotz mehrfacher 
Wiederholung nur bei den Kohlen von Gersweiler und Dudweiler brauch
bare Koks*). Umfassendere Versuche kamen sodann in den Jahren 
1826 und 1827 mit samtliehen Kohlen der damals auf den Saarbrucker 
Gruben gebauten F16ze zur Ausfuhrung. Zu diesem Zweek waren teils 
neue KoksOfen auf einigen Gruben, wie Gersweiler, Wellesweiler und 
Konigsgrube, erbaut, teils die Kohlen naeh Dudweiler gebraeht worden. 
Samtliehe Versuehe fanden in gewohnliehen run den MeilerOfen mit je 
5 Fuder Kohlen statt, abweiehend von fruher wurden aber nieht blo~ 
Stiiekkohlen, sondern dazwischen aueh Grieskohlen benutzt. Als Gesamt
Ergebnis zeigte sieh, daG au~er den Dudweiler und Sulzbaeher Kohlen 
hauptsaehlieh nur diejenigen von Wellesweiler und von der erst seit kurzem 
angeIegten Konigsgrube, daneben allenfalls noeh diejenigen von Friedriehs
thaI, Quiersehied, J agersfreude und Gersweiler zur Koksdarstellung sieh 
eigneten, alle ubrigen aber als zu mager mehr oder weniger nieht dazu 
zu verwerten waren. 

Ein lebhafterer Aufschwung der Koksdarstellung begann erst mit dem 
Jahre 1825, naehdem es gelungen war, das Eisenhlittenwerk Hayingen in 
Lothringen als Abnehmer zu gewinnen. Wahrend noeh 1824 die ganze 
Kokserzeugung zu Dudweiler nur 217 Fuder betragen hatte, erforderte die 
genannte Eisenhutte fur sich allein jetzt eine jahrliehe Lieferung von 
1500 Fudern, die sich in den folgenden Jahren noeh stetig steigerte und 
1829 bereits auf 400 Fuder monatlieh angewaehsen war. Dazu trat noeh 
fur elsassisehe Eisenhutten (Niederbronn, Mulhausen usw.) ein weiterer 

*) Kurz nach den Versuchen auf der Geislauterner HUtte hatten im Jahre 
1821 Probeschmelzen mit Dl1dweiler Koks auf der konigl. Eisenhutte zu Sayn im 
Kupolofen stattgefunden. Auch hier fand man an dem nSaarkoks" einerseits die 
Zl1 geringe Festigkeit, andererseits eine zu groGe Unreinheit zu tadeln, nament
lich im Vergleich mit dem daneben versuchten Ruhrkoks. Urn nun nicht den 
Ruf der SaarbrUcker Koks am Rheine v6llig sinken Zl1 lassen und urn zugleich 
auch den Wettbewerb mit den Ruhrkoks daselbst ferner bestehen zu k6nnen, 
wl1rden bei den KoksOfen Zl1 Dudweiler aile Anstrengungen gemacht, ein 
besseres Erzeugnis als bisher ZLl erzielen. In der Tat errangen denn auch bei 
einem neuen Probeschmelzen zu Saynerhlitte im Jahre 1824 Dudweiler Koks den 
Sieg liber Hanielsche Ruhrkoks, indem festgestellt wurde, daG beim Schmelzen 
mit ersteren unter sonst gleichen Verhaltnissen die Schmelzkosten wesentlich 
geringer waren, als bei Anwendung von Ruhrkoks. MerkwUrdigerweise zeigten 
sich die damaligen Saarkoks bedeutend schwerer als Ruhrkoks; ein Berliner 
Scheffel von ersteren wog 5'1 Pfd., von letzteren dagegen nur 38 Pfd. 

12* 
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monatlicher Bedarf von 60 bis 80 Fudern. Da die KohlenfOrderung von 
Dudweiler allein zur Beschaffung dieser bedeutenden Koksmenge nicht aus
reichte, so wurde ein Teil von der Konigsgrube bei Neunkirchen geliefert, auf 
welcher zunachst probeweise 1824 die Verkokung mit 2 Of en begonnen hatte 
und dann allmahlich in groBerem Umfange fortgesetzt worden war. 

Obwohl der 1819 errichtete burgundische Koksofen zu Dudweiler 
nicht ungiinstig arbeitete, so verblieb man doch fiir den groBen Betrieb 
nach wie vor bei den bessere Koks liefernden alten Meilerofen, von denen 
auf der Halde am Carolinen-Stollen bei Dudweiler eine grMere Anzahl 
erbaut wurde. Man hatte es nach und nach dahin gebracht, in ihnen bis 
zu 7/8 des ganzen Einsatzes Grieskohlen benutzen zu konnen; dabei fame 
1 Meiler 5 Fuder Rohkohlen, aus denen man nach 10tagigem Brande 45 
bis 47 v. H. Koks erhielt. 

Wesentliche Fortschritte in der Koksbereitung veranlaBte die Ein
fiihrung eines neuen englischen Koksofens im Jahre 1832. Er war 
zuerst auf der bayerischen Grube St. Ingbert durch einen Unternehmer 
Gerdolle angewandt worden, welcher ihn auf den franzosischen Steinkohlen
gruben bei St. Etienne gesehen hatte. Von den burgundischen ge
schlossenen Of en unterschied sich dieser englische hauptsachlich durch 
einen im Gemauer rings urn den Herd laufenden Luftkanal; der Of en 
fame 20 Ztr. Kohlen, welche, durch eine Offnung im Gewolbe eingebracht, 
nach 20 bis 22 Stunden bei geschlossener Ofentiir vollstandig verkokten 
und ein Ausbringen von 55 bis 60 v. H. lieferten. 

Nachdem ein gegen Ende des Jahres 1832 zu Dudweiler erbauter der
artiger Of en sehr giinstige Ergebnisse geliefert hatte, wurde von 1833 ab 
nach und nach daselbst eine groBere Anzahl solcher Of en errichtet. Ihr 
betrachtlich hoheres Ausbringen an Koks, sowie die geringeren Ver
kokungskosten gestatteten eine nicht unbedeutende ErmaBigung der Koks
Verkaufspreise, wodurch es allein gelang. in den folgenden Jahren den 
nicht unbedeutend gesunkenen Koks-Absatz wieder zu heben und nament
lich auch den Haupt-Koksabnehmer, die Eisenhiitte zu Hayingen, wieder 
zu gewinnen. 1m Jahre 1837 waren zu Dudweiler neben 28 Meilern schon 
55 geschlossene Of en in Tatigkeit.*) 

*) Beilaufig mag hier auch der ersten Versuche gedacht sein, die 1834 zu 
Dudweiler gemacht wurden, die Kohlen vor dem Verkoken einer Reinig-ung durch 
Waschen zu unterziehen. Diese Versuche fanden vor dem Carolinen-Stollen statt. 
Nachdem aus den Kohlen die groben Stucke entfernt und auch die kleineren 
Wilrfel ausgerattert waren, wurde der feine Gries in Setzsieben gesetzt. Es 
schieden sich zwar dabei die Berge ganz gut ab, allein der gereinigte feine Staub 
erwies sich zum Verkoken als unbrauchbar, da er nicht zusammenbacken wollte 
und im Of en meist rasch zu Asche verbrannte. Da zudem auch die Waschkosten 
sich als gauz unverhaltnismaGig hoch herausstellten, so lieG man die Versuche 
bald wieder fallen. 
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Urn dieselbe Zeit ging man auch auf der Konigsgrube, woselbst die 
Koksdarstellung zwar schon 1824 begonnen hatte, aber neben Dudweiler 
verhaltnisma~ig stets unbedeutend geblieben war, zur Erbauung von 
5 geschlossenen Of en iiber, wie denn iiberhaupt mit dem Jahre 1839 die 
Verkokung mittels offener Meiler im Saargebiete ihr volliges Ende er
reichte. -

Hatte die Erzeugung von Koks im Jahre 1830 auf der Grube Dud
weiler 2067 und auf Konig'lgrube 543 Fuder, im ganzen also auf den 
preu~ischen Gruben 2610 Fuder betragen, so stellte sie sich fur das Jahr 
1840 auf 6213 bezw. 2113, zusammen 8326 Fuder. Haupt-Abnehmer 
waren urn diese Zeit noch in erster Linie die Eisenhutte von Hayingen 
und neben ihr einzelne Hiitten des Elsasses und der Schweiz. Von den 
einheimischen Eisenhutten betrieb im Jahre 1840 nur diejenige von Geis
lautern einen Hochofen ausschliemich mit Koks, wahrend die Hiitten des 
Hoch- und Soonwaldes, sowie die von Neunkirchen, Quint (bei Trier) und 
Sayn seit Mitte der 1830er Jahre angefangen hatten, Saarkoks beim Hoch
ofenbetriebe in nach und nach steigendem Verhaltnisse der Holzkohle 
zuzusetzen. Neben den Eisenhiitten treten aber allmahlich auch schon die 
Eisenbahnen zur Lokomotiv-Heizung als Abnehmer fiir Saarbriicker Koks 
auf, zuerst von ihnen 1836 die Further Bahn, dann 1840 die Bahnen 
Mannheim-Heidelberg und Mainz-Frankfurt, 1841 die franzosische Ostbahn 
(Stra~burg-Basel). 

Urn den von diesen verschiedenen Seiten her gewaltig sich steigernden 
Koks-Anforderungen geniigen zu konnen, mu~ten die Verkokungsanlagen 
zu Dudweiler und Konigsgrube erheblich vergro~ert werden. Gleichzeitig 
sah man sich genotigt, daneben noch auf anderen Gruben die Ver
kokung einzuftihren. So entschlo~ man sich namentlich zur Erbauung 
von Koksofen bei den Gruben Wellesweiler und Sulzbach, sowie bei 
der zu dies em Zwecke im Jahre 1840 wieder aufgenommenen Grube 
Altenwald. 

Am Schlusse des J ahres 1842 waren im ganzen bereits 142 ge
schlossene Of en und 9 Meiler, zusammen also 151 KoksOfen vorhanden, 
namlich 63 zu Dudweiler (beim Carolinen-Stollen), 1 Teer-Koksofen zu 
Sulzbach (beim Venitz-Stollen), 27 zu Altenwald (beim Flottwell-Stollen), 
50 auf Konigsgrube und 10 zu Wellesweiler. Die gesamte Kokserzeugung 
aus diesen Of en betrug im genannten Jahre 15537 Fuder, wovon 8107 Fuder 
zu Dudweiler, 5097 auf Konigsgrube und 1363 zu Altenwald gewonnen 
waren. 

Von den geschlossenen Koksofen famen die alteren je 18 bis 20 Ztr. 
Kohlen, die neueren 30 Ztr., bei 24stundigem Betriebe und 58 bis 60 v. H. 
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Koksausbringen. Gro~ere Of en (fiir 60 Ztr. Kohlen), wie sie zu Altenwald 
probeweise versucht wurden, erwiesen sich nicht als brauchbar, da sie 
mindestens 48 Stunden zum Ausbrennen erforderten und dabei doch nur 
sehr ungleichmaaige, schlechte Koks gaben; auch der auf Teergewinnung 
eingerichtete Koksofen zu Sulzbach bewahrte sich nicht. 

Mit dem Jahre 1845 beginnt die Einfiihrung von Kohlenwaschen 
fiir die zur Verkokung bestimmten Kohlen. Wahrend namlich die vorherige 
Reinigung der letzteren bisher (abgesehen von dem 1834 zu Dudweiler 
gemachten Waschversuche) sich auf Ausklauben der Schieferstiicke be
schrankt hatte, lie~ 1845 das Hayinger Hiittenwerk zu Altenwald eine 
besondere Kohlenwasche errichten. Anfangs nur fiir diejenigen Kohlen 
bestimmt, welche zur Koksbereitung fur das gedachte Hiittenwerk selbst 
dienen sollten, wurde die Wasche bald auch fur den groaten Teil der 
sonst in Altenwald verkokten Kohlen mitbenutzt. Ubrigens geschah das 
Waschen hierbei noch ohne jegliche Anwendung von Maschinen; erst im 
Laufe der 1850er Jahre kamen fur die Gruben Dudweiler, Konig und 
Heinitz vollkommenere Einrichtungen mit Maschinen in Betrieb. 

Auaer den geschlossenen KoksOfen wurden seit 1849 auch sogenannte 
Schaumburger offene Of en angewandt. Sie failJten die hochst bedeutende 
Menge von 10 bis 12 Fuder Kohlen als Einsatz, brannten aber allerdings 
5 bis 6 Tage mit offener Flamme und mumen dann noch 2 bis 3 Tage 
gedampft werden, soda~, unter Hinzurechnung der fur das Einsetzen der 
Kohlen, das Ziehen der Koks und das Wiederabkuhlen des Ofens er
forderlichen Zeit, ein Of en nur aIle 10 bis 12 Tage frisch gesetzt werden 
konnte; die erhaltenen Koks zeichneten sich durch groilJe Dichte. und 
Festigkeit aus, auch iiberstieg das Ausbringen angeblich dasjenige in ge
schlossenen Of en. Gleichwohl haben diese Of en sich auf die Dauer nicht 
behaupten konnen und spater wieder vollkommeneren geschlossenen Of en 
Platz mach en mussen. -

Die Eroffnung der Saarbriicker Eisenbahn und das dadurch betrachtlich 
erweiterte Absatzgebiet brachte mit Anfang der 1850er Jahre abermals 
eine gewaltige Steigerung der Nachfrage nach Saarkoks. Zu ihrer Be
friedigung entstanden jetzt neben den seitherigen Koksanlagen der alten 
Gruben neue Koksofenreihen dicht bei der Eisenbahnlinie, so 1850 auf der 
zuerst mit der Eisenbahn verbundenen Grube Heinitz, 1852 bei den Eisen
bahnschachten zu Dudweiler und Altenwald. 

Wahrend 1842 im ganzen noch erst 151 KoksOfen auf samtlichen 
Gruben vorhanden gewesen waren, zahlte man deren am Schlusse des 
Jahres 1853 bereits 547, und zwar 394 geschlossene und 153 offene Of en. 
Von diesen befanden sich auf den einzelnen Gruben: 
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Geschlossene Of en Schaurnburger Of en Zusarnmen 
Dudweiler 168 27 195 
Sulzbach. 4 4 
Altenwald 108 1 109 
Heinitz 121 121 
Konigsgrube 94 4 98 
Wellesweiler 20 20 

Die gesamte Kokserzeugung hatte sich inzwischen gehoben von 
15537 Fudern im Jahre 1842 bis auf 44 771 Fuder in 1850 und 83337 Fuder 
(2500076 alte Ztr.) in 1853. An letzterer Erzeugung waren beteiligt: 

Dudweiler . mit 1 094 4~8 Ztr. 
Heinitz. . . . . " 683040 
Sulzbach-Altenwald ,. 401 164 " 
Konig-Wellesweiler " 321 444 " 

zusammen 2 500 076 Ztr. 

V (In dieser Erzeugung wurden auf der Eisenbahn versandt 960944 Ztr. 
oder 38 v. H.; andererseits gingen davon ins Ausland 1895471 Ztr. oder 
fast 76 v. H. 

Bis zum Jahre 1852 hatte die Koksbereitung aus Saarkohlen aus
schlieGlich auf Rechnung der Gruben selbst stattgefunden. Zwar war 
wiederholt versucht worden, die Verkokung an Private zu iiberlassen, 
indessen standen der Durchfiihrung dieses V orschlages einerseits der 
Mangel geeigneter und geneigter U nternehmer entgegen, andererseits die 
von den Koksabnehmern erhobenen weitgehenden Anspriiche auf Herab
setzung der Kohlenpreise fiir den Fall, da~ sie die Koksdarstellung selbst 
in die Hand nehmen wiirden. 

Erst die zu Anfang der 1850er Jahre in ganz aufllerordentlichem MaGe 
sich steigernden Anforderungen von Koks lie~en nunmehr die Einfiihrung 
einer Koksbereitung durch Private neben derjenigen durch die konigl. 
Gruben als ein dringendes Bediirfnis erscheinen. So entstanden zunachst 
in den Jahren 1852 und 1853 - die Privat-Koksanstalten von de 'Vendel 
(Besitzer der Eisenhiitte zu Hayingen und der neu errichteten Eisenhiitte 
zu Stiringen bei Forbach), von der franzosischen Ostbahn-Gesellschaft und 
von Gebr. Haldy, erstere beiden Anlagen unmittelbar bei den Skalley
Schachten der Grube Dudweiler, ietztere bei den Eisenbahnschachten der 
Grube A:ltenwald. 

Die auf diesen Privat-Anlagen nach franzosischen und belgischen 
Mustern erbauten neuen geschlossenen KoksOfen fanden auch bald auf den 
Koksanstalten der konigl. Gruben Nachahmung, indem von 1854 ab die 
Schaumburger Of en nach und nach hauptsachlich durch Haldysche Of en 
ersetzt wurden, die bei gro~erer Leistungsfahigkeit sich dauerhafter und 
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weniger kostspielig im Betriebe als jene erwiesen. Nur auf den alten 
Koksanstalten beim Gegenortschachte (Carolinen-Stollen) der Grube Dud
weiler, beim Flottwell- Stollen zu Altenwald, beim Venitz - Stollen zu 
Sulzbach und auf Grube Wellesweiler blieben die fruheren Of en noch 
im Betriebe, bis diese Anstalten im Jahre 1858 iiberhaupt ganzlich ein
gestdlt wurden. 

Zu den drei groi3en Privat-Anlagen traten in den Jahren 1862 bis 1863 
noch diejenigen von Lamarche & Schwarz bei den Dechen-Schachten und 
von Schmidborn & Gebr. Roehling zu Heinitz, sowie 1867 die Kokerei 
von Dupont & Dreifui3 bei Malstatt, wahrend die franzosische Ostbahn
Gesellschaft 1864 ihre eigene Koksdarstellung zu Dudweiler aufgab. 
Aui3erdem haben endlich noch die Eisenhiitten zu Burbach (1857), Dillingen 
(1869), Neunkirchen (1872) und Halberg (1874) unmittelbar bei ihren Werken 
selbst groi3ere Koksanstalten errichtet. Dagegen wurde die staatliche 
Verkokung auf der Konigsgrube im Jahre 1867, auf Grube Dudweiler 1874 
aufgegeben, und seitdem besteht als einzige staatliche Koksanstalt der 
Saarbriicker Gruben nur mehr diejenige zu Grube Heinitz. Neuerdings 
sind dann noch die Privat-Koksanlage zu Grube Heinitz (1903) und 
diejenige bei den Dechen-Schachten (1904) durch Kauf in den Besitz des 
Staates ubergegangen. 

Bemerkenswert aus diesem neuern Abschnitte der Koksgewinnung 
sind in technischer Beziehung einerseits die voriibergehende Einftihrung 
von Of en mit senkrechten Verkokungskammern (Gebr. Appolt zu Sulzbach), 
andererseits die Einrichtungen zur Gewinnung der Nebenerzeugnisse bei 
der Koksbereitung. Die Appoltschen Of en, versuchsweise zuerst 1855-56 
zu St. AvoId und Sulzbach benutzt, dann vielfach zum rege1mai3igen Be
triebe auf den Koksanstalten des Saargebietes (Dud weiler, Altenwald, 
Malstatt) eingefuhrt, haben allerdings sehr bald wieder den verbesserten 
liegenden Of en (Fran~ois-Rexroth, Coppee usw.) weichen mussen und sind 
seit Ende der 1880er Jahre dauernd aufgegeben. Behufs Gewinnung del' 
Nebenerzeugniss<,; bei der Koksbereitung fanden auf der staatlichen Koks
anstalt zu Grube Heinitz in den Jahren 1882-86 eingehende und auch 
erfolgreiche Versuche statt, von der Einfiihrung einer besondern T eer- und 
Ammoniakgewinnung wurde indessen Abstand genommen, weil bei den 
ortlichen Verhaltnissen die Ausnutzung der Koksofengase zur Dampf
kesse1heizung einen groi3ern Vorteil gewahrte. Ubrigens hat die Teer- und 
Ammoniakgewinnung seit 1888 auf der Privat-Koksanlage zu Altenwald 
beim groi3en Betriebe Eingang gefunden. 

Einen Uberblick iiber die Gesamt-Entwickelung der Koksdarstellung 
im preuGisc;hen Teile des Saargebietes bieten die nachfolgenden Zahlen. 
Es sind dase1bst an Koks iiberhaupt dargestellt worden: 
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1816 rund :~OO t (nur auf den staatlichen Gruben), 
1830 

" 
4000 " (desgl.), 

1840 
" 12500 " (desgl.), 

1850 " 69 000 " (desgl.), 
1860 

" 
313000 " (davon 86600 t auf staatlichen und 226400 t auf 

Privat-Koksanstalten), 
1869 

" 
377 400 " (desgl. 95 :300 und 282100 t), 

1880 " 510 100 " (desgl. 41 100 und 469000 t), 
1883 " 598500 " (desgl. 64 700 und 533800 t), 
1890 

" 567000 " (desgl. 55200 und 511 800 t), 
1895 

" 
713000 " (desgl. 57800 und 655200 t), 

1900 
" 894300 " (desgl. 55100 und 839200 t), 

1902 
" 928500 " (desgl. 47200 und 881 300 t). 

Daneben hat auf bayerischem Gebiete schon fruh versuchsweisebei 
der St. Ingberter Grube und dann von 1856 ab in regelmaBigem Betriebe 
bei der dortigen Eisenhiitte, in Lothringen voriibergehend von 1856 bis 
1859 bei Forbach eine, allerdings nicht bedeutende, Kokserzeugung statt
gefunden. *) 

IV. Gegenwartiger Betriebsumfang des Steinkohlenbergbaues 
im Saargebiete. 

Nach fast 500jahrigem Bestehen erfreut sich der Saarbriicker Stein
kohlenbergbau gegenwartig einer Bedeutung, wie wenige andere GroB· 
betriebe im Deutschen Reiche. Die meisten seiner Gruben haben sich in 
bergbaulicher, wie maschineller Hinsicht zu Werken ersten Ranges ent
wickelt. Die Einrichtungen zum Besten seiner Arbeiter werden mit Recht 
als mustergiiltige Vorbilder bezeichnet. Sein Betrieb gibt nicht nur un
mittelbar einer Arbeiter-Bevalkerung von fast 200000 Kapfen Nahrung 
und Verdienst, sondern ist daneben noch eine reiche Einnahmequelle 
geworden fur Private, Gemeinden und Staat. Fast unerschopfliche Stein
kohlenschatze sichern ihm noch auf Jahrhunderte hinaus eine bliihende 
Zukunft. 

Die nachstehende ZusammensteUung mag zum SchluB ein un
gefahres Bild von dem Betriebsumfange der um die Mitte des Jahres 1903 
vorhandenen einzelnen Werke geben. 

*) Zu vergleichen die besondern Darstellungen von: 
B. J 0 r dan, Die Absatzverhiiltnisse der K5niglichen Saarbrticker Stein kohl en

grub en in den letzten 30 Jahren, Band 32 (1884-) der Zeitschrift fur das Berg-, 
Hutten- und Salin en-W esen. 

Rich. Remy, Die Kohlen-Aufbereitung und Verkokung im Saargebiete, 
Band 38 (1890) derselben Zeitschrift. 
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o ru b en 

und Orubenabteilungen 

I A. Auf preuBischem Gebiete. 
i a) Staatliche Gruben. 
I I. Kronprinz: 

a) Schwalbach 

b) Geislautern 
Summe I 

II. Gerhard: 
a) Victoria-Schachte. 

b) Gerhard 
c) Serlo. 

III. Von der Heydt 
IV. Dudweiler: 

a) Dudweiler 

Summe II 

b) Jagersfreude mit 
Schiedenbornschacht 

Summe IV 
V. Sulzbach: 

a) Sulzbach . 

b) Altenwald. 
Summe V I 

II 
I 

VI. Reden: 
a) Reden 

b) Itzenplitz . 
Summe VI 

VII. Heinitz: 
a) Heinitz. 

b) Dechen 

Summt: VII 
VIII. Kiinig: 

a) Konig 

b) Kohlwaltl . 

c) Wellesweiler 
Summe Via 

IX. Friedrlchsthal: 
a) Friedrichsthal 

b) Maybach 

Summe IX 

filrderung 
in 1902 

(Kalenderjahr) 

Mittlere 
Belegschaft 
(mit Werks

beam ten 
und Pferde

knechten) 

I in 1902 

538109 

72032 

6/0 141 

646364 I 
331197 

177043 

1154 604 

628 497 

827423 

34758 I 

862181 I 

330145 

575427 

90 5572 

606942 

335107 

942 049 

852007 

429342 

1281 349 

445719 

435460 

37884 

91 9 063 

473116 

579632 

1052 748 

2400 

433 

2833 

2411 

1 172 

1096 

4./;79 

2678 

3790 

230 

4 020 

1621 

2572 

4 1 93 

3009 

1523 

4532 

3690 

1746 

5436 

2346 I 
2041 

136 

4P3 

2281 

3033 

5 ]14 

Oebaute 
fliize 

2 

3 

3 

4 

3 

20 

12 

18 

17 

15 

17 

I Abbau tiefe 
(unter der Schacht

hingebank bezw. 
(t) Hauptstollensohle) 

Haupt- I Tiefste 
Abb:SOhle

l 
ford:SOhle 

I 

t237 I t 306 
t 67 I t 172 

322 

240 

311 

tI6;:j.136 1 

t 2 46 

410 

t 69 

362 

371 

369 
168 

355 

279 

311 

t 379 

410 

t 122 

362 

434 

488 

228 

10 324 383 

376 12 I 318 

16 

13 

6 

11 

10 

306 

73 

t 123 

267 
460 

450 

451 

t 123 

448 

525 
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Hauptschachte 

I 
II 

a) in laufendem Betrieb I Noch Betriebene 

Dampfmaschinen 

I 

----, ,--~------ ~~-,---~ 
b) 

II 

benutzte Ver-
! zur , zur I I I Haupt· wendete Forde- I Welter- I neu im 

zur zur 
rung I fiihrung fiber- Ab- Forder- 1-:-1 

---~I Plerde 
forde- Wasser· ! I 

und (aus- haupt teulen stollen Pferde-

il 
rung , haltung Wasser· I schlieJl- I starken 

i ! haUung ! Iirh) I I 
; I 

I I 
I 

I i i 
I I 

I 
I 

1 2 5 8 1 
I I 88 - - -
I 

-

2 1 - 2 5 2 1 - - 15 
I 

3 I 2 7 I3 2 2 5-1 I 3565 IU3 

1 - 1 3 
I 

5 1 -
II 

-
I 

-
I 105 

- - 1 3 I 4 - 1 - - 83 
I 

1 2 5 
I i 

2 I - 1 - - - 16 

3 - 3 8 I-I 2 I I05 836I 
\ 203 I 

6 - 2 I 9 2 3 

II 
78 I 4 -I3 I II6 

I 

3 2 - 6 11 I I - I 150 - - -

I 

2 - - 1 3 1 I - 2 - -
I 5 2 - 7 I-I I - I {-6 
I 

4952 I52 

I I 
1 - 2 2 5 ! 1 - - I - 47 I 
3 - 2 2 7 - - - - 108 
{- - {- 4 I2 I - 58 7 IV{- I55 

4 2 1 4 1 I 1 - - - 103 
2 1 1 2 6 1 -.- - - 49 
6 3 2 6 I7 2 - I02 6234 I52 

I 4 - - 4 8 '- - - 162 - I 

2 1 - 3 6 - - - - 43 
6 I I - 7 I-I - - 65 6382,5 205 

! 

! 

2 - 1 3 6 1 - - - 75 
2 - 2 3 7 1 1 - - 60 

- - 1 1 2 - - - -
{- - 4 7 IS 2 I 9 I 53I{- I35 

2 - 2 1 5 - - - - 45 
2 - 1 2 5 - -

I 

-- - 63 
, 

I 8I 9 274 IU8 {- - 3 3 IO - -
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II II Abbautiefe 

I II Mittlere (unier der Schacht-
forderung Ii Belegschaft I h1i.ngebank bezw. 

Gruben in 1902 ! (mitWerks- Gebaute W Hauptstollensohle) 
II beamten 

und Grubeuabteilungen (Kalenderjahr) und Pferde- floze 1-------------- -
II knechten) I Haupt- I Tiefs!e 

t 
II in 1902 

, 
II Abb:sohlel Ford:sohle 

--- --

I 
I I I 

I 
I 

I I 

I X. Giittelborn: I 
a) Giittelborn :107994 I 1491 7 159 , 242 

! 

b) Dilsbnrg 26408 I. 99 
,I 

1 

I 

t100 t 100 

Summc X 
II , 

334·j02 I I 590 

il 

- - --

XI. Camphausen: 
.1 
i 

a) Camphausen 447603 I 1740 

I 
8 567 567 

, h) Brefcld . 
I 

355458 ! 1460 7 509 619 

Summe XI 80306I 
1\ 3 200 I - I - I -

im ganzen 

II 
9493667 il 42998 

Ii 
- II - -,I I, 

I 
! 

I 
I 

! Hierzu treten noch: Ii " 

II 
II I :1 

I 
XII. Bergfaktorei Kohlwage II 19 

i, 
-

] 
- 'I -- I -

Ii I XIII. Hafenamt Malstatt . 

If 

- :! 145 
I 

- -

I 

-
Summe a 9 !-93 667 

I 
43 I62 

I, 
'I I 

,-
i! - -

b) Privat-Gruben. ]] II 
II Ii 
Ii I 
!i I 

1. Hostenbach ]1 79590 I, 610 i[ 6 260 I 320 

2. Auguste 
" jl 695 II 14 

II 

1 I - I -

Summe b II~ 77 285 II 62!- - il - I -

Summe A II 9570952 II 43786 
I' 

- Ii -- I --

II 
I 

II 
I 

i 

B. Auf bayerischem Gebiete. i 

I 

I 

I[ 
I 

Ii 1. St. Ingb ert 175562 I 
984 15 t 150 t 210 

2. Mittelbexbach 
I 

50020 I 273 II 11 
II 

93 I 132 

3. Frankenholz . 267775 i[ 1753 '] 14 450 I 520 

II 
[I 

II \ 

4. Kons. N ordfeld . , 20037 272 3 

'I 
846 846 

I 

5. Sonstige (3 Gruben) 

I 

14656 197 - I, - I -

Summe B 528050 II 3479 
II 

- II - -

I 

II C. In J,othringen. II II i 

I 
" il 'I I 1. Schoeneck en. 1021715 II 4529 15 II 347 480 

2. Saar und MostJ 162507 i 1739 II 12 

II 
388 497 

3. La Houve . 
II 

Ii I', 
125596 II 933 II 4 210 

\ 
272 

Summe C 1309818 II II " 

,I 
7201 - II - -

II II 
I I -

Gesamtsumme A bis C I; 11408820 54466 - - -
I' i 
:1 

*) Einschlie£\pcb del' \Vasserversorgnngsanlage zu l\Ialstatt. 
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Hauptschachle 
-I ---1-1--

a) in laufendem Betrieb I 
~-----~-----;-- b) 1,1' 

zur zur 
Forde- Weller- neU im , 

I Betriebene 'II 
Noch i I 

benutzte II Dampfmaschinen I Ver-

Haupt- il wendete 
zur 

forde
rung 

2 

3 

zur 
Wasser
haltung 

I 

rung 
und 

Wasser
haltung 

2 

1 

3 

I 

fiihrung 
(aus

schlieP,
lich) 

2 

2 

3 

iiber

haupt 

4 

1 

5 

6 

i 

1 

::~::- I za:l-'-~~:rde- -II Pferde 

I starken 

1 I, 

Ab-

teufen 

11,'1' II i II II I I 

II - II - I - I 39 

4 

43 

30 

36 
66 ; I ,: = II ~ II ~ : ~~~ I, 

----~--~--~----~---r----,T_----~--~--~~----I 
57 : 133 11 II 9 I! 772 I 6364.1)511 1438 44 8 24 

44 8 2/ 57 

I I 2 

45 9 24 59 

I - - jill - I - - I 
il - I 15*) 644 II -

I33 

3 

1 

/ 

137 

II 

I 

12 

1

11

1, 9 '787 I 6; 289)51 I 438 

[ : I 
I: - 26! 713 I 

:1 : -:-6 7 I 3 I 

8 

8 

1I11 10 II 813 650(2)51: 1446 

il ii' 
II 1 :1 33 1 637 ,I,! 60 2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

3 

2 

II = II ~ 3: i 1 

24 

4 , ,I - i, 7 3:i90! 
----I----+---+-----+----l---f.-II __ - __ i1-:

i ---+!---+il-----i 
4 2 

49 11 

2 

5 
3 

1 

9 

35 

5 

5 

1 

6 

70 

Saarbrucker Steinkohlenbergbau [1. 

13 

10 

4 

1 

15 

165 

1 

1 

14 

II 1 81 I 9105 ii, 89 I 

!I 

II 
il 

11 

36 

23 

11 

Ii 

9584 'I 
II 
II 

9305 

682 

70 I 19571 I 

964 I 93678,511 
I I, 

13 

168 

40 
19 

227 

1i62 
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