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1 Übersicht

/./ Cdara/rfer/st/k der 77jur und des r/iurfs/s
Die Thür, die dem Kanton Thurgau den Namen gegeben hat, ist einer jener weni-

gen Flüsse der Schweiz, die in den Voralpen entspringen und im Mittelland direkt
oder indirekt in den Rhein münden, ohne vorher einen See als Ausgleichsbecken
zu durchfliessen. Ihr Wasserregime ist deshalb auch im Unterlauf wildbachähn-
lieh: das Spektrum reicht von 3 bis 4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde bei

trockenem Hochsommerwetter bis 1 200 Kubikmeter pro Sekunde bei einem

Jahrhunderthochwasser (Tade//e /, weitere Informationen zur Thür sind in Sat/-

mar?/? <5 Enz /2007J zu findend Jährliche Hochwasser, in milderer Form mit 500
bis 800 mVs, haben den Menschen seit eh und je veranlasst, in gebührendem
Abstand vom Fluss zu leben.

Gebietsfläche bis zur Station FN 1 085 km*

Gesamtlänge, wovon 42,6 km im Thurgau Länge 130,5 km

Mittlere jährliche Abflussmenge MQ 38,8 mVs

Mittelwert der Jahreshochwasserspitzen mHQ 610 mVs

Höchste beobachtete Wassermenge HHQ 1 170 mVs

50-jährliche Wiederkehrperiode HQ 50 1 165 mVs

100-jährliche Wiederkehrperiode HQ 100 1 310 mVs

7aöe//e 7: Keynote fe/7 o'er 77?t/r ft/r aVe Messsfaf/o/7 A/a/c/er (7?e/ ß/sc/?o/isze//J.

Der Landschaftsmaler Johann Babtist Isenring hat in einer 1825 veröffentlichten
Sammlung malerischer Landschaften an und in der Nähe der Thür einen noch

heute beachtenswerten Text zu naturhistorischen, geschichtlichen und geogra-
phischen Aspekten des Thurtales verfasst (7senr/ng /S25J. Der Text wird hier
als Kapitel 1.2 im Original wiedergegeben, weil er eindrücklich und anschaulich
ein Bild des Thurtales zeichnet, wie es damals ausgesehen hat. Er liefert auch

einige damals neue Informationen zur Geologie, zur Landschaftsgeschichte
und zur Dynamik des Gewässersystems der Thür. Der Text wurde nach den

damals gültigen Rechtschreibregeln verfasst, welche auch das in der Schweiz

zwischenzeitlich verschwundene scharfe ß umfasste.

7.2 Das 7"durfa/ /'m /adr 7825 aus der S/'cdf von ./odann ßadf/'sf /senr/'ng
De/y'en/ge 777e/'/ des 7durfda/es, der s/c/j von U/y/ nac/? ß/'sedo/ze//, und von ß/-
sc/7o/ze///n deynade gerader 7?/cdfungd/s zum f/nf/usse der 7"dur/'n den /?de/n von
Osten nach Westen erstreckt, bat e/'ne Länge von ungefähr seedszedn Scdwe/zer-

stunden, /n derßre/'fe dehnt er s/'c/) ung/e/ct? von e/'ner ha/den d/'s aufianderfda/d
Stunden aus, und end//'cd geht es so /n d/'e /7acdern Gegenden öder, daß ke/'ne

desf/'m/nfe 7da/adgrenzungmedrzu unfersede/'den/'st. £s tragt e/'nen wesenf//'cd

versed/'edenen Cdarakfer von dem odern Tdurtda/e; denn wä'drend d/'e Gewässer

der Tdur s/'cd dured das 7oggendurg d/'nunfer o/t zw/'seden engen Scd/ucdfen
d/'ndured w/'nden müssen, finden s/'e d/'ngegen /'m untern Tdurfda/e, sedon von



H/y/ an, e/'n bre/'fes ßeef anb baneben noch we/'fe Ebenen, /'n we/cbe s/'e s/'c/7

bey große/? /4nscbwe//angen erg/'eßen; wä'brenb bas obere Fbarfba/ von 500*6/7

gegen A/orden /a'aft, one/ b/'e Geb/'rgsFormaf/'onen goer bnrcbscbne/'bef, z/'ebf s/'cb

bas anfere Fbarfba/ zaersf von Wesfen nach Osfe/7, anb nach e/'ner, angeFabr
e/'ne Sfanbe messenben, no'rb//'cben H/enbang w/'eber von Osfe/7 /?acb M/esfen

/n /.angenfba/ern Fort; wa'brenb encWcb /'m ober/7 Fbarfba/e e/'ne oft romanf/'scb
w/'/be ßergnafar ben 14/anberer empfängt F/'nbef er /'m anfern Fbarfha/e oar sanft
fort/aafenrfe Wage/Feften, we/'fer Ebenen, SaafFe/ber, 14/e/nberge a. s.w., anbnar
i/on Ferne /'sf b/'e vl/pennafar nocb s/'ebfbar f/4bb/'/bnng /J.

D/'e geo/og/'scbe ßesebaftenbe/'f bes anfern Fbarfba/es /sf beynabe é'bera// b/'e-

se/be. D/'e Geb/'rgszäge, we/cbe ben FaaFber Fbar aaF beyben t/Fern beg/e/'fen,
s/nftaafe/ne/n ba/bmebr, ba/b wen/^erb/äa//cbfen, oft/'n e/'nem ive/'cben Scb/'eFer

abergebenben Fbon aaFgesefzf; aber bense/ben //'egf we/'eber Sanbsfe/'n, ber
w/'eber i/on e/'ner m/'f F/ese/n vermengfen Fbonscb/'cbf bebecFf /'sf, /'n ben sab-
//'cbern Gegenben manebma/ nocb 7rëmmer von /Vage/F/ab anb Fafsfe/'n/a^ern

fragt ober anm/'ffe/bar/'n b/'e Dammerbe ëbergebf. /m anfern Fbargaa b/'s an b/'e

Manbang ber Fbar vermehrt s/'cb b/'e Menge ber F/'es- anb Geröftab/agerangen
/'mmer sfa'rFer; /'m obern Fbargaa b/'ngegen s/'nb s/'e se/fener, baber aacb ber
Sfraßenbaa sebw/'er/ger.

l/erg/e/'chf man b/'e bft/ge/Feften bes Fbargaas, so ze/gf s/'cb, baß /'n ber Orze/'f,

w/'e von Fomansborn b/'s Sfammbe/'m e/'n zasammenbängenber ßergräcFen s/'cb

b/'nz/'ebf, ebenso von/lrbon äberß/'scboFsze//, Sonnenberg anb FraaenFe/b, nörb-
//'cb von H//'nferfbarb/'s an b/'e Fö's, b/'egefrennfen Wäge/re/'ben vere/'n/gf gewesen
seyen, anb ben Gewässern ber S/'fter, Fbar anb /Warg e/'nen Damm enfgegen
sefzfen, ber s/'e nöfb/gfe bareb bas Fba/ von E/gg, v/'e//e/'cbf sogar bareb bas

Farbenfba/ m/'f ber Fö's zasammen za F//'eßen, anb berse/ben b/'e Gewa/f m/'fza-

fbe/'/en, se/bsf bem Fbe/'ne e/'n /'n /'brer F/'cbfang ForftaaFenbes ßeef za graben.
Ersf naebbem b/'e Gewässer s/'cb bareb ben aas Fbon besfebenben Wöbenzag bey
B/'scboFze//, anb bareb b/'e we/'cben Sanbsfe/'nscb/'cbfen bey FraaenFe/b barebge-
arbe/'fef baffen, erb/'e/fen b/'e Fbar, S/'ffer anb Marg /'bren gegenwärt/gen FaaF,

anb b/'e ersfere wä'b/fe s/'cb, sfaft bes v/'er Sfanben /angen 14/eges von I4fy/ b/'s

FraaenFe/b, ben Omweg von zebn Sfanben aber ß/'scboFze//.

D/'e vorberrsebenbe Fbonerbe macbf ben Fanbbaa sebw/'er/g anb mäbsam, weß-

wegen s/'cb bas anferen Fbarfba/ /'n /4bs/'cbf aaF FracbfbarFe/'f Fe/'neswegs m/'f

bem app/gen Flarfba/e aaFe/'ne £/'n/'e sfe//en /a'ßf. Dennocb ge//'ngf es bem F/e/'ße

aacb/'m Fbarfba/e, re/'cbe Ernbfenzagew/'nnen. Der Fbongranb macbf ben ßoben

vorzäg//'cb za ObsfbaampF/anzangen gee/gnef. D/'e ßäame werben na'm//'cb /'n

b/'esem Fesfen anb Feften Granbe we/'f sfarFer anb böber, a/s /'n barrem Sanb- anb
FV'esboben. Daber w/'rb aacb ber Fe/'senbe n/'rgenbs schönere anb berr//'cbere

ßäame anfreFFen, a/s /'m Fbarfba/e, besonbers /'m obern Fbargaa anb gegen ben

ßobensee b/'n. - Der H/e/'n bes Fbarfba/es /sf zwarn/'cbf so Fear/g, w/'e ber/'en/ge,
berz.ß. am Fa/F/'cbfen taragewachsen/'sf aber boeb ge/'sfre/'cber, a/s ber/'en/ge,
ber am ßobensee gepF/anzf w/'rb, babey angenehm von GescbmacF anb sehr
haftbar. E/'nze/n sfebenbe F/e/'nere 14/e/nberge //'eFern oFf aasgeze/'ebnefe H/e/'ne;



der/en/ge, we/cder aaf F/acden geu/acdsen /sf, ze/gf s/'cd gen/ô'dn//'cd aacd ge-
r/'ngda/f/ger. D/'e jbe/rannfesfen and de//'edfesfen Mfe/ne des Fdarfda/es s/'nd de/"

We/nFe/der, der Offenderger, der Carfda'nser and /se//'sderger. 14fe/n/ander H/e/n

w/rd der/en/ge genannf, we/cder /'n den, der Mandant der War na'der //'elenden
Gebenden wa'cdsf.

Wnîiifeldcji .>

>406/7^/?^ /: 4/bfw/tfo/7£ /<5 aus /se/7r//7£ 0525/ ß//cAr i/om Sc/7/oss M/e/ofe/c/eo aof cfes 777orfa/;

/rMffeo c/orc/7 o7'e Z.a/7c7sc/?a7f /?/>?ty/7fer, 1/0/7 /Worgeo £ege/7 /47)eoc/, /7/eßf c7/'e 777or /'/7 be/oa/ze

£erac/er /?/c/7fo/7g; c/as //nAre L/fer /sf me/sfeos sfe/7, c/as rec/7fe /7/'/7^e^e/7 /7ac/? 0/7c/ c/a 0/7c/ c/orf
/77/f H/e/c/e/7^e/}ösc/7e/7 öew/ac/7se/7, c7/'e, um d/'e Gewa/f des Sfroms dey scdoe// ao/ao/eodeo
Gewässern zo drecden, sorg7a/f/£ onferda/fen werden. ///n^egen d/'e große Edene zw//sc/7e/7 der
r/7or and de/77 E/ec/re/7 M/e/n/e/den /'sf aofs sorg/a/f/gsfe /77/f Gefre/de o/7d Of?sfp/7a/7zo/7^e/7,

Ge/77öse/7 o/7d desonders aoc/7 f/ac/7s angedaof. //7 der Ad/'ffe d/'eser derr//'cden /loen erd//c/rf
/77a/7 de/7 E/of Sangenj;

/n /'drem fände, darcd d/'e /Canfone 77/ar^aa and Znr/'cd, n/'mmf d/'e Fdar i/erscd/'e-

dene F/e/'nere F/nsse and ßa'cde and. /Var d/'e iv/'cdf/gsfen mögen an^e/Z/d/t u/erden.

Znersf i/ere/'n/gf s/'e s/'cd de/' ß/'scdodsze// m/'f der S/'ffer, d/'e i/on der nörd/Zcden

Se/'fe des Sands darc/? den /Canton /Ippenze// deranter d//'eßf, and /n e/'ne/7? f/'eden

andzer/'ssenen Fda/e darcd den /Canton Sf. Ga//en /'n den Fanton Fdar^aa ^e/an^"f.
S/'e fädrf Faan? da/d so we/ Wasser, a/s d/'e Fdar, daf ader dense/den re/'ßenden and
sfär/n/'scden fand /ladda/fend/sf, daß d/'e dacdse n/'cdf/'n d/'e S/'ffergeden, and den-

nocd /n der Fdar d/'s öder ßären d/'nandscdw/'mmen. /Commf d/'eß edva dader, daß

d/'e S/'ffer /'n den drey /efzfen Sfanden /'dres FaaFes Fe/nen dedeafenden Zan/acds

deFo'mmf and dader das l/l/asseru/en/^erfr/'scd /'sf?/las d/'esen? Grande w/en/gsfens

geden d/'e dade/nsdgen /Cnaden gen/d'dn//cd der S/'ffer, d/'e Fore//en ader der Fdar

den l/orzag. - ßey /Wärsfeffen da//f der so genannfe G/'eßen /n d/'e Fdar. I/on ßerg
and H/e/'nFe/den derFon?n?end, scde/'nf d/'eser ßacd, desonders /'m Sommer, ganz



andedeafend; dey regner/'scder W/'fferang ader /äaft er so an, daß er se/ne F/afden

verdeerend äder se/ne f/fer w/'rrt and se/dsf d/'e S/cderde/f der Sfraße, we/cde über
/7?n d/nfädrt, gefädrdef. Von äön//cder/W /sf der rtämmerdacd, der von /l/ferswy/en
and /4/fenF//ngen der s/'cd samme/f and anferda/d Mä//de/'m /'n d/'e fdar rt/'eßf. F/'ne

da/de Sfande anfer Pfyn n/'mmf d/'e fdar den /4esf/nß des Wärtwy/er Sees aaf, and
nade dadey w/'rd s/'e nocd darcd d/'e /Werg versfär/rt, we/cde /'m Fanfon Sf. Ga//en,

n/'cdf we/'f von den rta/'nen l'on /1/ffoggendarg enfsprangen, vom Worn//' derad d/'s

MZncdwy/ /'n nörd//'cder, von da /n nordwesd/cder ß/'cdfang darcd e/n dre/'fes, den?

Tdarfda/e sedrädn//'cdes, fda/ der fdarzasfrörnf, and wädrend/7?res faafes medrere

sedenswertde l/Vasserwer/ce fre/'df. - /m /Canfon Zär/'cd, we/cden d/'e 7dare/'ne F/e/'ne

Sfande anferda/d /ff/ngen defr/'ffef, erdä/f s/'e aar nocd darcd andedeafende ßäcde

zawacds. D/'e s/'cd nädernden F/aßged/'efe des ßde/'ns and der 7os geden aafdeyden
Se/fen d/'e Gewässer an, devors/'e s/'cd samme/n /rönnen.

Wdr/gens da/fen s/'cd /'n der fdar d/'e, /'n so/cden F/ässen gewödn//cden F/'scde

aaf. D/'e facdse sfe/gen wod/ d/'s gegen ß/'scdofze// and ßa'ren d/'naaf, a//e/'n /'dr

Fang /'sf äderdaapf sedr dedeafend n/'cdf. - D/'e Scd/'ffadrf den F/aß deraaf and
deranfer /'sf fräder d/'s nacd We/'nfe/den se/dsf für den Wände/ denafzf worden;
se/'f der dessen? F/'nr/'cdfang der Sfraßen ader daf s/'e aafgedörf.

H/e/7 das F/aßdeef aas fdon and /f/'esen desfedf, se/fen fe/s/g /'sf, and d/'e Wfer den?

Andränge des Wassers /re/'nen fesfen nafür/fcden Damm enfgegen sefzen, verändert
s/'cd der daaf der fdar sedr ort, /'ndem er aaf d/'eser Se/'fe Sand and rt/'es ad/agert,
and dadarcd se/dsf das d/'sder/ge ßeef aasfä//f, aafy'ener Se/'fe das f/fer anferwäd/f,
d/'s es e/'nsfä/zf, and d/'e H/edren wegre/'ßf. Der A/acdfde/7, we/cder dadarcd den? an-

gedaafen fände zagefägf w/rd, /'sf groß, and w/'rd n/'cdf se/fen nocd darcd den /Ve/'d

der Dferdes/'fzer erdödf. /nde/?? s/'e näm//'cd d/'e Damme and Wedren we/'f />? den F/aß

d/'ne/'n daaen, am dadarcd fandzagew/'nnen, drangen s/'e das Wasserzam Sedaden

des A/acddars aaf d/'e andere Se/'fe; and da/d ergre/'rt d/'eser d/'ese/öe /Waßrege/, and

verg/'/fef das Wnrecdf. W/'e é'dr/gens, aaed dey a//er l/ors/'cdf and Made /'n der/ln/egang
der Damme and Wedren, d/'e Gewa/f des F/emenfes angedänd/gf d/e/'de, dewe/'sef
d/'e Gegend des F/nf/asses der fdar/n den rtde/'n. /n frädern Ze/'fen //'efnäm//'cd d/'e

fdar dey dem Scd/osse Scdo//enderg vordey /'n e/'nem sp/'fzen W/'n/re/ /n den rtde/'n;

a//e/'n darcd d/'e zawe/'/en dödere Sfrömang des rtde/'ns zaräc/rdrängf /agert s/'e so
v/'e/ Sand ad, daß gegen wärt/g zw/'seden dem Scdo//derg and der 77?ar gegen 300

feedart fand //'egen, and d/'e fdar s/'cd recdfw/n/r//cdf /'n den rtde/'n mündef. Dadarcd
w/'rd ader den Gewässern d/'e l/ere/'n/gang nocd medr ersedwert, so daß d/'e fdar
däaftgäder/'dre f/fer fr/ffef, d/'e Fe/derand W/'esen adersedwemmf, anddeygroßem
Wassersfande se/dsf das Dörfcden F///Fon aaf/'drem reedfen Dfer/'n Gefadrsefzf; and
d/'nw/'ederam der ßde/'n darcd d/'e Sfrömang der fdar and darcd /dre fld/agerangen
/mmer medr gegen se/'n reedfes f/fer d/'ngefr/'eden, dem Dorfe rtäd//'ngen n/'cdf d/oß

an se/'nen fändereyen Sedaden zafagf, sondern a//mäd//g s/'cd aaed den Wäasern

za nädern drodf. F/'n/ge Versacde, d/'esen f/ede/n za wedren, Fonnfen d/'sder am so

wen/ger Frfo/g daden, da d/'e d/'eßse/'f/gen and y'ense/'f/gen F/nwodner des ßde/'nes

s/'cd n/'cdf gegense/'f/g anfersfäfzfen.

(Ende Zitat Johann Babtist Isenring, 1825)



2 Die 1. Thurkorrektion prägt das heutige Bild der Thür

Durch die 1. Thurkorrektion, welche nach langer Vorbereitung 1874 begonnen
und 1893 abgeschlossen wurde, ist der Lauf der Thür einförmig geworden.
Die Breiten- und Tiefenunterschiede sind sehr gering, Seitenarme fehlen und

Laufwindungen sind selten und minimal (Bai/mann <$ faz2007J. Die Vorländer
sind 50 bis 150 m breit und werden heute meist intensiv landwirtschaftlich
genutzt (,4Wv/tft/ng

f/ugö/Vc/ 77?L/r /ra^a/Zs/erf, ,4t/£t/sf 200S, /7ô7?e P/y/?, ß//c/rr/c/7f(yA7^ Pü/ssau/waVts

fPofo: C/?r. /-/err/7?a/7/7, ß/-M7eam ,4G, Fraae/i/e/c^.

Ursprünglich wurde aber der Bereich zwischen dem Mittelgerinne und dem
Hochwasserdamm für eine zweigeteilte Nutzung ausgelegt: das Vorland sollte
auf der flusszugewandten Hälfte unbepflanzt bleiben, während entlang den
Dämmen Wuhrholz gezogen werden sollte, um für spätere Reparaturen stets
genügend Material in der Nähe zu haben.

3 Die 2. Thurgauer Thurkorrektion

In den 70er-Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts brachen die Dämme kurz nach-
einander an verschiedenen Abschnitten. Grossräumige Überschwemmungen,
wie man sie noch nie oderzumindest seit Generationen nicht mehr erlebt hatte,
waren die Folgen. Eilig wurden Projekte zur Sicherung der Hochwasserbauten
erarbeitet. Deren Zielsetzung beinhaltete vorab die Wiederherstellung des Zu-

Standes nach der ersten Korrektion und die Behebung der schon damals be-
kannten Schwachstellen des ursprünglichen Konzeptes. Im einzelnen bedeutete
dies das Absenken des Vorlandes zwischen dem Mittelgerinne und den Dämmen



auf 2,50 m über der Flusssohle, die Erhöhung und Verstärkung der Dämme sowie

den Einbau von Schwellen im Oberlauf, um die Sohlenerosion zu stoppen.

Dieses Konzept fand allgemeine Zustimmung, mit Ausnahme der Absenkung des

Vorlandes. Die Reduktion des Vorlandniveaus mit dem damit verbundenen Risiko

häufiger Überschwemmungen wurde von den betroffenen Landwirten als nicht

akzeptabel betrachtet. Auch der Wunsch des Kantons nach mehr Naturnähe
fand in den betroffenen Gemeinden kaum Gehör. So entstand zuerst ein Projekt,
das der Landwirtschaft sehr stark, der Landschaft umso weniger entgegenkam.
Auf Druck des Bundes, der die Flochwasserschutzprojekte finanziell namhaft

unterstützt, wurde das Projekt überarbeitet. Über hundert Jahre nach der ersten

Korrektion, wurde 1993 zum zweiten Mal in den Lauf der Thür eingegriffen und

die Flusslandschaft zwischen der Murgmündung und der Zürcherschwelle beim

Fahrhof, Niederneunforn, hat sich verändert.

Der Fluss, d.h. das Mittelgerinne, hat mit Aufweitungen mehr Raum bekommen, was

die Dynamik des Flussbettes stark belebt hat. Das kiesige Sohlenmaterial ist auf

dem renaturierten Flussabschnitt im Gegensatz zu vorher wieder locker gelagert und

bildet Kiesbänke, die sich mit den Hochwässern verändern /'/löMcft/n.g' 3 und 4J.

3: F/ü#b//c/ 77?t/r, aa/gei-verterter F/t/ssrat/m, -4a,§"asf 200S, /.o/ra/ZfaY ß/öerät///
(recftfes 77?urufer, Wö/ie /(arfause /ft/ngenj, ß/Zcfavc/rfim^ flussafwarts
(Fofo: C/7r. /Verr/77a/7/7, ßAMFeam /IG, Freuenfe/c/J.

Die ökologischen Massnahmen haben auch das Landschaftsbild aufgewertet: die

Thür ist wieder sichtbar. Kiesinseln und Flachufer werden bei schönem Wetter

von zahlreichen Erholungssuchenden bevölkert. Vor dem alten Auenwald bei

Niederneunforn befindet sich heute eine grosse Aufweitung. Es ist ein neuer
breiter Flussraum, wo sich ein junger Auenwald entwickelt (J4bMc/t//tg 4J.



-46Mcfc;/7£ 4: F/ugMc/ 77?ur, aty/gewertoto/' F/ussrat//77, 200Ô, Z.o/ra//fâY Grosse >4i/Zwe/ft//?^

i/oo /V/'ecfer/7ea/7to/y?-/4 /f/'/ro/?, S//cAr/7c/7ft//7£ //assaa/wâVte

(Foto: C/?r. /-/errmaoo, ß/-//4Fea/7? >4 G, Fraoeo/e/o^.

Wenn ein Fluss mehr Raum bekommt, der über seine sichtbare Wasserfläche hi-

nausgeht, so kann er seine vielfältigen Funktionen besser erfüllen. Ausreichend
Platz ermöglicht den schadlosen Abfluss von Wasser und Geschiebe und wirkt
ausgleichend bei Hochwasser. Die Flusssohle und die Uferbereiche verbin-
den Lebensräume und Landschaftsteile. Bei genügender Ausdehnung erhöht
das standorttypisch bewachsene Ufer und Umland die Selbstreinigungskraft
des Flusses und hilft Schad- und Nährstoffe abzubauen. Dies ist eine wichtige
Voraussetzung zur Sicherung der Grundwasserqualität.

4 Folgen von Flusskorrektionen

Schon Albert Weber hat in seinen Arbeiten zum Grundwasservorkommen des

Thurtales die Beziehung zwischen der Thür und dem Grundwasser beschrieben

(H/eber /953J. Er stellte unter anderem fest, dass sich der Fluss nach der
1. Thurkorrektion in seiner Tiefenlage der «menschlichen Fesselung nicht überall

gefügt» hat. Die Messungen von 1921, vom damaligen Eidgenössischen Oberbau-

inspektorat durchgeführt, zeigen, dass sich die Sohle seit 1879 von Schneit bis

Pfyn um 0,5 bis 2 m erhöht und sich von Eschikofen bis zum Wehr in Au-Kradolf

um 0,7 bis 4,8 m vertieft hatte, wobei die Wehranlagen bei Weinfelden und Kra-

dolf als Fixpunkte wirkten. Die Thür hat ihr Gefälle selbst reguliert im Sinne eines

Ausgleichs zwischen oberer und unterer Strecke. Die Sohlenerhöhung hatte zur
Folge, dass das Thurbett über die Sohlen der seitlichen Zuflüsse und über den

Grundwasserstand im Ufergelände zu liegen kam. Sie machten die Anlage der
Binnenkanäle und wiederholte Erhöhungen der Hochwasserdämme notwendig.



Der Eintiefungsprozess der Thursohle oberhalb Pfyn dauert auch heute noch

an (Tabe//e 2j.

Lokalität Thür km 1959 bis

1989

1989 bis

2005
1959 bis

1987

1987 bis

2005

Brücke Pfyn 16,00 -83 -51

Brücke A7 19,25 -117 -29

Holzbrücke
Eschikofen

22,00 + 19 - 43

Brücke
Amlikon

25,00 - 40 + 3,0

7~abe//e 2; Vera>7c(eri/n,g- cfer Lage cfer 77>vrsoft/e (Mffe/werf des Quersc/im'ffs, /Angaben /h cmb

Die Vertiefung des Flussbettes in bestimmten Abschnitten der Thür hat auch

Auswirkungen auf den Grundwasserstand im Thurtal. Besonders deutlich ist
dies in der Gegend von Bonau, wo sich die Thür in die Schotter des Thurtals
einfrisst. Bereits 1909 wurde festgestellt, dass sich der Grundwasserspie-
gel erheblich abgesenkt hat und so viele Grundwasseraufstösse in der Tal-

ebene versiegt sind und die zahlreichen Sodbrunnen vertieft werden mussten

ffn^e// /909J.

So hat schon Albert Weber (Weber (953J gefordert, dass zukünftig bei Bach-

korrektionen in den Tälern mit Grundwasserführung, insbesondere im Thurtal,
Massnahmen zur Sicherung des Grundwasserbestandes notwendig sind. Be-

sonders bei der Wahl der Methoden zum Sohlen- und Uferschutz sei Vorsicht

geboten. Weber stützte sich dabei unter anderem auf Beobachtungen bei der
Korrektion des Giessens in Mauren. Dort wurden zwischen 1931 und 1933 un-
ter- und oberhalb der Brücke Bürglen-Mauren im Rahmen der Giessenkorrektion

Betonplatten in die Sohle eingelegt. Gemäss den Aussagen des Bauführers
musste für die lokale Wasserhaltung der Baustelle im Abschnitt unterhalb der
Brücke einzig eine Vertiefung in der Bachsohle erstellt werden. Das zufliessende
Wasser versickerte dort restlos (Weber 7953J.

In Folge des Sohlenausbaus sank der Grundwasserspiegel im Pumpwerk der
Gemeinde Weinfelden dramatisch. Weit mehr als aufgrund des Mehrverbrauchs
oder einer allfälligen Verschlammung der Fassung zu erwarten wäre, wie die

Thurgauer Zeitung damals festhielt ('Weber /953J. In Bürglen wurde zur gleichen
Zeit ein starkes Absinken des Wasserspiegels im Brunnen der Kunststeinfabrik

Mayer festgestellt und auch das nahe am Giessen liegende Pumpwerk der Ge-

meinde Berg war vom Absinken des Grundwasserstandes betroffen (7ibbMyn,g"5J.

Dass sich der starke Ertragsrückgang beim Pumpwerk der Gemeinde Berg auch

in der nachfolgenden Nässeperiode nicht mehr erholen konnte, sieht Weber als

weiteren Flinweis, dass das Absinken des Grundwasserspiegels eindeutig auf den

Ausbau der Sohle des Giessen zurückzuführen ist (Weber /953J.



PW Berg
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5 Schlussfolgerung

Ein Thurtal, wie es Isenring beschrieben hat, werden wir wohl nie mehr haben,
auch wenn mit der 2. Thurgauer Thurkorrektion ein natürlicher, dynamischer
Flusslauf angestrebt wird. Die im Thurtal seit 1825 erstellten Bauten, Verkehrs-

wege und sonstigen Infrastrukturanlagen können nicht mehr rückgängig gemacht
werden, sondern müssen mit einem modernen Flochwasserschutzssystem ge-
schützt werden. Wenn aber die vielen Bäche renaturiert werden und ihnen wieder
etwas mehr Raum zugestanden wird, dann gibt es doch eine Verbesserung in

der Landschaft, in Richtung der Bilder, wie sie Isenring beschrieben hat. Bei

der Rückführung der Bäche und Flüsse in einen natürlichen oder naturnahen
Zustand sind die möglichen Auswirkungen in Bezug auf das Grundwasser nicht

ausser Acht zu lassen. Die Ingenieure und Planer müssen die Beziehung des

Oberflächenwassers zum Grundwasser bei der Planung berücksichtigen, was
mit modellmässigen Betrachtungen und Prognosen möglich ist.
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