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Welsche Einwanderer des 17. und 18. Jahrhunderts in den 

rheinischen Kurstaaten und Reichsstadten.
Von Dr. Jos. Schweisthal, Trier.

Nicht religiose Beweggrinde, wie wir es von den landlaufig bekannten Einwan- 

derungen der Hugenotten, Emigranten und Exulanten kennen, sondern lediglich 

wirtschaftliche Grinde, wie Kargheit des Bodens, ubernolherung und die dadurch 

bedingte zu geringe Verdienst- und Absatzmoglichkeit, veranlaszten die hier behandelten 

Fremden, zum Wanderstab zu greifen. Wenn ich fur fie den Namen „welsche Einwan- 

derer" pragte, so leitete mich dabei der Gedanke, dasz das Wort Welscher nach mittel- 

alterlichem Sprachgebrauch gleichbedeutend mit Italiener ist. Das Auswanderungs- 

gebiet — das Alpengebiet zwischen Rhone und Etsch, die oberitalienischen Seen und

ihre Taler, umfaszt ja in der Hauptsache Lander romanischer Zunge.

Vier voneinander unabhangige und auch Zeitlich getrennte Gruppen honnen wir 

unterscheiden. Zun’chst die Tessiner und Bundener Bauhandwerker, dann die Gud- 

fruchtehandler vom Comersee, die sogenannten Comenser. In einem spateren Jahr- 

zehnt folgten die Seiden- und Galanteriewarenhandler, einerseits Savoyarden, 
anderseits Piemontesen, letztere meistens vom Lago Maggiore und dessen Geitentdiern. 

Den beiden letzten Gruppen schlossen sich im Laufe des 17. Jahrhunderts weitere 

Einwanderer aus den verschiedenen Teilen der Lombardei an.

Von der ersten Gruppe treffen wir zu allen Zeiten Sihne der italienischen 

Schweiz aus den Berg- und Vorgebirgstalern und von den schroffen Seeufern, die 

in der Fremde dem Maurergewerbe nachgehen. Es ift eine Einwanderung, die sich 

im Dunkel des Mittelalters verliert. Auf diesem Gebiete erreichten fie eine Hihe und 

spielten eine Rolle, die ihnen den Namen der „Magistri comacini" oder Magistri 

lombardi" in der Geschichte der Baukunst eintrug. Vielgestaltig ift die Bezeichnung 

fur ben Meister des Giidens, der uns bald unter dem Namen eines lapicida Medio- 

lanensis, eines Mailander Steinmetzen oder hurz als Mailander begegnet. Als 

murarius oder cementarius italus, als welscher Maurer, als italienischer Steinmetz 

oder als Saurer aus Rhttia und „ben grauen Pinten", bisweilen auch nur als Griso 

finden wir ihn in Kirchenbichern und Birgerlisten. Gerade die Bezeichnung „Rhatia" 

gibt uns einen Fingerzeig fur ihre engere Heimat. Es ift jene romanische Sprachinsel 

im Innern des Kantons Graubinden, die in altdeutscher Zeit den Namen Churwala 

fii^rte, daher die Benennung „churwelsch".

Die neuzeitlich geschulten oberitalienischen Bauhandwerker, die im Beginn des 

17. Jahrhunderts die absterbende Handwerksiberlieferung in Deutschland abloften, 

hieszen Muratori. Sie waren „Saisonarbeiter", die mit den Schwalben fubmarts zogen. 

Die „fd)dne Jahreszeit", die fie auch ausgiebig ausniityten, „inbem fie vielmals bei 

Mondschein, zwei oder mehr Stunden vor Tag sich zur Arbeit schichen und bis zur 

Nacht derselben abwarten", muszte die Lebensmiglichheit fur das ganze Jahr sichern. 

So sind wir durch einen Bericht aus Lovero (Oberveltlin) von 1616 daljin unterrichtet, 

dasz „jdl)rlid) eine Anzahl Maurer und Schiferbuben ins Deutschland herabzeucht, 

seind sparsam und bringen eine fchone Baarschaft mit sich heim". Hier handelt es sich 

um Handwerker, die, mie ermd^nt, nur Saisonarbeiter waren, die Meister hingegen 

burgerten sich bei uns ein, verwuchsen mit unfern Verhiltnissen, der Ort ihres 

Schaffens wurde ihre zweite Heimat. Woher nun kamen die „Graubindner Meister?" 

Das Valtelina, das Veltlin, babe ich eben schon genannt. Wie aus dem Bergell und 

Lugnez, so auch aus dem Oberland und dem Oberhalbstein, ebenso aus dem Misox 

und Albulatal konnen wir die Spuren der Einwanderung feststellen. Bereits vor dem 

30jdl)rigen Kriege begegnen wir sidlichen Meistern. Wohl die erfte derartige Notiz 

hiesiger Gegend betrifft die Schloszbriche in Winterburg bei Kreuznach, die im Jahre 

1609 „bem welschen Maurer von Cur Hansz Mathessen und feiner Gesellschaft von Stein- 

werk zu machen, verdingt wird". Nach dem Kriege begann eine lebhafte, durch die
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Firsten geforberte Bautatigkeit. Einige Baumeisterfamilien, meist unter sich verwandt, 

setzten sich fest, aus der Heimat kamen neue Nachschibe. Die Graubindner, die wahrend 

des 30ihrigen Krieges sich in Trier verheirateten, sind schon bald nicht mehr nachweis- 

bar, was uns allerdings nicht sonderlich befremden darf, wenn wir uns vergegenwar- 

tigen, wie gerade in den Jahren 1636 bis 1644 unsere Gegenden durch spanische und 

lothringische Truppen besetzt waren. Nur ein Meister Bernhard Manzotti Idfyt sich non 

1640 bis 1676 durch Kirchenbicher und „Gitliches Verhor" bis in das 1670 beginnende 

Steinmetzzunftregister verfolgen. Die Mainzer Vicedominats- oder Ratseszprotokolle 

fuhren unter den 1625 bis 1645 Neuaufgenommenen keinen Saurer und Steinmetzen 

auf, fur die Jahre 1646 bis 1653 fehlen die Protokolle. Fir Koln, insbefonbere das 

niederrheinische Tiefland, Rommt das sidliche Element nicht in Frage; hier iberwiegt 

der Einflusz Belgiens, hauptsachlic Antwerpens.

In unseren heimischen Landen trat trotz des Westfalischen Friedens erft eine Wen- 

bung zum Besseren ein, als 1652 der neue Landesherr, Karl Kaspar von der Leyen, die 

Zigel der Regierung ergriff. Infolge der langen Besatzungszeit hatte die Stadt Drier 

einen starken Rickgang in der Bevilherung zu verzeichnen, so dasz die Steinmetzunft 

von 42 Mitgliedern im Jahre 1624 auf 18 im Jahre 1651 herabgesunken war. Wie uns 

das Ratsprotokoll vom 11. Januar 1652 lehrt, sah es wist im Innern der Stadt aus. 

Dieser unwurbige Zustand feiner Metropole gab dem Kurfirsten Veranlassung zur Ab- 

stellung ber Scheden im Stadtbild gleich bei feinem Regierungsantritt ein Edikt zu 

erlassen, das durch Androhung ber Einziehung der ruinofen Hausplatze unb Bewilligung 

einer sechsjahrigen Steuerfreiheit viel zur Wiederaufbauung ber Stadt beitrug. Die 

vom Stadtrat 1655 beschlossene Wiederaufrichtung der Stadtbefestigung, die wegen ber 

Notlage ber Birger aus Mangel an Mitteln keine sonderliche Jorberung erfahren 

hatte, kam durch das perfonli^e Eingreifen des Landesherrn unter Mitwirkung ber 

£anbesftdnbe 1663 zustande.

Die nun beginnende Blite des Bauhandwerks veranlaszte die Zimmerleute und 

Steinmetzen einerfeits, iibertriebene Forderungen zu stellen, anderseits, bei Arbeits- 

iberlastung die Bauherrn im Stich zu lassen. Dieses veranlaszte ben Stadtrat, in feiner 

Gitzung am 28. Juni 1660 ben Beschlusz zu fassen, dasz, falls eine Underung ber bisher be- 

liebten Gepflogenheiten bei ben Handwerkern nicht eintrete, man ben Fremden ben 

Eintritt in die Stadt bewilligen unb einem jeden Birger auch auswdrtige Meister in 

Anspruc zu nehmen geftatten werde. Wie sich diese Entschlieszung ausgewirkt, bariiber 

sind wir nicht unterrichtet. Tatsache ift jedenfalls, dasz wir bereits im nac^ften Jahr ben 

ersten fremden Bauhandwerker, Sylvester Thomell aus Campodolcino im Lirotal (un- 

weit Chiavennas), sich in St. Paulus verheiraten sehen. Seit 1666 konnen wir einen 

ununterbrochenen Zuflusz feststellen. Die Graubindner, die sich damals bei uns ansiedel- 

ten, entstammten meift dem Oberhalbstein, wie Jakob Boltera, ber in Roffna, Johann 

Friedrich Coradill, ber in Salux geboren ift. Sie kamen auch aus dem Albulatal, wie 

Kaspar Dano, Jakob Balthasar Arpagaus und Johann Husang oder Hosang aus Ober- 

vaz. Durch das schon erwahnte, auf Johannistag 1670 beginnende Zunftbuch ber Stein- 

metzzunft sind wir in die Lage versetzt, den Heimatort fur die Einwanderer in vielen 

fallen festzustellen. Nachdem es dem Meister Johann Friedrich Coradill geglicht, alien 

Kabalen der heimischen Meister zum Trotz sich bei Kurfirst und Stadt erfolgreich durch- 

zusetzen, folgen ihm seine Sippe unb Landsleute nach, 1673 Johann Fontana, 1675/76 

sein Bruder Christian und ein Namensvetter Bonifaz. Noch einen Saluxer moijte ich 

erwahnen, Jakob Gennet, dessen Namensvettern Kaspar und Jakob 1715 in Merzig 

anfaffig sind. Auch Ulrich Battaglia, 1685 in Wallerfangen anfdffig, biirfte ein Ober- 

halbsteiner aus Prasanz fein. Dasz auch die Obervazer ihre Landsleute auf die Verdienst- 

moglichkeiten aufmerhsam machten, wie fie Stadtumwallung und $duferbau darstellen, 

biirfte auszer Frage fein. So begegnen wir hier zwei Familien, den Magret und Deca- 

tusch, letztere feit 1684 noc mit einem Zweig in Merzig mit Johann D. vertreten. Aus 

dem Oberland kommt Christian Janki aus Rinkenberg bei Truns, wahrenb feine Ge- 

hilfen Hans Jakob Jaconet, Hans Adam Muckli, bem wir spater in Koblenz begegnen, 

unb Nikolaus Medin aus Disentis Rommen. Aus bem Bergell ftammten Johannes
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Merel aus Piuro, die Bruder Anton und Bernhard Sucieto aus dem Piuro benach- 

barten Savogno. Koblenz und Ehrenbreitstein bedurften ebenfalls eines schitzenden 

Bollwerks, und so sehen wir auch hier den Kurfirsten als echten Landesvater schalten. 

Was Johann Friedrich Coradill in seinen guten Tagen fur Trier war, das war in 

grdfierem Ausmasze fur Koblenz der 1669 zum Stadtwerkmeister gewcil)lte Jeremias 

Decadusch. [Cadusc oder Cadosc (von Ca = Haus und Dusc = Theodosius) ift cine 

alte und die bedeutendste Familie der Gemeinde Obervaz im 16. und 17. Jahrhundert.] 

Auch die Margret, die seit 1668 mit Johann, spater mit Nikolaus und Daniel in 

Koblenz, bzw. in Ehrenbreitstein, anfaffig, sind ebenfalls ein sehr altes Geschlecht aus 

Obervaz. Auch von ben in Trier vertretenen Dano finden wir in Koblenz einen 

Nikolaus vor, wie sich zu dem aus Roffna stammenden Jakob Gilla fein mit der Trierer 

Familie verwandter Landsmann Johann Poltera einfindet. Wahrend wir schon sehr 

friih Jakob und Lukas Jenatsch, Namensvettern des beriil)mten Jurg Jenatsc aus 

dem Veltlin begegnen, sind Bernhard und Lorenz Petroncell, Joseph Petret, Martin 

Durisch, Georg Willi und Michael Micheroll nur flichtige Gestalten.

he wir uns der Betrachtung der Verhaltnisse in ben anderen Kurstaaten zu- 

wenden, will ich hier noch kurz einige die Meister betreffende Fragen behandeln. Wenn 

auch die zweifellos Groszten der eben Genannten, Decadusch und Coradill bei weitem 
nicht an ben spater zu ermahnenben Riva heranreichen, und auch nicht dem Schweizer 
Hans Georg Jubas, dem friheren Zimmermeister und spateren kurtrierischen Hofbau- 

meister gleichgeachtet werden konnen, fo haben sie doch in Anbetracht der durch die 

damaligen schlechten Zeiten bedingten Beschrankung der zur Verfigung stehenden 

Mittel immerhin noch etwas Leidliches geschaffen.

Nicht anders lagen die Verhaltnisse im goldenen Mainz, wo seit 1647 Johann 

Philipp von Schinborn ^urfiirft war. Um seiner Residenz wieder zur Blite zu ver- 

helfen, lud er durch Verheiszung von Vorteilen zur Niederlassung im Erzstift und bamit 

auch zur Zuwanderung nach Mainz ein. Dieselben Bestrebungen veranlaszten ben 

Mainzer Stadtrat am 26. September 1658 zur Herausgabe eines Dehrets. Danac be- 

durften junge Leute, die sich in Mainz zu verheiraten und niederzulassen beabsichtigten, 

um ein Gewerbe oder Handwerk zu betreiben, nur der Aufnahme in Birgerschaft und 

Zunft bei oorlaufiger Befreiung von ben Birgerlasten. Die Hoffnung und Aussicht, 

in der Fremde lohnenden Verdienst zu finden, hatte wohl ben Mgr. Jakob Carpino 

nach Mainz gefiil)rt, wo wir ihm erstmalig bei seiner Verheiratung im Jahre 1656 

begegnen. Im Jahre 1658 ift er als Steinmetz beim Bau des Altenminsterklosters 

tatig. (Degen Ende des Jahres 1659 findet der Maurer und Steinmetz Angelo Borella 

Aufnahme in die Mainzer Birgerschaft. Den vorgenannten Mgr. Carpino finden wir 

1661 beim Bau der Schanzen bef ^ciftigt. So konnen wir auch ben neuen Werberuf des 

^urfurften vom 10. Dezember 1662 verstehen, in dem er darauf hinweist, dasz er die 

Mainzer Fortifikationsbauten in Verteidigungszustand gebracht und in Rurzer Zeit zu 

vollenden hoffe. 1663 wird der „welsche Meister Lutz", Lukas Rosa, Sleuburger. Durch 

Befehl vom 15. April 1666 wurde nach Feststellung der oerobeten Platze, die der Auf- 

fuljrung neuer Bauten im Wege standen, von den Cigentiimern eine Crkidrung ver- 

langt, ob fie die $ausplabe wieder aufbauen wollten. Erfolgte keine Meldung oder 

wurde der Aufbau verweigert, fo schritt man nach offentlicher Bekanntmachung bei 
ben 3unften zum Verkauf an die Meistbietenden, bamit die ^dufer neue Wohnhauser 

errichteten. Als Auswirkung dieser landesvaterlichen Verordnung dirfen mir wohl 

die Einwanderung von 1668 annehmen, wo Augustin Bollet aus Villa im Veltlin, 

Johann Jakob Sylvester aus Tiefenkastel von der Albula, Martin Petret aus Chia- 

venna (Cleven) in Mainz erscheinen.

fyur ben Kurstaat Koln kann, wenigstens soweit die Berge reichen, die Zuwande- 

rung des sidlichen Elements ebenfalls nachgewiesen werden. Als der Kolner Kurfirst 

Maximilian Heinrich, Herzog von Bayern, 1658 mit der Fortifikation Bonns und 

Andernachs begann, war das Andernacher Bollwerk gerade ein Opfer des Eisgangs 

geworden. Juft im gleichen Jahr wird Kaspar Bolderer (Poltera) aus Graubinden 

Andernacher Birger, auf dessen Betreiben eine Maurerzunft zustande Ram, die er
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selbst leitete. Unterm 1. Dezember 1660 schrieb Maximilian Heinrich an die Stadt: 

„Euch liegt vor Augen, was zu mehrer Versicherung unserer Stadt Andernac wir 

fur ein hostbarlic Werk aus unsern Mitteln eben an die Stadt haben legen lassen... 

ihr miifet nun auch das eurige dabei mit hinzutragen, dasz dem Meister Kaspar Maurer 

die Arbeit verdungen und damit einige Zeit nicht verloren werde." Es handelt sic hier 

um den angefangenen „Baw am alten Zoll". 1670 sind in Bonn im Romer auf dem 

Markte anfdffig: Georg Fontana und Jakob be Candria". Braun- nennt ihn Jakob 

be Candrea, hurfirstlichen Ingenieur und Maurermeister, dem er die Ausfihrung des 

Baues der Namen-Jesu-Kirche (1686—1694) zuschreibt. Die Candreia (Ca-Andreia), wie 

fie in ihrer Heimat heiszen, kommen aus Stirvis. Ein Georg Fontana, vielleicht mit 

dem vorgenannten identisch, ift als Pate bei einem Sohne des Johann Fontana in 

Trier festgestellt, fo dasz es sich moglichermeife um ben Bruder handelt, wie ja auch 

der Andernacher Meister Kaspar sicherlich ein Verwandter der Trierer und Koblenzer 

Poltera ift. Wohl der bedeutendste der bisher genannten Graubiinbener biirfte der 

in Rovoredo im Misoxtal (deutsch Roffle) geborene Antonio Riva, der Leiter des 

Bonner Schloszbaues fein, dessen Entwurf von Rivas Landsmann Enrico Zuccalli 

stammt. Schon 1695 leitete er den Umbau der Residenz in Littich. Als es bann galt, 

das jerftorte Schlosz in Bonn aus der Asche neu erstehen zu lassen, fand auch dieses 
Mal Riva die Wahl seines Meisters. Riva, dem der ^urfiirft Max Emanuel Haus und 

Bauplatz in der Josephstrasze in Bonn 1701 geschenkt, starb 1713 in Valenciennes. — 

Um 1698 finden wir in Worms die Alaurer Vinzenz Caritsch und Peter Parpan aus 

Obervaz, die wahrscheinlic beim Wiederaufbau der 1689 durch die Franzosen ver- 

brannten Stadt mitwirkten.

Die Uranfange der italienischen Einwanderung fur jenen Zeitabschnitt reichen bis 

ins 16. Jahrhundert juriick, mo mit dem fRuckgang des Handels von Venedig eine 

grosze Anzahl vornehmer italienischer Kaufleute, meist Seidenhandler aus Florenz, 

Genua, Mailand und Venedig, sich in den deutschen Handelsstadten Frankfurt, Koln, 

Aachen, Straszburg und Aurnberg niederliesz, die aber mahrenb des 30jdhrigen Krieges 

wieder ganz verschwand.

Von der zweiten Gruppe lafit sich, bereits vor dem 30jahrigen Kriege vereinzelt 

auftretend, der wandernde italienische Handler nachweisen, der an Markttagen und 

auf Messen feinen Stand hatte. Diese Sidfrichtehindler waren nicht, wie die Vor- 

genannten, Groszkaufleute, sondern in der Hauptsache nur unternehmende Landleute 

vom Comerfee, welche sich sippen- und dorfweise zusammenschlossen, ihre meift selbst- 

gezogenen Bodenerzeugnisse wie Orangen, Zitronen, Pomeranzen, Oliven und Feigen 

iiber die Graubunbener Passe nac dem Rhein schafsten und in Stadt und Land zunachst 

im Kleinen als Hausierer vertrieben, wobei man iljnen ben Namen Zitronenkramer 

und ^omeranjenganger zulegte. Wahrend Mainz Ausgangspunkt fur die Besiedlung 

zu fein scheint, welche Tatsache das in der Lhrstrasze gelegene Brentanosche „Haus 

zum Comosee", das im Hochrelief ben See mit der ^innengekronten Stadt im Hinter- 

grund Zeigt, versinnbildlicht, mar ber grosze Treffpunkt alter in fo zahlreichen Orten 

Deutschlands anfaffigen Italiener die Frankfurter Messe. So werden die in Trier 

beheimateten Italiener Martin Cominot und Ambrosius Carove 1690 anlaszlic eines 

Vernors auf ber Herbstmesse von Frankfurt ermahnt. Andreas Vacano aus Kirn 

wurde 1714 auf dem Wege zur Frankfurter Ostermesse bei Waldbockelheim vom Tod 

iiberrafjt. Dasz es sich bei diesen Einwanderern Reineswegs um mittellose Leute 

handelt, dasz vielmehr das Gegenteil zutrifft, beweist ber Geburtsbrief des Johannes 

Gabriel Malagrida vom Jahre 1697. Die Eltern sind Peter Franz Malagrida und 

Isabella Mainone. Eben biefer Peter Franz hat 1685 als Stadthauptmann zu Bellagio 

den Geburtsbrief fur Thomas Carove von Molgisio, unferen spateren Trierer Lands- 

mann, ausgestellt. Als Aussteller eines weiteren Geburtsbriefes fur Johann Baptist 

Caprano aus Sala, ber sich in Mainz niederliesz, finden mir ben Grostzvater Michael 

verewigt, ber das Document als Viirgermeifter 1575 in Spurano ausfertigte. Als

1 Hauptmann, Rheinische Geschichtsblatter, 8. Jahrgang.
2 Braun, Kirchenbauten der Jesuiten, 1. Teil.
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weiterer Beweis fur die Wohlhabenheit der Comenser biirfte die Tatsache zu werten 

sein, dasz Nikolaus Broggia in Bonn 1750 dem Joseph Nogari bezeugen konnte, dasz 

dieser „in Italien ein Landgut aufm Comersee besitze, welches er auf 1000 Rthlr. f^atye".

Die geschaftliche Entwichlung laszt uns brei Stadien unterscheiden. In der Zeit 

bis 1670 befdjrdnken fie sich ^und^ft darauf, ihre Landeserzeugnisse auf Wochenmarkten 

unb an ben iibrigen Tagen teils in ihren Laden, teils als Hausierer in Wirtschaften 

seilzubieten. In der zweiten Periode bemd^tigten fie sich in zunehmendem Masze des 

Spezereihandels im Kleinen und Groszen, um in der dritten als einfluszreiche Kaufleute 

dazustehen. Es wird schwer zu sagen sein, ob fie ihre ersten Erfolge, die ihnen dann 

ben maszgebenden Einflusz sicherten, mehr ihrer Anspruchslosigheit verdanken, ober 

vielmehr ihrer Geschaftsgewandtheit, die den Frankfurter Rat das Wort von den 

„geschwinden Praktiken behender Fremder" prdgen liesz. Sicherlich haben aber auch 

ihre Einigheit und ihre direkten Bezugsquellen mit dazu beigetragen, ihnen dasuber- 

gewicht uber die heimische Bevolkerung zu sichern. Geschaftigheit unb Geschmeidigkeit, 

unbeirri durch Ratsbeschlisse und Strafen liesz fie immer neue Mittel und Wege 

finden. Bald ift es die straffe Organisation in groszen Handelsgesellschaften, der direkte 

Bezug von ihren Verwandten im In- unb Ausland, der unsere Bewunderung hervor- 

ruft, bald muffen wir staunen uber das geschickt iiber das weite Land ausgebreitete 

Netz kleiner italienischer Kaufhauser in 2lmtsftdbten und Flecken, die von ben Handels- 

haufern mit dem grofyten Teil ihrer Waren beliefert wurden. Wie weit dieser Einflusz 

reichte, zeigt die Tatsache, dasz die Firma Guaita in Frankfurt 234 kleinere italienische 

Geschafte an anderen Platzen mit Waren versorgte, deren Inhaber sehr haufig ehe- 

malige Angestellte des Hauses waren. Kann es uns ba wundern, wenn bis zum Ende 

des 17. Jahrhunderts aus Hausierern und Kramern dem deutschen Spezereihandel 

ein geihrlicher Konkurrent gegeniibertritt! Es ift ein harter Kampf, ben wir an Hand 

der Ratsprotoholle iberall verfolgen hdnnen. Im 7. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts 

begegnen wir ben geljauften Klagen der einheimischen Kramer iiber die ibergriffe 

der Italiener, muffen zugleich aber auch feststellen, wie alle Ratsverbote und Be- 

strafungen wirhungslos an ihnen abprallen. Zunehmender Reichtum und Verlangen 

nach unbeschrankter Handelsfreiheit lieszen fie durch immer neue Unbotmaszigheiten 

die Sache auf die Spitze treiben. Stand dann ihre Ausweisung vor der Dure, dann 

erfolgte prompt der Appell an ben Sanbesfurften, eine stehende Erscheinung, der wir 

allerorten bei den Italienern begegnen. Ein Inhibitionsdekret an ben Rat, und schon 

war mit hurfirstlicher, ja bisweilen sogar kaiserlicher Unterftiityung die drohende 

Gefahr wirksam beschworen. Es biirfte sich wohl verlohnen, hier die Namen der ersten 

Schrittmacher, soweit fie erforscht, bekanntzugeben. Wenn mir mit Mainz beginnen, 

fo erfahren wir aus der Liste der Kramerzunft von 1687 folgende Namen: Peter Fellini 

aus Volesio, Anton Bino, Christian unb Dominikus Brentano aus Tremezzo, Dominikus 

und Johann Baptist Caprano aus Sala, Anton, Baptista, Bartholomao unb Dominiko 

Cetto, Johann und Joseph Corti, Johann Paul be Feminis unb Dominikus Giulini. 

Im gleichen Jahr sind nach Ausweis des Kramerzunftbuches in Drier anfdffig: Ambro- 

fius Carove aus Lenno, Peter Jakob Carove und Thomas Carove aus Molgisio, Martin 

Cominot aus Bellagio, Peter Cetto, Herkules Marchetti, Anton Puricelli aus Sala, 

Johann Putzo, wahrscheinlich aus Tremezzo, Vincenz, Thomas und Anton Reinoldi 

aus Ossuccio. In Koblenz kommen in diesem Zeitabschnitt Namen mie Johann Baptist 

Borse aus Sala, Simon Brentano, Johann Thomas Corti, Matthaus Cuppino und 

Bernardin Guaita aus Como vor. In Bonn begegnen wir den Anton, Bartholomeus 

und Joljann Mainone unb Joseph Franzano. In Koln saszen die Anton unb Lazarus 

Cetto, Anton Pino unb Johann Mainone. Frankfurt hat im Jahre 1683 fieben italienische 

Handlungen, deren Inhaber Joseph d’Angelo, Dominikus Brentano aus Tremezzo, 
Karl Brentano aus Bolvedro, Martin Brentano aus Bonzanico, Innocenz Andreas 

Carove und Mathaus Guaita aus Menaggio samt seinem Better Innocenz Guaita aus 

Codonia sind. In der Mitte des 18. Jahrhunderts batten die Geschafte der Brentano unb 

Guaita die grofite Ausdehnung in ben kurfirstlichen Landen. Die merkantilistischen 

Bestrebungen des 18. Jahrhunderts, wie fie sich an alien Jurftenhofen wiederholten.
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brachten in Mainz unter anderem die Trennung des Groszhandels von der Kramer- 

zunft im Jahre 1748. Ein Verzeichnis der Handelsstandsmitglieder vom 14. August 1748 

zeigt den iberstarhen Prozentsatz fremden Blutes, wo wir unter 51 Mitgliedern 15 aus- 

drichlich als Italiener bezeichnete, darunter einen der Vorsteher, Jakob Tossetti, fest- 

stellen Rinnen. 1752 beziffert sich ihre Zahl schon auf 18, 1754 zahlte man neben 

6 deutschen 19 italienische Spezereihandler, die von italienischen Eltern geborenen, 

aber schon deutsch gewordenen, sind dabei nicht mehr einbegriffen. Auszergewnnlich 

stark waren fie auch in der Kramerzunft vertreten. Als am 25. Januar 1782 die Vor- 

rate an Fastenspeisen festgestellt wurden, waren unter 31 Slrdmern 17, mithin mehr 

als die Halfte Italiener. So tritt bie Bedeutung, Die die Italiener fur die Entwichlung 

des wirtschaftlichen Lebens in Mainz hatten, deutlich zutage, denn schon seit Ausgang 

des 17. Jahrhunderts hatten fie den Mainzer Spezereihandel ausschlieszlic in den 

.Sanden. Aber noch eine weitere Folge dieser vorgenannten merkantilistischen Be- 

strebungen war die Errichtung von Fabriken der verschiedensten Art. Seit der Mitte 

des 18. Jahrhunderts bemuhten sich Einheimische und Fremde mit behirdlicher Ge- 

nehmigung in Mainz Fabriken einzurichten. Von ^ustandern sind dabei beteiligt 

Franz, Karl und Johann Martin Julius de Georgi aus Samolico in Graubinden, die 

1778 eine Schokoladefabrik erdffneten. Mit Puder und Gtarkefabrikation befaszten 

sich Jakob Miniami und Franz Lisignolo in Kastel, Wachs und Kompositionslichter 

stellte Nikolaus Maria Bozzoni her. Die Gebrider Vacano unterhielten bereits 1745 

in Sindlingen eine Gold- und Silberbortenfabrik. Durc die Weitsichtigkeit des Mainzer 

^urfiirften Emmerich war es 1771 Joseph Maria Markus Bolongaro moglich, die 

Grinding der Schnupftabakfabrik, die ihm die Frankfurter verboten, in der auf- 

strebenden Nachbarstadt Hichst zu vollziehen. Der Erfolg der kurtrierischen Merkantil- 

politik war kein groszer, trotzdem sic gerade der letzte Kurfirst die grofite Mihe gab, 

Industrien in feinem Erzstift bodenftandig zu machen. Schon lange vor dieser Zeit 

ist vor den Doren der Residenzstadt Trier eine Glashitte in St. Medard festzustellen, 

die nac den Ratsprotokollen von 1702—1704 in Betrieb war und dem Wollenweber- 

amtsmeister Martin Cominot gehort zu haben scheint. Eine Schokoladefabrik errichtete 

der 1787 Koblenzer burger gewordene Karl Maria Joseph Brunetto aus Aquila 

(Tessin), wohl der einzig bekannte Fabrikant aus der Gruppe der sidlandischen Ein- 

wanderer. Was Bolongaro fur Hichst, das bedeutet, vielleicht noch in hiherem Maze, 

der 1709 aus St. Maria im Tal Vigezzo in Koln eingewanderte Johann Maria Farina.

Bei dem sozialen Ehrgeiz der Italiener kann uns bei ihrem zunehmenden Reichtum 

ihr Streben nach Amt und Wurden nicht wunder nehmen. So sehen wir den noch 

in Italien geborenen, 1685 in Drier in die Kramerzunft aufgenommenen Martin 

Cominot bereits am 23. Mai 1696 als von der Wollenweberzunft vorgeschlagenen Amts- 
meister in den Rat einziehen. 1686 wird Bernadin Guaita Koblenzer Burger und am 

8. April 1690 wird er „zum Mitratsverwandten auf der Consularbank im vor- 

gegangenen fcrutinio per majora erwihlt". 1740 sitzen im Trierer Rat drei Carove, 

Simon als Schneideramtsmeister, Dhomas als Leinenweberamtsmeister, und Anton 

Heinrich, Simons Sohn, als Hochgerichts- und Ratsschoffe. In Mainz find als Rats- 

mitglieder u. a. Johann Jakob Lingiero, Martin Philipp Bellino und Stephan Brentano 

festzustellen. Auch Koln hat bereits 1684 in Lazarus Cetto einen Ratsverwandten 

sidlichen Geblits aufzuweisen. Es wurde zu weit fuhren, nun alle Italiener auf- 

zuzahlen, die im 18. Jahrhundert einen curulischen Sessel inne hatten, nur die Tatsache 

sei festgestellt, dasz man fie selbst als Gtabtoberhdupter in den Rheinstadten Bingen 

(Retries Abundius Manera), Bacharach (Karl Sylvester Minola) und Ehrenbreitstein 

(Balthasar Cremone) vorfindet. Vollends die franzosische Revolution war es, die die 

sidlandischen Jeuerkopfe in itiren Bann zog und von denen nicht wenige zur Zeit 

der franzisischen Fremdherrschaft eine Rolle spielten. Crwahnt feien hier die Maires 
von St. Wendel, Karl Cetto, von Aachen, Kornelius Maria Paul von Guaita und 

Koblenz, Johann Joseph Mazza. Verdankte Joseph Anton Bianco aus Koln seine 

Erhebung in den Reichsadelsstand der Gnade Kaiser Josephs II., fo wurde Peter Anton 

Brentano durch den Kurfirsten von Drier Rat und Resident bei der Reichsstadt Frank-
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furt, Anton Maria Guaita furftlid) Lowenstein-Wertheimscher geheimer Rat. Bekannt 

ist, das die Brentano der Literatur, Wissenschaft und Politih des 19. Jahrhunderts 

Personlichkeiten von hoher Bedeutung stellten; aber auch int vorausgehenden Jahr- 

hundert finden wir Brentano wie Vacano als Hofkammerrate und Kanoniker. Es ist 

oft schon von der glichlichen Mischung italienischen mit rheinischem Blute gesprochen 

worden, wobei man eine Ertichtigung der Italiener feststellte, was sicher nicht von 

der Hand zu weisen ift. Mit demselben Rechte kann man wohl auch behaupten, dasz 

fie uns hervorragende Deutsche beschert hat. Ich moct)te hier vor allem Joseph Gorres 

erwahnen.

Von den Angehorigen der dritten Gruppe gehorten die Savoyarden meist dem 

nordlichen Teil des heutigen Departements Haute Savoie an. Sie entstammten in der 

Regel sehr hinderreichen Familien (16—17), denen bas wenig ergiebige Ackerland 

nicht die primitivsten Lebensmoglichkeiten bot. 3unad)ft sind auch fie, wie das vorher 

von den Italienern berichtet wurde, Hausierer mit goldenen und silbernen Spitzen, 

Schniren und Borten, welches Gewerbe fie, seszhaft geworden, unter dem Namen 

„Pariser Kramer" betrieben. Dazu kamen dann im Laufe der Zeit noch hinzu Mode- 

waren, wie Handschuhe und Taschen, echte und halbechte Bijouteriewaren, wie Ringe, 

Armbander, Broschen und Dosen. Auch Kurzwaren aus unedlen Metallen, wie Leuchter, 

Spiegel, Messer, Scheren und Knopfe wurden von ihnen gefiihrt. Spiterhin sehen 

wir eine Reihe von Kaufleuten aus Savoyen mit dem Vertrieb von franzosischen und 

spanischen Weinen und Likoren sich befaffen. Erst Hoflieferanten deutscher Firstenhife, 

errichteten fie in den grofyeren ^andelsftadten ihre eigenen Handlungen. So waren 

in Frankfurt zu nennen Jean Louis Monet aus Bellevaux, Claude Bernay aus Cham- 

pagne bei Evian, Andreas Jordis aus Vetern und Johann Franz Tenant aus Mont- 

riond. In Mainz begegnen wir den „Pariser Kramern" Jean Poreft, Franz Boutelier 

und Peter Bournier. In Trier ware besonders der aus Conflans-Albertville stammende 

Savoyarde Johann Baptist Ramboux, der Vater des bekannten Malers und spateren 

Leiters des Kolner Wallraf-Richartz-Museums Johann Anton Ramboux, zu nennen. 

In den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts treten auch die ersten Piemontesen in die 

Erscheinung, die wir vornehmlich in den Groszstadten finden, wie in Koln Johann 

Maria Farina, der ^unachft mit Kurzwaren und Kunstsachen handelte, um sich fpaterhin 

ganz dem Vertrieb des von ihm erfundenen „Kolnischen Wassers" zu widmen. Die 

ebenfalls aus Maria Maggiore stammenden Mitglieder der Familie Borgnis waren 

in Mainz und Koln bekannte Juwelenhandler. Aus dem gleichen Tal Vigezzo kamen 

auch die Inhaber der bekannten Seidenhandlung Allesina, die zu den bedeutendsten 

Gefchaften Frankfurts zahlten und im Jahre 1776 ein ^ermogen von 500 000 Gulden 

aufzuweisen fatten. Eine gutgehende Seidenhandlung besasz auch Mannheim in der 

Ciolinaschen, deren Grinder aus Toceno im vorgenannten Tale ftammte.

Aus den Stadten der Lombardei sind noch zu erroahnen die aus Pavia in Frankfurt 

angesiedelten Joseph Maggi und Alois Minoprio, die dort eine bedeutende Schnupf- 

tabakfabrik betrieben. Auch ihr in Koln anfaffiger Landsmann Franz Cassinone stand 

durch fein Gpebitionsgefchaft mit alien Weltteilen in Berihrung, oerfugte in Koln 

selbst fiber ein reiches Lager auslanbifijer Waren und befaszte sich auszerdem noch mit 

der Erledigung von Wechselsachen. Der Philipp Bolongarosche Schwiegersohn Pietro 

Crevenna war in Mailand geboren, wahrenb die in Frankfurt lebenden Bruder Franz 

Maria und Lorenz Penco Nervi bei Genua ihre Heimat nannten.

Zum Schlusse noch eine kurze Bemerkung. Der vorstehende Aufsatz soll in diesem 

Rahmen keineswegs eine erschopfende Darstellung des Stoffes fein, vielmehr ift 

beabsichtigt, ben familiengeschichtlic Interessierten nahere Aufschlisse in den „Mit- 

teilungen der Westdeutschen Gesellschaft fur Familienkunde" zu geben.


