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Wasserstrasse zunutze machte. Im Mittelalter 
war sie eine der Routen, deren sich der Süd- 
Nord-Handel bediente. Auch der bedingt 
durch seine politische Stellung als Untertanen
gebiet an Wegen und Strassen sehr arme Thur
gau nutzte seine Lage an See und Fluss, um Wa
ren zu transportieren. Bis 1780 Hessen zum Bei
spiel Weinfelder Kaufleute ihre für die Zurza
cher Messen bestimmten Waren die Thur und 
dann den Rhein hinunter, sofern der Wasser
stand genügte. Gegen Ende des 18. Jahrhun
derts gelang es dem Frauenfelder Textilfabri
kanten Ratsherr J. C. Fehr sogar, Warenladun
gen via Murg, Thur und Rhein nach Basel zu 
bringen. Prompt stellte er dem Rat den Antrag, 
ein Lagerhaus mit Flusslandeplatz zu errich
ten. Dieser abenteuerliche Plan fand jedoch 
keine Gnade.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen mit 
dem Bau des Rheinhafens in Basel das Zeitalter 
der modernen Rheinschiffahrt und die Bemü
hungen um die Schiffahrt zwischen Basel und 
dem Bodensee. Der Thurgau war damals wirt
schaftlich und verkehrstechnisch stark benach
teiligt und erwartete von der neuen Wasser
strasse günstigere Handelswege, bessere Stand
orte für die Industrie, und damit einen ökono
mischen Aufschwung, sowie die Realisierung 
der als Vorbedingung erachteten Bodensee
regulierung. Sein lebhaftes Interesse schlug 
sich in einem starken ideellen Engagement und 
einer grossen finanziellen Beteiligung an allen 
Projekten, wie z.B. dem Bau von Schleusen 
und Wehren, nieder.
Die Weltkriege, die Wirtschaftskrise und Mei
nungsverschiedenheiten brachten das Vorha
ben arg ins Stocken. Erst Ende der vierziger 
Jahre geriet der Stein wieder ins Rollen. Beson
ders ungeduldig zeigte sich dabei der Thurgau. 
Die Beantwortung eines parlamentarischen 
Vorstosses 1954, dem der Aspekt des Natur
schutzes zugrunde lag, zeigt, dass die Regie
rung an der Hochrheinschiffahrt festhielt, zu
mal die Realisierung der vom Bund versproche
nen Ostalpenbahn immer mehr in die Ferne 
rückte. Die nächste offizielle Stellungnahme 
erfolgte 1963 anlässlich einer Interpellation im 
Grossen Rat, die Bedenken am volkswirt
schaftlichen Nutzen und bezüglich des Ge
wässer- und Naturschutzes äusserte. Die Ant
wort, ein Meisterstück sachlicher Argumenta

tion, liess keine Zweifel an der Absicht des Kan
tons offen. Mehr denn je wurde die Verwirk
lichung angestrebt und sogar der Bundesrat 
gebeten, die Sache voranzutreiben. Eine Ver
nehmlassung des Bundes 1970 offenbart einen 
in der Zwischenzeit ins Wanken geratenen 
Standpunkt: Die Mehrheit der Bürger sei kaum 
dafür zu gewinnen, die wirtschaftliche Ent
wicklung ungewiss, die Realisierung verfrüht, 
die Seeregulierung vordringlich, das grund
sätzliche Interesse aber weiterhin bestehend, 
hiess es in der Antwort. - Nur drei Jahre danach 
nahm der thurgauische Souverän eine Initiati
ve zur Erhaltung von See und Flusslandschaft 
an Bodensee und Rhein mit dem Passus 
«... wendet sich gegen jede künstliche Regulie
rung des Wasserstandes, gegen die Hochrhein
schiffahrt ...» mit sehr starkem Mehr an, was 
das Ende dieses Projektes auf thurgauischem 
Staatsgebiet bedeutete.

Giovanni Bonalumi

Una reciproca simpatia

Tra ticinesi e basilesi, si dice, da sempre è esi
stita una reciproca simpatia. L’affermazione è 
di quelle perentorie, che non sembrano richie
dere un particolare commento, una verifica. 
Richiesti d’una comprova, eccoci subito pronti 
a evocare, a suffragio della giustezza della 
citata asserzione, una similarità geopolitica tra 
i due Cantoni, a parlare di porte specularmente 
aperte, d’una stessa dimora, una verso sud, 
l’altra verso nord.
Virtù prima del basilese - virtù che trae alimen
to dal luogo stesso di punto d’incontro in cui si 
è insediata la città -, si dice anche, è la tolleran
za, una forte disposizione a capire gli usi e i co
stumi degli altri. Nessuna meraviglia, quindi, 
se in concorde atteggiamento l’indole intra
prendente e immaginosa dei ticinesi abbia fatto 
breccia nell’animo perspicace ed aperto della 
gente basilese. Nella mia mente, come in quella 
di non pochi miei conterranei, Basilea, più di 
ogni altra città della Confederazione, appare, 
oggi come oggi, predestinata a rompere i vinco
li, gli ostacoli connessi con la presenza d’una



frontiera, e a crescere dentro il grande contesto 
della nuova Europa.
Certo, i compiti che l’attendono sono enormi. 
Perchè li possa assolvere compiutamente oc
correrà al Cantone un concorde apporto di fat
tiva solidarietà da parte sia della Confederazio
ne, sia delle nazioni limitrofe; ciò che in parte 
già avviene, sia pure in forma ancora larvale, 
nell’ambito delle attività promosse dalla <Regio 
basiliensis>. Un ruolo di fulcro di questa coope
razione tra nord e sud spetterà senz’altro al
l’Università, ricca com’è d’un pluricentenario 
prestigio e dell’apporto d’insigni studiosi di in
numerevoli contrade.

Gilbert Kaenel

Du Münsterhügel à la Cité, 
à Lausanne

LIBERTE
ET

PATRIE

Lorsqu’un vaudois, un archéologue de sur
croît, emprunte la Rittergasse et pénètre sur la 
place de la Cathédrale à Bâle, il ne peut s’empê
cher d’établir un parallèle avec la Cité de sa 
capitale, Lausanne: il sera touché par le rythme 
et la beauté des maisons médiévales, illustra
tion d’une longue histoire, par la cathédrale, et 
sans doute impressionné par la générosité de la 
place.
Mais il se surprendra, en baissant les yeux, à 
tenter de s’enfoncer sous le revêtement mo
derne, dans le sous-sol de la colline, entrevu au 
cours de fouilles récentes qui ont fait réapparaî
tre, entre autres, les traces d’occupations de la 
fin de l’âge du fer. L’imagination de l’archéolo
gue le ramène ensuite dans son chef-lieu: et si 
l’on arrivait à identifier à Lausanne également 
les traces d’une fortification des Helvètes, à 
l’instar du célèbre Murus gallicus de Bâle! Le 
mur gaulois (décrit par Jules César), avec une 
porte monumentale, bordé d’un profond fossé, 
marquait les limites de l’oppidum des Raura- 
ques, entre Rhin et Birsig à la fin du 1er siècle 
av. J.-C.
La Cité à Lausanne, entre Louve et Lion 
(aujourd’hui canalisés) ne représente-t-elle pas 
un site favorable à l’installation d’une de ces 
premières <villes> du pays? C’est possible, quel
ques rares trouvailles archéologiques le suggè

rent, mais aucun vestige de construction ne per
met d’étayer cette hypothèse.
L’espoir subsiste et Bâle est, à cet égard, exem
plaire: n’a-t-on pas dû attendre jusqu’en 1971 
pour que les fouilles démontrent l’existence 
d’un oppidum et de sa fortification? Dès lors, 
avec l’ancien site ouvert de la Gasfabrik (et bien 
avant les premiers balbutiements de la future 
Confédération suisse) le modèle bâlois repré
sente une image de marque à l’échelon du 
monde celtique.

Michel Veuthey

Un regard valaisan

Comment Bâle est-elle perçue par un œil valai
san? On songe aussitôt à Guy Curdy, qui, dans 
un livre récent*, a si bien su rendre les charmes 
de la cité rhénane. Mais son regard est-il encore 
celui d’un Valaisan? A-t-il encore le recul néces
saire pour évoquer une distance, cet écrivain 
que Bâle a adopté et qui s’est si bien laissé 
séduire?
Au contraire, quand on vit entre les hautes bar
rières des Alpes, on est sensible à l’extraordi
naire différence qui sépare cette avancée nordi
que de la Suisse et le Valais méridional. Ici, tout 
est verticalité, tension, resserrement; là-bas, 
régnent l’horizontalité, l’espace, l’ouverture 
vers des horizons brumeux. Ici, un vaste terri
toire souvent inhumain, là-bas, une surface 
conquise et exploitée jusqu’en ses plus petits 
recoins: 45 habitants au knr contre 5200!
Et surtout, l’impression d’être dos à dos, avec le 
Rhône tourné vers l’Ouest et la Méditerranée, 
et le Rhin, résolument tendu vers le Nord. 
Pourtant, Bâle ne nous paraît pas étrangère. De 
toutes les cités de la Suisse alémanique, c’est 
même celle qui exerce la plus grande fascina
tion sur nous, et cela depuis la Renaissance. La 
ville où les attirait Erasme, n’est-elle pas pour 
les Valaisans symbole d’ouverture et d’eu- 
ropéanité? Si fermé soit-il, le Valais n’a-t-il 
pas aussi de longues frontières avec l’étranger, 
290 km sur un pourtour de 518 km? Et s’il doit

* Curdy, Guy: Bâle que voilà. Basel 1985, Editions du 
Gabou.


