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Ein altes 
aus Bosco-

BEDEUTENDE ALBIN/ALBINI
IN DER FREMDE

Max Pfister, Amclen

Das Geschlecht der Albin/Albini ist 
in Bosco-Gurin bezeugt. Ende 1600 ist es in
Gurin selber ausgestorben', lebt 
wo weiter. Die Albin/Albini sind 
erst weiter talwarts und dann auch in fremde
Gegenden ausgewandert, was bei  
schrankten Existenzmdglichkeiten 
Gurin ja durchaus verstandlich ist. Schon im
14. Jahrhundert findet man 
ter in anderen Orten des Maggiatales und in
Locarno. Dies bezeugen auch 
Tessiner Historiker: «L'idea del Pometta, che
cioè i  Walser non siano rimasti 
Bosco, ma si siano sparsi altrove, mi pare più
che verosimile» (Die Auffassung des 
kers» Pometta, dass die Walser nicht 
geblieben sind, sondern sich 
tet haben, scheint mir mehr als 
lich)2. So finden wir schon 1350 einen 
no, genannt Bianco», als Hausbesitzer 
carno. Ein Pfarrer Albino wirkte 1483 
biasco
Der Name «Albin» kommt auch 
den vor, bezeichnenderweise vor allem 
sergegenden oder von Walsern durchsetzten
Gebieten: 1633 findet sich ein Peter 
Obersaxen, 1671 kommt der Name in 
tin im Valsertal vor, 1634 ist eine 
bin in Vals bezeugt, 1698 eine Barbara 
bin in Medels im Oberland, 1703 ein 
bin im Tavetsch, usw.3. Ob es sich dabei um
Auswanderer aus Bosco-Gurin handelt, bleibe
dahingestellt.
Der Name «Albin» kann eine Ableitung vom
lateinischen «albus» (weiss, blond) sein, oder

denkdnig Albuin. Es lasst 
dass er nachtraglich als Heiligenna
bin) eine gewisse Verbreitung fani
bin»-Namen in 
vereinzelt im Engadin) erklaren kt
Von den Btindner Albin 
ter Arzt ab: Apollinaris von Albin,
russischer Hofmedikus. E r  wurc
(schon 1360) stark walserisch d
Tersnaus im Lugnez als Sohn ar
geboren. Der  sehr begabte Kna
nach grossen Schwierigkeiten, d
schule Pfafers und dann das b t
Alumneum i n  Dill ingen besuch
Brustschmerzen und innerer Abn
er das Studium der Theologie auf.
terte Tante und Herren von Bluff
Oberkastels ermdglichten ihm dz
studium, zu dem er 
Wien wurde er Lieblingsschtiler d
ten Peter Frank. Da dem jungen
unter dem hohen Adel 
ten, wurde er vom russischen Ft
konsky als Leibarzt angestellt. E
den Fiirsten nach Moskau, 
gehende Privatpraxis fiihrte. 
Ftirsten Galizin gelangte er in  F
Hofkreise. Z a r  Alexander I .  er:
dann zum Wirklichen 
kus und erhob ihn in den Adelssta
Im Winter 1812/1813 
fernder Weise Tausende von verwu
kranken Russen und 
nischen Russlandfeldzuges. D ie  .
spateren Jahren 
mat zu verbringen, wurde d 
epidemie verhindert. M i t  Hingebi
er in drei Spitalern die 
ber von der Seuche hinweggerafft
Ein Guriner war Jakob Albini,
bis 1724 als Abt  Joachim die Ge
Klosters Engelberg leitete. Er wai
Maurers Sohn von 
tal) — wie der Nidwaldner Chroni
richtet — am 22. Mai 1666 in Einsi
ren worden. Noch 1921 war in B



ren Priester und schon mit 28 Jahren 
Klosters. Er wurde allen ein Vorbild. 
derte die Studien und die wissenschaftliche
Arbeit u. a. durch den Ausbau der Bibliothek.
Die Sakristei stattete e r  m i t  wertvollen
Goldschmiedearbeiten aus. Sein 
gen jedoch war ein Neubau des aus 
ten verschiedener Jahrhunderte 
Klosters. Doch der weitblickende 
den Neubau nicht mehr, nur noch den 
grossen Okonomiegebudes, das 
hof im Stiden und Westen umschliesst; 
1724. Doch er hat ftir den Neubau 
Klostergebudes nach dem Brand von 1729
den finanziellen 
Ein bedeutender Stukkateur in Bayreuth und
Umgebung war Rudol f  Albini, 
stammung von Bosco-Gurìn nicht urkundlich
belegt, aber doch wahrscheinlich ist, 
halb, weil er zusammen mit 
Stukkateuren wie Giovanni Battisto 
tino Pedrozzi auftritt. Ober 
stnde wissen wir wenig. Er muss um oder vor
1730 geboren worden sein. «Greitbar» 
eigentlich nur durch seme Werke. Es 
nehmen, dass er ein Schdler des 
sters des Bayreuther Rokokos, 
sta Pedrozzi, gewesen ist und in 
statt gearbeitet 
Sein erstes bekanntes Werk, ein 
lestuck in der evangelischen Spitalkirche von
Bayreuth, zeìgt ihn bcreits als Meistcr. 
beitete an Decken des Neuen Schlosses 
reuth und wirktc clann vor alleni in 
ren Umgebung dieses Zentrums 
kunst. Um 1754 stuckierte er in 
schen Pfarrkirche (ehemals «Kirche unserer
lieben Frau») in Nemmersdorf, wo er einen
Deckenstuck m i t  Rocaillekartuschen u n d
Blatt- und Blumenwerk schuf. Im 
wirkte er im ehemaligen Amtshaus 
neck, um 1768 gestaltete er den 
ten Stuckdekor in der 
che (ehemals St. Bartholomus) in Bindloch.
In den Jahren 1777/80 entstand 

ausgezeichnete Stuckdekor von 1775 a
Decke und der Herrschaftsempore 
gelischen Pfarrkirche (ehemals St .
Magdalena) in  Kirchleus (Kreis Kulm
und in der Pfarrkirche Kirchrtisselbach
Forchheim) von ihm. Das letzte bek
Werk von ihm ist ein 
stuck mit symbolischen 
Pfarrkirche (ehemals St. Kilian) 
dorf aus dem Jahre 1793. Danach hort
nichts mehr von Rudolf Albini, der ein
ster qualid.tsvoller Rokokostukkaturen
sen war, aber wohl etwas im 
sen Meisters und SchOpfers des Bayre
Rokokos, G. B. Pedrozzi, gestanden hatt
Ein weiterer Stukkateur im Umfeld der
ner Stukkateure in Deutschland war i
Konrad Albin. Ober seme Herkunft ist
bekannt. Doch ist eine Zuweisung 
riner Albin(i) nicht ganz hypothetisch, t
doch zusammen mit Tessiner Bauleuter
So arbeitete er am Schloss Fasanerie (fr
Adolphseck) in der N n e  von Fulda, dt
Luganese Andreas Gallasini 
von Fulda gebaut hatte. Im 
derselbe Albin die Decke mit 
Wappen in der katholischen Pfarrkircl
Flora in Engelsheim 
Von einem E. Albin, der auch von Fui(
kommen war, stammt ein Olbild in der
lischen Pfarrkirche St. Jakobus in Her
(Kreis Lauterbach). — Liesse sich nicht
nen verwandtschaftlichen Zusammer
dieser drci Albin(i)denken? Es ware dur
mOglich, dass Georg Konrad der 
dolf gewesen 
Ein weiterer Albini, dessen Abstammun
Bosco-Gurin moglich, aber nicht 
ist, war Franz Joseph Freiherr von Albi
wurde als Sohn des 
gerichtsassessors Kaspar Albini in St.
am 14. Mai 1748 geboren und trat mit I
ren in  fiirstbischòflich-wiirzburgische
ste. Flinf Jahre spater war er bereits im R
kammergericht, und 1787 wurde er 



sOter wurde er in den 
terstand erhoben und erhielt den Titel 
serlicher Geheimrat». Schon ein Jahr sOter
wurde er kurmainzischer Hofkanzler 
nister und nahm am Kongress zu Rastatt teil,
an dem das Deutsche Reich in die Abtretung
des linken Rheinufers an 
te. Der Kongress wurde durch den 
alitionskrieg unterbrochen, in dem sich von
Albini an die Spitze des Mainzer Landsturms
stellte. Als der Kurftirst von Mainz, Karl von
Dalberg, Grossherzog von Frankfurt wurde,
machte er von Albini zum 
ten des neuen Grossherzogtums 
ons Gnaden. Nach den 
gen trat Franz Joseph von Albini 
chische Dienste, starb jedoch bald darauf, am
8. Januar 1816, in Dieburg.
Als weitere rhein1.ndische Albini sind 
bino (ohne Vorname) in den Jahren 
als Hàndler in Bonn bezeugt und ein Nikolaus
Albeni, der 1674 Urger in Kiiln wurde. Das
Rheinland war im 17. und 18. 
beliebtes Auswanderungsgebiet fu r  Tessiner
und Italiener aus dem Comerseegebiet. Zu
diesen comaskischen Auswanderern 
B. auch die Familie Brentano, die 
schen Literatur einen bekannten 
schenkt 
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