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Familiennamen 11 Laba 

L 

Laba 
 
/lçab½/ 
Bezeugt in: V 

1748 Laaba (PfAS BB/F 1663; fol. 25r, Z 10): 
«D(ominus) Franc(iscus) Ant(onius) ~» 

1748 Laaban (PfAS LBMCD 1695; fol. 104r, 
1/16): «Parentes: ... Dominus Praefectus 
Liechtensteinensis Joanes Caspar ~ [et] ...» 

1749 Laba (PfAM 43/7; fol. 2v, Z 7): «Copia 
Eines Schreibens an ... Herren Landvogt ~ in 
Vaduz ... Anno 1749.» 

1751 Laaba (PfAS Urb 1693; II fol. 31r, Z 9): 
«[Unterschrift]: «Johann Casp(ar) ~ Land-
vogt» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum alttestamentlichen Namen Laaban, 
Laban (siehe 1. Mos. 31). 

Typ: Rufnamen 

Lachen, von der - 
 
/lÇa¯x¼n/ 
Bezeugt in: V 

*1355 von der Lachen (LUB I/4; 56): «... Jch 
Ulrich Der Aman ~ ...» 

*1363 von der lachen (LUB I/3; 469): «... øVlrich 
der Amman ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. lache f. 'Lache, Pfütze, Tümpel', 
nach der Wohnstätte. Vgl. FLNB I/5, 314; 
RN 3, 542. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lacher 
 
/lÇa¯x¼r/ 

Bezeugt in: S, E 

1715 Lacher (PfAS LBMCD 1695; fol. 45r, 
5/16): «Parentes: Josephus ~ [et] ...» 

1775 Lacher (PfAE TESFB 1650; fol. III 24r, 
11/7): «Ob̈yt ... Anna Maria ~in aetate 71 ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1056: Lacher. Altverbürgert in 

SZ. 

Deutung 
Da der Name im Kanton Schwyz altverbür-
gert ist, hier wohl abgeleitet vom ON La-
chen (Ausserschwyz). Vgl. auch Brechen-
macher 2, 142; Duden FamN 408. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lachner 
 
/lÇaxn¼r/ 
Bezeugt in: E 

1722 Lachner (PfAE TESFB 1650; fol. III 89r, 
3/17): «... persolui Josepho ~ ex Helueti�ˆa ori-
undo ...» 

1741 Lachner (PfAE TESFB 1650; fol. I 87v, 
6/21): «Parentes ... et Barbara ~in ex Gambs 
vagab(undi).» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1056: Lachner. Vereinzelte ältere 

Einbürgerung in GR (Grüsch). 

Deutung 
Da der Name unmittelbar nach Gams SG 
weist, welche Ortschaft bis 1798 als Unter-
tanengebiet von Glarus und Schwyz der 
Herrschaft Gaster zugeteilt war, ist auch 
hier der ON Lachen (Ausserschwyz) in 
Betracht zu ziehen. Vgl. auch RN 3, 458; 
Brechenmacher 2, 142; Duden FamN 408. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ladner 
 
lÇaûtn¼r 
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Bezeugt in: Tb. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1516 Ladner (GATb U 32; fol. 5a): «Item Claus 
~ ...» (Tb) 

1516 Ladner (U 48; fol. 5a): «Item Claus ~ hat 
Bekannt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 186: Ladner, aus Tirol, in Lo-

rüns. 
Vogt 1979, 61: Ladner. 1439 Henni Ladner am 

Dünserberg; ferner im 15. Jh. auch im Klein-
walsertal und in Frastanz. 

FamNB-CH 2, 1057: Ladner. Altverbürgert in 
GR (Jenaz, St.Antönien Ascharina, St.Antöni-
en Castels, St.Antönien Rüti, Seewis im Prät-
tigau). 

Deutung 
a) Zu mhd. ladener m. 'Inhaber eines 
Kramladens'. Vgl. RN 3, 759; 
Brechenmacher 2, 143. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Herkunft aus der Ortschaft La-
dis im Tirol. Vgl. Finsterwalder 1994, 376. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lageder  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Deutung 
Zur unsicheren Herkunft vgl. etwa Finster-
walder 1984, 377f. 

Lager 
 
/lçag¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1698 Lager (LUB I/4; 503): «... Christa ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die knappen Angaben gestatten keine zu-
verlässige Deutung. 

a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Lage (so im Kreis Lippe in Nord-
rhein-Westfalen und im Landkreis Graf-
schaft Bentheim in Niedersachsen). Vgl. 
Brechenmacher 2, 143. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. l̄agaere m. 'Nachstel-
ler', Nomen agentis zu mhd. l̄agen 'einem 
auflauern, nachstellen'. Vgl. Brechenma-
cher 2, 143. 

Typ: Übernamen 

Lampert 
 
lÇamp¼rt 
Bezeugt in: B, T, Tb, V, S, P, G, Sb 

1452 lampart (GAT U 26; Z 13): «... hans ~ ...» 
(Tb) 

1452 lampart (GAT U 26; Z 4): «... ~en ...» (Tb) 
1475 lampart (PfAT U 6; Z 1): «... Ich ursula 

gäsnerin hans ~'s säligen eliche husfrow ...» 
1. H. 16. Jh. Lampert (LUB I/2; 325): «Anna ~i 

Hanssen Tschegelis husfrow ...» 
~1510 lamparrt (LUB I/4; 256): «Claus vnd 

Hans die ~en» 
~1510 lampart (LUB I/4; 256): «Aber clas ~» 
1513 lampart (U 6; Z 13): «... stost ... Ainhalb an 

Hanns ~ ...» (B) 
1526 Lampart (SchäU 40): «Ich Hanns ~ wei-

land Jorg Lamparts Son Ab dem Trissnerperg 
...» (Tb) 

1535 Lampart (U 8; Z 1): «Ich, Hans Fritsch der 
Elter Seshafft Zu schan, vnd Ich Anna ~in sein 
Eliche hausfraw ...» (S) 

1538 Lampart (GATb U 5; Z 3): «... GeÓorg ~ ab 
dem Trissnerberg ...» (Tb) 

1550 lampart (U 10; Z 4f.): «... Hannsen ~en am 
trissnerperg ...» (Tb) 

1556 lampart (SchäL 63a/b; a, fol. 1b): «... An 
Jacob Kindlins Weibs guet, Bertha ~in ...» (T) 

1556 Lampart (SchäL 63a/b; a, fol. 3a): «... An-
dres ~ ...» (T) 

1557 Lampartt (SchäU 65): «... Stost ... Vfert 
dem Lanndt nach Anna ~in ...» (S) 

1561 Lampart (SchäU 68): «Ich Vlrich Gasner 
von Drisen, vnd ich Elsa ~in sein Eelich weib 
...» (T) 
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1569 Lampart (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Peter ~ 
...» (Tb) 

*1579 lampart (PfABe ZB 1574; fol. I 17r, Z 4): 
«Item gerait mit dem Franzen ~ den 8 Fe-
bruarÇy anno [15]79 bleibt mir schuldig 4 Gul-
den 12 bz.» 

1584 Lampert (U 56; fol. 11a): «Vlrich ~» (Tb) 
1584 Lambperth (U 56; fol. 11b): «Hanss ~ 

Flor¨yss Suhn» (Tb) 
1584 Lampart (U 56; fol. 21b): «Thoma ~» (V) 
1584 Lampart (U 56; fol. 9b): «Marthin ~» (T) 
1589 Lampart (AlpAV U 22b; fol. 3b): «... 

Christa ~en ...» (V) 
1592 Lampart (GA V U 1592, Z 3): «Thoman 

~» (V) 
1592 Lampert (GATb U 33; fol. 1a): «... Tho-

man ~ ...» (V) 
1594 Lampart (SchäU 84; Z 1): «Ich Jörg Fru-

molt abm Triesnerberg, Vnd Elsa ~in sein eh-
liche Haussfraw deselbsten ...» (Tb) 

1598 Lampart (GATb U 13; Z 9): «... Thoman 
~en ...» (Tb) 

1602 Lampart (SchäU 114; Z 3): «... so den 
Christan ~en daselbsten ...» (Tb) 

1603 Lampart (GAP U 5; fol. 2a, Z 26): «... 
Thoma ~ ...» 

1603 Lampart (LUB I/4; 201): «Die Ersamen 
weisen Thoma ~ Newen ...» 

1604 Lampart (RA CXLV 1602-1605; fol. 24r, 
Z 7): «Bëysitzere Herr Amman ~ ...» 

1604 Lampart (U 61; fol. 28b): «Item Hanns ~ 
vnd Frantz Lamparten seines Bruoders seeli-
gen Erben ...» (V) 

1610 Lampart (GAT U 42; Z 14): «... Gretha ~in 
...» (T) 

1610 Lamparth (GATb U 24; Z 4): «... Thoman 
~s ...» (V) 

1610 Lampart (PfABe d/10; fol. 1v, Z 27): «... 
ein ackher ... stost ... an ... Gretha ~in ...» 

1610 Lampert (SchäU 85-112; 112, fol. 2a): «... 
Frantz ~ vnd Bantzer ...» (T) 

1610 Lampart (U 65; Z 16): Ein Acker in 
Triesen stösst «Aufwert dem Land nach an Ja-
cob Kindlins Weibs gueth Gretta ~in ...» (T) 

1611 Lampardt (PfAS U 6; Z 3): «... mit Hand 
deß ... Herren Thoman ~ der Zeit Landtamen 
der Herrschafft Vadutz ...» 

1614 Lamppart (PfAT U 10; fol. 3r, Z 2/3): «... 
Peter und Andreas die ~en et Consorten von 
Trißen ...» 

1614 Lamppart (U 20; Z 25): «... Thoman ~s 
allss der Zeitt Gerichts Aªman der Graffschafft 

Vaduz ...» 
1615 Lampart (GATb U 21; Z 2): «... Petter ~ 

...» (T) 
1616 Lamparth (Schä U 13; fol. 16a): «Martin ~ 

[von Thrüsen]» (T) 
1616 Lampart (Schä U 13; fol. 5a): «Hannss ~ 

vndt Frantz Lamparten seines bruedern Erben, 
Zinnssen ...» (V) 

1617 Lampart (GAT U (1617); Z 4): «... Franz 
~en zÓu Triesen ...» (T) 

~*1618 lampert (LUB I/4; 367): «aÇuffwerts an 
Christe ~ ...» 

nach 1619 Lambard (PfABe a/1; fol. 2r, Z 15-
16): «Anno 1561 verkhaufft Ulrich Gasßner 
von trißen und Elßa ~in sein haußfrau ...» 

1619 Lampart (PfAT U 11; Z 5): «... unnd geben 
... den Ersamen ... Petter ~ ... alß Recht ver-
ordnete ha¨yligen Pfleger der Pharkirchen 
St.Gallen zu Thrißen ...» 

1623 Lamparth (GATb U 7; Z 1): «Ich Hannss ~ 
Cristans son ab dem Wangerberg ...» (Tb) 

1626 Lamperth (SchäUrb 117; fol. 35a): «... 
Stosst ... gegen dem Berg an Aman Thoma ~ 
...» 

1626 Lampart (SchäUrb 117; fol. 6b): «geben 
ietzo Hannss Lamperth vnd Fridlin Geisiger 
Zu Schan An stath Hanss ~ Zinset ...» (S) 

1626 Lamperth (SchäUrb 117; fol. 6b): «geben 
ietzo Hannss ~ ... » (S) 

1628 Lampart (GATb U 25; Z 10): «... Petter ~ 
...» (Tb) 

1632 Lampart (GATb U 8; Z 1): «Ich Francz ~ 
ab dem Thrisnerberg ...» (Tb) 

*1638 Lampart (PfAS U 10; S. 15, Z 1): «Paulle 
~ von schan, verordnet dem ha¨yligen Rosario 
Capital zwanzig fünff gulden ...» 

1638 Lamparth (RA 8; fol. 2a): «... LandAman 
Thoman ~en ...» 

1640 Lamparth (RA CXLV 1639-1648; S. 24, Z 
9): «Ambtspruch verfasset durch ... Landaman 
Thoma ~ ...» 

1641 Lampart (PfAM LBCM 1640; III S. 3, Z 
4): «... matrimonio iunxi ... cum Anna ~in ex 
Thüringen ...» 

1645 Lampart (GATb U 23; Z 6): «... dem Land 
nach aÓufwert, An Adam ~ ...» (Tb) 

*1650 Lampert (PfAE KR 1650; S. 2, Z 10): «... 
Setz(t) vnderpfandt Toma Me¨yer von Schan 
Ein acker in Gewoder stost ... abwert an Poli ~ 
...» (S) 

1651 Lampart (GAT U 31; Z 6): «... Florin ~en 
...» 
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1656 Lamparth (SchäStB 131; fol. 2a): «Hanss ~ 
Adams sohn ...» (Tb) 

1659 Lamperth (GAT U 51; Z 2): «... Flori ~ ...» 
1659 Lampart (GAT U 54; Z 12): «... Flori ~s 

...» (T) 
1660 Lambert (PfAE TESFB 1650; fol. I 7r, 

9/14): «Parentes ... [et] Maria ~in» 
1661 Lamperth (GATb U 11; Z 5): «... Thoma ~ 

...» (Tb) 
1664 Lamparth (PfAS Urb 1664; fol. 1v, Z 8): 

«Ein stÇuckh gÇueth in Bratiell, stost ... abwerth 
an Adam ~.» (S) 

1671 Lampart (PfAM LBCM 1640; III S. 11, Z 
17): «... in matrimonium coniunxi ... cum ... 
Maria ~in de Schan ...» 

1672 Lampert (GAT U 48; Z 4): «... Petter ~ ...» 
(Tb) 

1681 Lampart (PfAE TESFB 1650; fol. III 50r, 
2/17): «... coniunctus est Fidelis ~ ex Fellen-
garten cum ...» 

1690 Lampert (GAS U 70; fol. 4a): «Franz ~» 
1692 Lampart (SchäV 153a/b; a, fol. 1a): «Franz 

~ Zünset» (T) 
1692 Lambert (SchäV 153a/b; b, fol. 1a): «Franz 

~ Zünset» (T) 
1692 lambard (SchäV 154a/b; a, fol. 2b): «Anno 

1561 verkhaufft Vlrich Gassner von Trissen 
vnd Elssa ~in sein Haussfrau ...» (T) 

1693 Lambert (PfAS Urb 1693; I fol. 7r, Z 9): 
«... ain stÇuckh weingarten zÇu VadÇuz vnder des 
Chrissta s~ haÇus ...» 

17. Jh. Lanpart (PfABe LB 1682; S I 24 Z 8): 
«Christian Fromholdt zünset Jährlich von Pe-
ter und Thoma ~en hero ...» 

~1700 Lampert (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1v, Z 15): 
«... Zwe¨y Stuck zuo N̈endlen ... stost ... an Tri-
na ~in Hauß hoffstadt ...» 

1700 Lampert (PfAT U 1689; fol. 25r, Z 7): «... 
geschechen ... in be¨ysein ... Franz ~'s ...» 

1700 Lampert (U 79; fol. 6a): «Franz ~ des ge-
richts» 

*1701 Lampert (LUB I/4; 362): «... rhein an 
Pauli ~ ...» 

*1704 Lambtert (PfAS KR; Nr 49, fol. 4r, Z 8): 
«... mehr von wegen Vrschla ~ Jahrtag [emp-
fangen] ...» 

1710 Lampert (PfAS Urb 1710; fol. 10r, Z 1): 
«VrsÇula ~in zÇue Schan ...» 

1710 Lampert (PfAS Urb 1710; fol. 21r, Z 1): 
«Christa ~ am Tr¨ysnerberg in den StÇuden ...» 

1714 Lampert (GAS U 122; fol. 3a): «Christian 
~» (V) 

1718 lampart (GAT U 20; fol. 4b): «... Joseph ~ 
...» (T) 

1719 lampert (AlpAV A 6): «... Joseph ~ ...» 
(Tb) 

1796 Lombtheth (AlpAV U 21f): «Johaness ~ 
Rothen boden» (Tb) 

1797 Lamberth (AlpAV U 21g): «Johaness ~ 
Rotha boda» (Tb) 

1797 Lannbtherth (AlpAV U 21g): «Bether ~ 
aÇuf der Gmolb faloscher Herth ...» (Tb) 

1803 Lampert (SchäA 225-227; 227, S. 21): 
«Der Andreas ~ ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
1703 Lampter dürfte verschrieben sein für Lam-
pert. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Lampert. Gehört zu den 

Triesner Geschlechtern. Unverändert vom 
Taufnamen Lampart, Lambert hergeleitet; 
doch möglich wäre auch, dass Name sich von 
der Beschäftigung des Geldwechselns herlei-
ten: «Das Geschäft des [Geld-] Wechselns be-
sorgten die Juden und die Lombarden, später 
Lamparten genannt.» (Büchel 1902, S. 112) 

Büchel 1902, 115: Lampart. Walliser Ge-
schlechter zu Triesen und am Triesenberg. 

Ospelt 1939, 94f.: Lampert [lamp¼rt] (T, Tb, V, 
Sb). Verweis aus historische Literatur mit 
weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1949, 62f.: Lampert. In Vaduz seit 
ca. 1560 bezeugt. 

Tschugmell 1958, 163: Lampert. In Triesen seit 
1584 bezeugt. 

Tschugmell 1970, 25: Lampert. Stammbaum der 
Familien Lampert von Triesen. 

Vallaster 1974, 168: Lampart (wals.). 1496 ge-
nannt, 1621 in St.Anton, 1526 in Brand. 

FamB-Sb, 29: Lampert. Stammbaum der Fami-
lien Lampert von Schellenberg. Stammen aus 
Göfis (Vorarlberg). 

Vogt 1979, 61: Lampart(er). Die Lamparter er-
scheinen im 15. und 16. Jh. am Götznerberg, 
in Meschach, Lindau und am Dünserberg. 

Fritz 1981, 69: Lampert. Urk. bezeugt 1496, 
1503 in Bartholomäberg, 1527 in Schruns 
(Lampart), 1621 in St.Anton. 

FamB-Tb 1, 44: Lampert. Triesenberg. Aus dem 
Taufnamen Lambert oder Lampart. 

FamB-Tb 6, 125ff.: Lampert. Stammbaum der 
Familien Lampert von Triesenberg. Gemäss 
Paul Zinsli (Walser Volkstum, S. 206) dürfen 
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die zu Triesenberg ansässigen «Claus und 
Hans die Lamperten» als walserische Südko-
lonisten angesehen werden; als Leute aus 
Lamperten, eigentlich der Lombardei, wozu 
aber ebenfalls noch südalpine Aussenorte ge-
zählt werden konnten. Lamparten gab es auch 
in Davos und Churwalden. 

FamNB-CH 2, 1062f.: Lampert. Altverbürgert in 
GR (Fläsch, Jenins). 

FamNB-CH 2, 1062: Lampart. Altverbürgert in 
LU. 

FLNB I/5, 315: Lampert. Enthalten in den FlN 
�†Lampertin (B), �†Thoma Lamperts (V) und 
�†Lamparts Hofstat (G). 

FamB-T 4, 1ff.: Lampert. Stammbaum der Fami-
lien Lampert von Triesen. 

FamB-V 3, 159ff.: Lampert. Stammbaum der 
Familien Lampert von Vaduz. 

Deutung 
a) Zur Variante Lampert des deutschen 
RuN Landebert. Vgl. Brechenmacher 2, 
145; Duden FamN 409. 

Typ: Rufnamen 

b) Oder aus mhd. lamparter m. 'Lombarde, 
Italiener', bzw. 'südalpiner Walser'; später 
'Geldwechsler aus der Lombardei' nach der 
Herkunft und der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 
589f.; Brechenmacher 2, 146; Duden FamN 
410. 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Lamperter 
 
lÇamp¼rt¼r 
Bezeugt in: Tb, S 

1396 lamperter (LUB I/1; 387): «... ~ ...» 
Mitte 15. Jh. Lamperter (LUB I/2; 312): «... 

Burckartt ~ ...» 
1616 Lamparter (GATb U 16; Z 5): «... Peter ~n 

am Wagnerberg ...» (Tb) 
1620 Lamperter (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 1): 

«Burchart ~ ...» 
1703 Lampter (PfAS KR; Nr 48, fol. 6v, Z 4): 

«... [von] Melch ~ tochter [empfangen] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

In der Form Lamparter vereinzelt jünger einge-
bürgert aus Deutschland (siehe FamNB-CH 2, 
1062). 

Mhd. lamparter m. 'Lombarde, Italiener', 
bzw. 'südalpiner Walser'; später 'Geld-
wechsler aus der Lombardei' nach der Her-
kunft und der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 589f.; 
Brechenmacher 2, 146; Duden FamN 410. 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Landegg, von - 
 
/landÇ�“ék/ 
Bezeugt in: V 

1537 von Landegg (U 19; Z 4): «... Vrban ~ Zu 
Vadutz ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der tirolischen Ort-
schaft Landeck oder einem anderen Ort die-
ses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 147; 
Duden FamN 410. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lander 
 
/lÇand¼r/ 
Bezeugt in: S 

1753 Lander (PfAS LBMCD 1695; fol. 113r, 
7/20): «Parentes: Joanes ~ Grienbahensis ... 
Brigantina [et] vagabundorum» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1064: Lander. Altverbürgert in 

ZG. 

Deutung 
a) Zu mhd. lander n./f. 'Stangenzaun', nach 
der Wohnstätte an einer so genannten Ört-
lichkeit. Vgl. Duden FamN 410; Jutz 2, 
214. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ableitung auf -er zu mhd. lant n. 'Land', 
als Bezeichnung für den Bewohner des ebe-
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nen Landes im Gegensatz zum Gebirgsbe-
wohner. Vgl. Jutz 2, 214. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu oberdt. Lander n./f. 'grosse Schindel 
zum Dachdecken', nach der Tätigkeit als 
Schindelmacher oder Dachdecker. Vgl. Du-
den FamN 410; Brechenmacher 2, 147 (s. 
v. Landerer). 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Ableitung auf -er zu mda. Lande f. 
'Deichselstange' (vgl. Id. 3, 1312), nach der 
Tätigkeit als Hersteller von Deichselstan-
gen? Vgl. RN 3, 738. 

Typ: Soziale Gruppen 

Landholz 
 
/lÇandh�œlts/ 
Bezeugt in: E 

1660 Landtholz (Pfäf 11; Z 3): «... auch dem ... 
gaistlichen herren Pater Gratiano ~ dermahlen 
Pfarrherren zu Eschen ...» 

1694 Landtholtz (Pfäf 26/30a; fol. 1r, Z 25): «... 
wie vor demme Anno 1660 Herr P. Gratian ~ 
gebraucht und genießen sich benüegen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Ist Landtholz verschrieben für Landolt? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1926, 20: Landolt. Verzeichnis der Esch-

ner Pfarrer: 1658-60 P. Gratian Landolt. 
FamNB-CH 2, 1064f.: Landolt. Altverbürgert in 

GL (Näfels) und ZH. 

Deutung 
Zum Genitiv Landolts ('Nachkomme des 
Landolt); Landolt geht zurück auf den dt. 
RuN Lantwalt. Vgl. RN 3, 209; Brechen-
macher 2, 148 (s. v. Landolzer); Duden 
FamN 410 (s. v. Landolt). 

Typ: Rufnamen 

Landmann 
 
/lÇamÚpman/ 
Bezeugt in: T, Tb 

1537 Landtman (U 19; Z 32): «... vnd derselben 
schreiber Franz ~ daselbst ...» 

1538 Landtman (GATb U 5; Z 6): «... dem 
schreiber Franzen ~ ...» (Tb) 

1550 Landtman (GAT U 13; Z 10): «... Frannz ~ 
...» 

1584 Lanndtmennin (U 56; fol. 21b): «Mer als 
Vogt Anna ~» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Landtmann. Verweis auf histo-

rische Literatur mit weiteren Nennungen zu 
Franz Landtmann, der einst Landvogt und 
Schreiber zu Vaduz war. 

FamNB-CH 2, 1064: Landmann. Vereinzelt jün-
ger eingebürgert aus Deutschland und Öster-
reich. 

Deutung 
Zu mhd. lantman m. 'Landsmann («der aus 
dem gleichen Land»); Landbewohner, Bau-
er', entweder als Übername oder als Stan-
desbezeichnung. Vgl. Brechenmacher 2, 
147; Duden FamN 410. 

Typ: Soziale Gruppen 

Landtwing  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1065: Landtwing. Altverbürgert 

in ZG. 

Deutung 
Stadtzuger FamN, seit dem späten 14. Jh. 
belegt, zu mhd. lant-twingaere m. 'wer ein 
Land bezwingt, bedrängt'. Vgl. ZGNB 3, 
154. 

Typ: Übernamen 
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Lanfranconi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1065: Lanfranconi. Im 19. und 

20. Jh. aus Italien in AG, GE, SG, SO, TI und 
ZH eingebürgert. 

Lang 
 
lÇa¾ 
Bezeugt in: V, S, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1312 Lang (LUB I/2; 120): «... Katerinen �•vl wip 
des ~en und ir kint ...» 

1550 Lanng (GAT U 13; Z 14): «... Marx ~en 
...» 

1550 Lanng (U 10; Z 3): «... marxen ~en der 
Ze¨yt Vnnser genedigen Herschafft Vadutz 
Amman.» 

1658 Lang (AS 1/1; fol. 114r, Z 4): «... Verhör-
tag gehalten ... In SchÇuldtsachen ... Entzwi-
schen Meister Jeörg ~en Clägern, contra ...» 

vor 1672 Lang (PfAS BB/F 1663; fol. 43r, Z 
37): «Christoph ~» 

1687 Lang (Pfäf 12; 1. St., fol. 7r, Z 7): «Meister 
Ulrich ~ der Maurer verdienet ...» 

1766 Lang (PfAM LBMMC 1682; II S. 37, 
8/11): «In Domino copulati sunt ... Juvenis 
Andreas ~ Ex Goeffis et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Lang. Marx Lang war Landam-

mann der Herrschaft Vaduz 1548 und 1550. 
Tschugmell 1949, 63: Lang. Marx Lang war 

Landammann der Herrschaft Vaduz ab 1548 
und wird 1552 als Altlandammann erwähnt. 
1793 bis 1835 ist Joseph Lang, Nagelschmied, 
von Chriskirch-Buchhorn als Hintersass in 
Vaduz bezeugt. 

Vallaster 1974, 168: Lang. In den Taufbüchern 
von Gaschurn und St.Gallenkirch, in Gorti-
pohl bis gegen 1800, in Gaschurn heute noch. 

Fritz 1981, 69: Lang. Urk. bezeugt 1423 in Sil-
bertal. 

FamNB-CH 2, 1065ff.: Lang. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, BS, GR (Cazis), LU, SG (Bern-
eck), SH, SO, TG, VS, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. lanc adj. 'lang' als Übername für 
einen grossen Menschen. Vgl. RN 3, 788; 
Brechenmacher 2, 149; Duden FamN 411. 

Typ: Übernamen 

Langenauer 
 
/lÇa¾¼n`¡®¼r/ 
Bezeugt in: M 

1661 LangenaÇwer (AS 1/1; fol. 164v, Z 15-16): 
«In schÇuldtsachen EntzÇwüschen Matheiß ~s 
sel. Erben Clägern contra ...» 

1674 Langenauer (PfAM LBCM 1640; I S. 15, 
Z 2): «Ego Bartholomaeus ~ Vicarius Pa-
rochiae Maurensis baptizavi ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1068: Langenauer. Altverbürgert 

in AR (Urnäsch) und SG (Andwil). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft oder 
Örtlichkeit Langenau. Vgl. Brechenmacher 
2, 150. 

Typ: Wohnstättennamen 

Längle 
 
lÇ�‰¾l�“ 
Bezeugt in: V, S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1385 Lengli (LUB I/3; 164): «... ab dem eben-
empten minem hoff in Litschans da henni ~ 
vff sitzet.» 

nach 1616 Länglin (Schä U 13; fol. 15a): «Con-
radt ~ In Vadutz soll ...» (V) 

1626 Lengl¨y (SchäUrb 117; fol. 26a): «Conradt 
~ vnnd Maria Rigin Zinsen ab Irem aigen 
Bomgarten Zu Vadutz In der Issla gelegen ...» 
(V) 

1640 Lenngle (RA CXLV 1639-1648; S. 29, Z 
14): «Conradt ~ Landtwaibel contra ...» 

1652 Lengle (AS 1/1; fol. 51v, Z 3): «... Landt-
wa(i)bel Conradt ~ von Vad�™uz ...» (V) 

1662 Lenglin (PfAS LBMD 1659; fol. 115r, Z 
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36): «... Sepulta est ... vxor deß Hannes ~ß 
HÇufschmidß zÇu VadÇuz.» (V) 

1664 Länglen (PfAS Urb 1664; fol. 16r, Z 12): 
«Conradt ~ zÇu VadÇuz ...» (V) 

1666 Lenglin (PfAS BB/F 1663; fol. 5v, Z 22): 
«Barbara ~» 

1678 Lenglin (PfAE TESFB 1650; fol. III 49v, 
2/21): «... coniunctus est ... cum uirgine Mag-
dalena ~ ab Danins.» 

1688 Lengli (AlpAV A 3): «... vnd hierzÇu bea¨y-
digte HeebAªmen Maria ~ ...» 

1693 Länglin (PfAS Urb 1693; I fol. 6r, Z 2-3): 
«... Conrad ~ ...» 

1717 Lenglin (PfAS LBMCD 1695; fol. 49r, 
8/27): «Patrini [Taufe]: ... [et] Anna Maria ~i» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Lengle. Gehört 1718 zu den 

Geschlechtern von Vaduz. 
Tschugmell 1949, 63: Lengle. In Vaduz von ca. 

1650 bis ca. 1720 bezeugt. 
Längle 1979, 343: Längle. Mit den Hohenemser 

Grafen kamen auch viele Vorarlberger Fami-
lien nach Liechtenstein, die Wachter, Willi, 
Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, Weinzirl, 
Laternser, Huchler, Längle. 

Längle 1979, 350f.: Längle. Conradt Lenglin 
von Vaduz starb 1694; mit ihm starben die 
Längle in Liechtenstein aus. 

FamNB-CH 2, 1058: Längle. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland und Ös-
terreich. 

Deutung 
a) Zu einem RuN Lang (aus mhd. lanc adj. 
'lang') wurde eine Ableitung auf -le gebil-
det, für den Abkömmling des Lang. Vgl. 
RN 3, 788. 

Typ: Übernamen 

b) Nach einer Flur *Längle, nach dem 
Wohnort. Vgl. Brechenmacher 2, 152. 

Typ: Wohnstättennamen 

Längler 
 
/lÇ�‰¾l¼r/ 
Bezeugt in: M 

1730 Laengler (PfAM LBMMC 1682; IV S. 10, 
3. Sp. Z 11-12): «Patrini [Firmung] ... Maria 

Elisabetha ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
In Deutschland bezeugt (Internet). 

a) Zu einem Flurnamen *Längle (in Würt-
temberg häufig, vgl. Brechenmacher 2, 
152), abgeleitet auf -er, nach der Herkunft. 
Siehe auch Þ Längle. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ableitung auf -er für den Abkömmling 
eines Mannes genannt Längle ('Sohn des 
Längle'). Siehe auch Þ Längle. 

Typ: Übernamen 

Lanter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 209: Lanther. Alter germ. RuN. 
FamNB-CH 2, 1069: Lanter. Altverbürgert in 

SG (Steinach). 

Deutung 
a) Evtl. wie Þ Lander. Vgl. Duden FamN 
410.  

Typ: Wohnstättennamen/Soziale Gruppen 

b) Zu ahd. lant-heri m. 'Landherr'. Vgl. RN 
3, 209; in Duden FamN 410 (s. v. Lander) 
wird auf einen PN Lanther verwiesen. 

Typ: Rufnamen 

Lanz 
 
/lÇants/ 
Bezeugt in: V, S 

1769 Lans (PfAS LBMCD 1695; fol. 236v, 
11/6): «... coniuncti sunt ... et Anastasia ~in 
...» 

1793 Lanz (PfAS LBMCD 1695; fol. 190r, 
9/28): «Patrini [Taufe]: Josephus ~ [et] ...» 

1803 Lanz (SchäA 225-227; 227, S. 143): «Der 
Nagelschmid Joseph ~ ...» (V) 
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Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1769 Lansin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1070: Lanz. Altverbürgert in BE, 

GR (Bivio, Zernez) und ZH. 

Deutung 
a) Zu einer mit z-Suffix gebildeten Kose-
form von RuN, die mit dem germ. Namen-
wort LANT gebildet sind. Im allgemeinen ist 
es die Kurzform Lantizo des deutschen 
RuN Lantperht. Vgl. RN 3, 209; 
Brechenmacher 2, 153; Duden FamN 412. 
Siehe auch Þ Lenz. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. lanze f. 'Lanze', nach der Tätig-
keit als Hersteller von Lanzen. Vgl. Duden 
FamN 412. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Lanz (so in Brandenburg, ferner im ehem. 
Pommern [jetzt Polen], und in Bayern), 
oder Lanze (in Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein). Vgl. Duden FamN 412. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lapp  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 863: Lapp. Für GR bezeugt in Oberhalb-

stein und Parsonz; für SG in Sargans. Überna-
me zu mhd. lapp m. 'einfältiger, ungeschlach-
ter Mensch'. 

FamNB-CH 2, 1071: Lapp. Im frühen 20. Jh. aus 
Deutschland und Frankreich in AG, BS, FR 
und JU eingebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. lapp m. 'einfältiger, un-
geschlachter Mensch'. Vgl. auch Brechen-
macher 2, 153. 

Typ: Übernamen 

Lässer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 765: Lässer. Für GR bezeugt in Chur, Par-

pan, Zizers, Degen, Surava, Grüsch, Celerina 
und Thusis. Berufsname nach der Tätigkeit als 
Barbier, der zur Ader lässt. 

FamNB-CH 2, 1058: Lässer. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, SG (Berg, Waldkirch), ZG. 

Deutung 
Berufsname zu mhd. l̄azer, laezer m. 'Ader-
lasser'. Vgl. Duden FamN 413 (s. v. Las-
ser); Brechenmacher 2, 155. 

Typ: Soziale Gruppen 

Laterner 
 
/latÇ�Šrn¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

*1637 Laterner (PfAE RB 1637; fol. 32r, Z 1): 
«Christen ~ ist der kirchen wegen Michel 
Hunderpfundt schuldig ...» 

1644 Laterner (RA CXLV 1639-1648; S. 124, Z 
2): «Ambtspruch wegen durch Liennhardt ~ 
auß Brandt bej Vrsula Gaschachin Im ledigen 
stanndt erzeügten Khind ...» 

*1650 Laterner (PfAE KR 1650; S. 32, Z 1): 
«Christen ~ ... setz [zu Unterpfand] ein stÇuck 
weingarten der ThÇur weingarten genant ...» 

1652 Laterner (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 
11/21): «Nomen Parentum ... Christiani ~ [et] 
...» 

1657 Larterner (PfAE TESFB 1650; fol. I 5r, 
6/9): «Nomen patrinorum ... [et] Christina 
~in» 

1665 Laterner (PfAM LBCM 1640; III S. 8, Z 
19-20): «... in matrimonium coniunxi ... Chris-
tianum ~ et ...» 

1668 Laterner (PfAE TESFB 1650; fol. III 48v, 
8/12): «Matrimonium iniit ... cum Catharina 
~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1073: Laterner. Selten. Verein-

zelt jünger eingebürgert aus Österreich. 
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Deutung 
Erklärt sich wie Þ Laternser nach der Her-
kunft aus der vorarlbergischen Ortschaft 
Laterns (im Seitental bei Rankweil). Die s-
lose Form beruht auf einer direkten 
Ableitung vom Stamm Latern- (ohne das 
flektivische -s). Das Erscheinen der zwei 
FamN-Formen Laterner und Laternser 
stellt sich sprachgeschichtlich in den mor-
phosyntaktischen Kontext der im 
(alt)rätorom. Sprachraum häufigen 
doppelten ON-Formen (wie etwa 
Trun/Truns, Trin/Trins, Pasqual/Paspels 
usw.). Zur sprachlichen Erklärung des Phä-
nomens vgl. grundlegend Schmid 1951. 

Typ: Wohnstättennamen 

Laternser 
 
latÇ�Šrns¼r 
Bezeugt in: V, S, E 

*1600 Laternser (U 59): «Franz Joseph ~» 
1653 Laternser (AS 1/1; fol. 65r, Z 1): «Hanß 

Boß Clagt wider Lienhardt ~ ...» 
nach 1664 Laternßer (PfAS Urb 1664; fol. 8r, Z 

19): «... ein ackher in Gappetsch [stosst] ... ge-
gen dem rein [an] Johannes ~ ...» (S) 

1681 Laternser (PfAS LBMD 1659; fol. 136r, Z 
15): «... sepultus est Thisß ~ ...» 

1688 Laternser (PfAE TESFB 1650; fol. I 28v, 
6/9): «Patrini ... [et] Agatha ~ » 

1695 Latersenir (PfAE TESFB 1650; fol. I 35v, 
12/31): «Patrini ... [et] Agatha ~in.» 

1700 Laternser (U 79; fol. 6a): «Johannes ~» 
*1706 Laternser (PfAS Urb 1706; fol. 7r, Z 8-9): 

«... ein ackher in Gapetsch stost ... gegen dem 
Rhein an Antoni ~ ...» 

1710 Laternser (PfAS Urb 1710; fol. 1r, Z 1): 
«Lenhardt ~ zÇue VadÇuz ...» 

1714 Laternsser (GAS U 122; fol. 4b): «Joannes 
~» (V) 

1716 Laternser (AlpAV U 15): «... Johannes ~ 
...» (V) 

1719 laternser (AlpAV A 6): «Ich Johanness ~ 
...» (V) 

1731 Laternser (PfAS Urb 1693; II fol. 26r, Z 
7): «... Hans ~ alt ...von Vaduz ...» 

1777 Laternsser (AlpAV A 9): «Johannes ~ 

Lenharten Sohn» (V) 
1788 laternsser (AlpAV A 12): «... lorentz ~ 

Alpvogt ...» (V) 
1788 Laternser (AlpAV A 9): «... Johann ~ Len-

hardts Sohn» (V) 
1789 Laternser (AlpAV U 21e): «... Lorenz ~ 

Schaffner vom GottshaÇus St:Johann, Çund der-
maligem Alpvogt ...» 

1790 lethenser (AlpAV U 3; fol. 1a): «... Joseph 
antoni ~ ...» (V) 

1790 laternser (AlpAV U 3; fol. 1a): «~» (V) 
1798 Laternser (SchäU 223; fol. 1a): «Lorenz ~ 

Seckelmeister» (V) 
1803 Laternser (PfAS Rodel 1803; fol. 9v, Z 1): 

«Lorenz ~ a�ˆuf ein st�ˆuck Weingarten am Rhen 
...» 

1803 Laternser (SchäA 225-227; 227, S. 42): 
«Der Valentin ~ ...» (V) 

1806 Laternser (GAS U 143; 3, fol. 2a): «Lo-
rentz ~ ...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
*1600 Laternser ist nachträglicher Eintrag auf 
der Plica der Urkunde. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Laternser [latÇ�‰rns¼r] (V, E). 

Gehört 1718 zu den Geschlechtern von Va-
duz. 

Tschugmell 1949, 63: Laternser. In Vaduz seit 
1650 bezeugt. 

Perret 1950, 132f.: Laternser. In Liechtenstein 
sind sie seit 1718 [!] vorhanden, altverbürgert 
in Eschen, Vaduz und Pfäfers. Abgeleitet vom 
ON Laterns in einem Seitental bei Rankweil 
in Vorarlberg. 

Längle 1979, 343: Laternser. Mit den Hohen-
emser Grafen kamen auch viele Vorarlberger 
Familien nach Liechtenstein, die Wachter, 
Willi, Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, 
Weinzirl, Laternser, Huchler, Längle. 

FamNB-CH 2, 1073: Laternser. Selten. Verein-
zelt jünger eingebürgert aus Liechtenstein. 

FLNB I/5, 318: Laternser. Enthalten in den FlN 
Laternsers Au (V) und �†Laternsers Steinbroch 
(E). 

FamB-V 4, 13ff.: Laternser. Stammbaum der 
Familien Laternser von Vaduz. 

Deutung 
Wie Þ Laterner nach der Herkunft aus der 
vorarlbergischen Ortschaft Laterns (im Sei-
tental bei Rankweil). Die s-haltige Form 
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geht aus vom Stamm Laterns (einschliess-
lich des flektivischen -s). Zur Deutung der 
Problematik vgl. oben Þ Laterner. 

Typ: Wohnstättennamen 

Latini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1073: Latini. 1944 aus Italien in 

ZH eingebürgert. 

Latter 
 
/lÇat¼r/ 
Bezeugt in: E, G 

1467 latter (PfABe U 7; Z 2): «Wir diss nachbe-
nempten Eschner und Bender aidschwerer mit 
nammen ... fritsch ~ ...» 

1620 Ladter (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 27): «Joß ~ 
...» 

1690 Latter (PfABe 29/3; fol. 2v, Z 8): «Elßa 
Gstöllin Hanßen ~s haußfraw ab Berg stifft 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1690 Latterer unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 93: Latter. In der Eschner Jahrzeit 

von 1620 erwähnt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ableitung zu mhd. late, latte f. 'Latte', nach 
der Tätigkeit als Hersteller von Holzlatten 
bzw. als Berufsübername für den Zimmer-
mann. Vgl. RN 3, 736; Brechenmacher 2, 
155. 

Typ: Soziale Gruppen 

Latterer 
 
/lÇat¼r¼r/ 

Bezeugt in: G 

1690 Latterer (PfABe 29/3; fol. 2r, Z 20): 
«Heinrich ~ stifftet ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht zusammenhängend mit dt. Lei-
ter f., mundartl. teils L¯atere, nach der Tä-
tigkeit als Hersteller von Leitern? 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Oder sekundäre Ableitung vom FamN 
bzw. ursprünglich noch RuN Þ Latter, 
etwa 'Nachkomme des Latter'? 

Typ: Soziale Gruppen 

Laufer 
 
/lÇ¡®f¼r/ 
Bezeugt in: S 

1678 Laufer (PfAS LBMD 1659; fol. 45v, Z 7): 
«... Baptizata est filia ... parentes ... et Cathari-
na ~in ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1075: Laufer. Altverbürgert in 

AG und ZH. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Lauf (Franken, Oberpfalz, Baden), Laufen 
(Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, 
Schweiz) oder Lauffen (Baden-Württem-
berg). Vgl. RN 3, 666; Brechenmacher 2, 
157; Duden FamN 414. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. loufaere, löufaere m. 'Läufer, 
laufender Bote', nach der Tätigkeit. Vgl. 
Brechenmacher 2, 157; Duden FamN 414. 

Typ: Soziale Gruppen 

Laukas  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, T, V aufgeführt. 
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Deutung 
Zum Heiligennamen Lukas. Vgl. Finster-
walder 1984, 382. 

Typ: Rufnamen 

Laupper  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1076: Lauper. Altverbürgert in 

BE, FR, SO. 
FamNB-CH 2, 1076: Laupper. Altverbürgert in 

AG. 

Lavater 
 
/lawçat¼r/ 
Bezeugt in: E 

1799 Lavater (PfAE TESFB 1650; fol. II 7r, 
9/6): «... copulati sunt Hon(estus) viduus Jose-
phus Ant(onius) ~ et ... ambo ex Mels ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1077: Lavater. Altverbürgert in 

BL. 

Deutung 
Möglicherweise in der Barockzeit latinisier-
ter FamN; entweder als Übersetzung ins 
Lateinische (lat. LAVATOR 'Wäscher', vgl. 
Brechenmacher 2, 160), oder als bloss 
lautliche Anpassung eines deutschen Na-
mens. Brechenmacher loc. cit. führt als äl-
tere Belegformen Laffeter und Lafenter auf. 

Lavoe 
 
Bezeugt in: M 

1757 Lavoe (PfAM LBMMC 1682; I S. 170, 
10/10): «Parentes ... Antoni ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der vereinzelt erscheinende Name ist nicht 
zuverlässig zu deuten. Allenfalls für eine 
franz. Form wie *Lav(e)au oder *Lav(e)-
aux? 

Lecher 
 
/lÇ�“¿¼r/ 
Bezeugt in: S 

1742 Lecher (PfAS LBMCD 1695; fol. 96r, 
12/31): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in va-
gabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1079: Lecher. Selten. Vereinzelt 

jung eingebürgert aus Frankreich. 

Deutung 
a) Wohl nach der Herkunft aus der vorarl-
bergischen Ortschaft Lech; Ableitung auf 
-er. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Weniger wahrscheinlich scheint hier 
Kontraktionsform zu mhd. l̄ehenaere m. 
'Lehensmann, Inhaber eines Lehengutes'. 
Vgl. RN 3, 677; Brechenmacher 2, 161. 

Typ: Soziale Gruppen 

Ledebur-Wicheln, von - 
 
/l̀�“d�“b¯¥r wç�Œ¿¼ln/ 
Bezeugt in: R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamB-R, 59: Ledebur-Wicheln, von -. Stamm-

baum der Familien von Ledebur-Wicheln von 
Ruggell. Stammen aus Österreich. Einbürge-
rung 1930. 

Deutung 
Westfälisch-böhmisches und österreichi-
sches Adelsgeschlecht. Zum Namenteil Le-
debur vgl. Brechenmacher 2, 162. Ob sich 
Wicheln auf Wichelen, eine Gemeinde in 
Ostflandern (Belgien) bezieht, ist von hier 
aus nicht zu beurteilen. 
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Ledetzky  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Lehentrager 
 
/lç�“h¼ntrèag¼r/ 

~1510 Lehentrager (LUB I/4; 280): «Hans 
Cammrers witwe otilia ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. l̄ehentrager, l̄ehentreger m. 'der 
Belehnte', zur Bezeichnung des Inhabers 
eines Lehengutes. Vgl. Jutz 2, 253; Id. 14, 
581f. 

Typ: Soziale Gruppen 

Lehmann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 676: Lehmann. Für GR gut bezeugt. Ent-

weder nach dem sozialen Stand als Inhaber ei-
nes Lehengutes oder Wohnstättenname nach 
einer Flur Lehn. 

FamNB-CH 2, 1082ff.: Lehmann. Altverbürgert 
in AG, BE, FR, GE, LU, SG (Andwil, Gai-
serwald, Gossau, Niederbüren, Straubenzell), 
SO, VD, ZH. 

Deutung 
a) Standesname zu mhd. l̄ehenman m. 'Le-
hensmann; Inhaber eines bäuerlichen Lehn-
gutes'. Vgl. Duden FamN 416; Brechenma-
cher 2, 164f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach dem Wohnsitz an einer Örtlichkeit 
namens Lehn. Vgl. RN 3, 676. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lehner 
 
/lç�“n¼r/ 

Mitte 15. Jh. Lener (LUB I/2; 352): «Anna ~in 
...» 

1620 Lener (Pfäf 21/8; fol. 4r, Z 27): «Anna ~in 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Lener. In der Eschner Jahrzeit 

von 1620 erwähnt. 
FamNB-CH 2, 1084: Lehner. Altverbürgert in 

AG, AI (Appenzell), BE, BL, SG (Lütisburg, 
Niederhelfenschwil, Oberuzwil, Rorschacher-
berg, Untereggen), VS. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. l̄ehen n. 'Le-
hen, geliehenes Grundstück, geliehener 
Hof', wohl nach der Wohnstätte an einer 
Örtlichkeit Lehn. Vielleicht konkret zurück-
gehend auf den (ausgestorbenen) Grabser 
FamN Lehner (ausgehend vom Weiler Lehn 
am Grabserberg). Vgl. FLNB I/5, 323 (s. v. 
Lehen); RN 3, 677; Brechenmacher 2, 165; 
Duden FamN 416. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. l̄ehenaere m. 'Inhaber eines Le-
hens'. Vgl. RN 3, 676; Brechenmacher 2, 
165; Duden FamN 416. 

Typ: Soziale Gruppen 

Leinberer 
 
/lÇ�Š�›nb¯�“r¼r/ 
Bezeugt in: E 

1739 Leinberer (PfAE TESFB 1650; fol. I 85v, 
8/20): «Parentes ... Martinus ~ [et] ... von 
Mals auß T¨yrol vagabundi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Aus mhd. leim(e) , lein m. 'Lehm' und dem 
Verb mhd. bern 'knetend formen'; Nomen 
agentis 'Lehmkneter' als Berufsübername 
für den Töpfer. Vgl. Brechenmacher 2, 169. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Leiner 
 
/lÇ�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: S 

1793 Leiner (PfAS LBMCD 1695; fol. 189r, 
4/24): «Parentes: Antonius ~ [et] ... vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 125: Leiner. Von 1808 bis 

1876 erscheint in Quellen von Mauren, Trie-
senberg und Balzers jeweils ein Johann Lei-
ner. 

FamNB-CH 2, 1086: Leiner. Vereinzelt jung 
eingebürgert aus Österreich. 

FamNB-CH 2, 1060: Lainer. Vereinzelt jung 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Das vereinzelte Erscheinen des Namens 
lässt die räumliche Herkunft des Ge-
schlechtes im Dunkeln, was eine zuverlässi-
ge Zuweisung verunmöglicht. 
a) Zu mhd. l̄�‹ner m. 'Leinreiter, Reiter am 
Schiffszugspfad'. Vgl. Duden FamN 418. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Wohnstätte bei einem Gewäs-
ser Lein oder Leine (so in Niedersachsen) 
oder nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Leina (Sachsen-Anhalt, Thüringen, Öster-
reich) oder Leinau (Bayern, Ostpreussen). 
Vgl. Duden FamN 418. 

Typ: Wohnstättennamen 

Leingruber 
 
/lÇ�Š�›ngr¬¼b¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1363 laingrueber (LUB I/3; 293): «Item haincz 
~ gibt ...» 

*1363 Laingrueber (LUB I/3; 313): «Item 
Haincz ~ ...» 

*1363 laingrueber (LUB I/3; 315): «Item Des ~s 
hoff giltet ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lain- ist Nebenform von mhd. leim m. 'Lehm' 
(vgl. Lexer 1, 1867f.). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1086: Leingruber. Vereinzelt jung 

eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1086: Leimgruber. Altverbürgert 

in AG und ZH. 
FLNB I/5, 324f.: Leingruber. Enthalten im FlN 

�†Leingruebershof (E). 

Deutung 
Zu alem. Leimgrueb f. 'Lehmgrube' nach 
einer Örtlichkeit dieses Namens, abgeleitet 
auf -er, nach der Wohnstätte. Vgl. Brechen-
macher 2, 169; FLNB I/5, 324 (s. v. Leim). 
Vielleicht unmittelbar auf die Örtlichkeit 
Leimgrueb in Eschen zu beziehen? 

ON: Leimgrueb (FLNB I/3; 224f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Leiter 
 
/lÇ�Š�›t¼r/ 
Bezeugt in: G 

1749 Leüter (PfAE TESFB 1650; fol. I 94v, 
7/7): «R(everendus) P(ater) Augustinus ~ de 
Benderen ...» 

1750 Leitter (PfAE TESFB 1650; fol. III 65r, 
2/18): «P(ater) Augustinus ~ .» 

1750 Leittr (PfAM LBMMC 1682; I S. 149, 
4/8): «... R(everendus) P. Augustinus ~ paro-
chus in Bendern.» 

1751 Leüter (PfAE TESFB 1650; fol. III 65r, 
2/18): «Benedicente ... R(everendo) P(atre) 
Augustino ~ Parocho in Benderen.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1923, 119: Leiter. Pater Augustinus Lei-

ter stammte aus Algund in Tirol. 
FamNB-CH 2, 1087: Leiter. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Mhd. l̄�‹te f. 'Bergabhang', baiuwar. Leite 
(auch als Ortsbezeichnung), abgeleitet auf 
-er, nach der Wohnstätte. Vgl. Brechenma-
cher 2, 172; Finsterwalder 1994, 383; 
FLNB I/5, 328 (s. v. Litte). 

Typ: Wohnstättennamen 
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Lemière 
 
/lîomī�‰r/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: LemiÇere [lemi�‰r]. Im 19. Jh. in 

Planken eingebürgert. 

Deutung 
Französischer FamN, von hier aus nicht zu 
überblicken. 

Lenherr 
 
lç�“nh�Šr 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1664 Lehenher (PfAE TESFB 1650; fol. III 77v, 
11/12): «... ob̈yt Anna ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1084: Lehnherr. Altverbürgert in 

BE. 
FamNB-CH 2, 1089: Lenherr. Altverbürgert in 

SG (Gams). 

Deutung 
Zu mhd. l̄ehenh¨erre m. 'Lehensherr, der ei-
nen Pachthof zu vergeben hat'. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 164. 

Typ: Soziale Gruppen 

Lenz 
 
/lÇ�“nts/ 
Bezeugt in: T, S, G 

2. H. 16. Jh. lenz (PfABe ZB 1574; fol. II 52r, Z 
5): «Item ich hab anno [15]80 khorn und wai-
sen verkhoft ... dem ~en 1 Viertel w[aisen] 1 
Viertel khorn.» (G) 

1556 lentz (PfABe d/5; fol. 2v, Z 9): «... 
stoßendt ... ahn Hannß ~en Weibs guot ...» 

1790 Lenz (PfAS LBMCD 1695; fol. 184v, 
10/12): «Parentes: ... [et] Maria Anna ~in va-
gabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 135: Lenz. Der Name erscheint 

1475 in Maienfeld, 1609 in Vättis, wo das Ge-
schlecht sich später einkaufte. In unserem 
Raum sind sie altverbürgert in Walenstadt. 
Kurzform zu lat. LAURENTIUS. 

Tschugmell 1958, 163: Lenz. 1816 in Triesen be-
zeugt. 

Vallaster 1974, 169: Lentsch (rom.). 1546 in 
Schruns, 1551 in Tschagguns, 1621 in 
St.Gallenkirch, 1609 in Gargellen, auch in 
Paznaun und Pfunds. 

Fritz 1981, 69: Lenz. Urk. bezeugt 1589 in 
Tschagguns. 

FamNB-CH 2, 1090: Lenz. Altverbürgert in BE, 
GR (Sent, Vaz/Obervaz), SG (Waldkirch, Nie-
derhelfenschwil), SO, TG, ZH. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die für Südvorarlberg überlieferte, als rom. be-
zeichnete Namensform Lentsch passt lautlich zu 
rtr. Lurench. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Lenz des RuN Lorenz (< 
lat. LAURENTIUS). Vgl. RN 3, 90; Bre-
chenmacher 2, 174; Duden FamN 419. Bre-
chenmacher loc. cit. erwägt für Lenz auch 
umgelautete Kurzform zu einem dt. RuN 
auf LANT- (etwa Lantperht). Vgl. Þ Lanz. 

VN: Lorenz 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. lenz m. 'Lenz, Frühling', als 
Übername nach einem Zinstermin. Vgl. 
Duden FamN 419. 

Typ: Übernamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Lenz (Oberfranken, Sachsen, ehem. Pom-
mern, Schweiz). Vgl. Duden FamN 419. 

Typ: Wohnstättennamen 

Leonardi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 210: Leonardi. Loc. cit. s. v. Leonhardi, 

Leonhard mehrfach älter für GR bezeugt. Zu 
germ. LEO. 
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FamNB-CH 2, 1091: Leonardi. Altverbürgert in 
TI. 

Deutung 
Zum VN Leonhard. 

Typ: Rufnamen 

Leone 
 
/l�“ç�œn�“/ 
Bezeugt in: E, M 

1799 Leonin (PfAM LBMMC 1682; I S. 278, 
4/13): «Patrini [Taufe] ... [et] Maria Francisca 
~ nata S. Lehn.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1091: Leone. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Italien. 
FamNB-CH 2, 1091: Leoni. Altverbürgert in TI. 
FLNB I/5, 325: Leone. Feldkirchs Stadtammann 

Peter Josef Leone (1722-1801) entstammt 
einer Familie, die 1727 nach Feldkirch ge-
kommen war. Er war verheiratet mit einer 
Maurerin. Der FamN ist enthalten im FlN 
Leonimad (E). 

Deutung 
a) Aus der Epoche des Humanismus stam-
mende Latinisierung des FamN Löw(e), zu 
mhd. l̈ewe, löuwe, leu m.  'Löwe', als ÜN 
gebildet. Vgl. RN 3, 91; Brechenmacher 2, 
174; Duden FamN 419; FLNB I/5, 325. 
Siehe auch Þ Leu, Þ Löw. 

Typ: Übernamen 

b) Zum lat. RuN LEO, bzw. it. Leone. Vgl. 
RN 3, 91; Brechenmacher 2, 174; Duden 
FamN 419. 

VN: Leo 
Typ: Rufnamen 

Leonhard 
 
/lÇ�“�œnhèart/ 
Bezeugt in: S 

1626 Lenhardt (SchäUrb 117; Beilage fol. 1b): 
«... Stuckh Gueth in Bratiell, Stost ... abwerts 

ahn Adam ~.» 
1696 Leonhart (Pfäf 22/12; fol. 1r, Z 2): «Den 

13. Ma¨yen anno 1696 hatt Herr P. statthalter 
Fintan ~ ... die Lechen äckher so man nimbt 
die a¨yer äckher zu Trissen die anstöß auff ge-
nomen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1091: Leonhard. Altverbürgert in 

GR (Schiers) und ZH. 
FamNB-CH 2, 1091: Leonhardt. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zum deutschen RuN Leonhard. Vgl. RN 3, 
210; Brechenmacher 2, 174; Duden FamN 
419. 

VN: Leonhard 
Typ: Rufnamen 

Leopold 
 
lÇ�“�œp`�œld 
Bezeugt in: S 

1719 Leopold (PfAS LBMCD 1695; fol. 51v, 
4/28): «Parentes: Joannes Georgius ~ [et] ...» 

1754 Leopold (PfAS LBMCD 1695; fol. 114r, 
6/12): «Parentes: Antonius ~ [et] ... vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1091: Leopold. Vereinzelt im 19. 

Jh. in GR (Malix, Untervaz) und VS sowie in 
BE aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zum deutschen RuN Leupold bzw. seiner 
jungen, aus der lateinischen Urkundenspra-
che vorgedrungenen Form Leopold. Vgl. 
RN 3, 211; Brechenmacher 2, 175; Duden 
FamN 420. 

VN: Leopold 
Typ: Rufnamen 

Lerch 
 
/lÇer¿/ 
Bezeugt in: V, S 
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1590 Lerch (SchäU 83; Z 1): «Ich Joseph Gasner 
Zu Schan, vnnd mit Ime Ich Christina ~in sein 
ehliche Hausfraw ...» (S) 

1604 Lerch (U 61; fol. 15b): «Item Joseph Gass-
ner Zue Schan, vnndt Cristina ~in sein Hauss-
frauw ...» (S) 

1789 Lerch (PfAS LBMCD 1695; fol. 181v, 
6/23): «Parentes: Joannes Jacobus ~ [et] ...» 

1803 Lerch (SchäA 225-227; 227, S. 141): «Der 
geweste Löwenwirt Joh: Jakob ~ ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 64: Lerch. In Vaduz von 1789 

bis 1812 bezeugt. 
Vallaster 1974, 169: Lerch. 1496 im Montafon, 

1546 in Gaschurn, bis heute in Gaschurn und 
St.Gallenkirch, heute auch in Schruns. Der 
Name erscheint auch im Wallis und in Gresso-
ney, also walserisch. 

Salzgeber 1979, 51: Lerch, kommt in Gressoney, 
im Wallis, in Susten und 1496 im Montafon 
vor. 

Fritz 1981, 69: Lerch. Urk. bezeugt 1513, 1534 
in Tschagguns, 1534 in St.Gallenkirch, 1541 
in Gaschurn. 

FamNB-CH 2, 1092: Lerch. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, SO. 

Deutung 
a) Zum Tiernamen mhd. l̄erche, l̈erche f. 
'Lerche', als Übername für einen sangesfro-
hen Menschen oder für einen Vogelfänger 
bzw. Vogelhändler. Vgl. Brechenmacher 2, 
175; Duden FamN 420. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum Baumnamen mhd. larche, lerche f., 
schwd. auch Lärch m. 'Lärche', nach der 
Wohnstätte bei einer Lärche oder an einer 
Örtlichkeit im Lerch oder ähnlich. Vgl. 
FLNB I/5, 318; RN 3, 465; Brechenmacher 
2, 175; Duden FamN 420. 

Typ: Wohnstättennamen 

Leu 
 
/lî¡¨®/ 
Bezeugt in: T, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1584 Lew (U 56; fol. 8b): «Crista ~» (T) 
1766 Lew (PfAM 43/13; fol. 2r, Z 21): «Wei-

thers verpfänden Wür Ein Stuck Hew boden ... 
In der Herrschafft Schellenberg ... stost ... aus-
wert an Christa ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Lew. 1584 im Legerbuch für 

Triesen bezeugt. 
Tschugmell 1958, 164: Lew. 1584 im Legerbuch 

für Triesen bezeugt. 
Fritz 1981, 69: Leu. Urk. bezeugt 1621 in 

Tschagguns. 
Längle 1985, 36f.: Leu. Zum FlN Leue 'Erd-

rutsch, Schneesturz, Lawine'. Dieser kommt in 
Vorarlberg mehrfach vor. 1393 finden wir in 
Schlins einen Rudin Löwen; 1395 wird in Va-
lentschinen (Gross Walsertal) ein Henni von 
der Löwin genannt; 1446 Ulrich Löwen von 
Schnifis, ebendort 1457 Hans Löw; 1450 Cun-
rat von der Löwin in Innerbraz; 1576 Hannß 
von der Löwi in Bludesch. 

FamNB-CH 2, 1094: Leu. Altverbürgert in AG, 
BE, GL (Bilten, Näfels), LU, SG (Gossau, 
Tablat), SH, SO, SZ, ZH. 

Deutung 
Übername zu mhd. leu m. 'Löwe', nach 
einem bildlichen Vergleich mit dem Tier. 
Vgl. Brechenmacher 2, 178; Duden FamN 
421. Siehe auch Þ Leone, Þ Löw; ferner 
Þ Leuener, Þ Leui, von der -. 

Typ: Übernamen 

Leuener 
 
/lî¡¨®¼n¼r/ 

1641 Le¨wener (RA CXLV 1639-1648; S. 43, Z 
12): «Caspar ~ stelt Khundtschafft.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Löwiner. 1455 in Mauren be-

zeugt. 
Perret 1950, 135f.: Leuener. Alteingebürgerte 

Leuener gibt es heute nur noch in Sennwald 
und seit dem 19. Jh. in Maienfeld (und Basel). 
Der Name stammt vom Güternamen Leue in 
Sennwald (zu Läui 'Lawine'). 

FamNB-CH 2, 1096: Leuener. Altverbürgert in 
SG (Sennwald). 
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Deutung 
Zu mda. Läue, pl. Läuena, f. 'Lawine', auf 
-er abgeleitet, nach der Wohnstätte bei ei-
nem Lawinenhang, bzw. bei einer Örtlich-
keit namens Läui. Konkret geht der Name 
aus von der Gemeinde Sennwald SG, wo 
der Geländename Läui f. mehrfach vor-
kommt (vgl. WeNB I/A/6, S. 84), da hier 
der FamN auch altverbürgert ist. Vgl. 
FLNB I/5, 319; RN 3, 452. Die Singular-
form Läue ist sekundär gebildet worden, 
und zwar infolge Neuinterpretation des al-
ten Singulars Läuena (< lat. LABINA) als 
mda. Plural (auf -enen). 

Typ: Wohnstättennamen 

Leui, von der - 
 
/lï¡¨®�—/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Leui, von der. 1584 im Leger-

buch für Balzers bezeugt. 
Tschugmell 1957, 79: von der Leui. 1584 im Le-

gerbuch für Balzers bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mda. Läue f. 'Lawine', nach der Wohn-
stätte nahe eines Lawinenhangs oder an 
einer Örtlichkeit namens Läue, Läui. Vgl. 
FLNB I/5, 319. 

Typ: Wohnstättennamen 

Leutner 
 
/lî¡¨®tn¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1744 Leütner (PfAE TESFB 1650; fol. III 10v, 
3/24): «Terrae mandatus est Antonius Infans 
Christophori ~ pauperis.» 

1775 LeÇuthner (PfAS LBMCD 1695; fol. 154r, 
10/11): «Patrini [Taufe]: ... et Maria Agatha 
~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Gerundete Variante zum bajuwar. FamN 
Leitner, Ableitung auf -ner zu einer Ortsbe-
zeichnung Leite(n), diese zu mhd. l̄�‹te f. 
'Bergabhang, Halde'; evtl. auch unmittelbar 
zum ON Leuten (Bayern) oder Leuthen 
(Bayern, Brandenburg, Schlesien). Vgl. 
FLNB I/5, 328 (s. v. Litte); Brechenmacher 
2, 172; Duden FamN 421. 

Typ: Wohnstättennamen 

Leuzinger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 567: Leuzinger. Für GR bezeugt in St.An-

tönien, Grüsch, Trimmis, Zizers, Seewis, 
Serneus, Jenins, Malans und Davos. Nach der 
Herkunft aus der Gemeinde Leuzingen (GL). 

FamNB-CH 2, 1098f.: Leuzinger. Altverbürgert 
in GL (Glarus, Mühlehorn, Netstal) und SG 
(Bronschhofen). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Gemeinde Leu-
zingen (GL). 

Typ: Wohnstättennamen 

Lichteisen 
 
/lÇ�Œ¿t�Š�›s¼n/ 
Bezeugt in: E, M 

1760 Liechte¨ysßi (PfAE TESFB 1650; fol. III 
68r, 4/28): «... copulati sunt ... cum pudic�ˆa 
Virgine Anna ~ von Dalos.» 

1761 Lichtisßin (PfAM LBMMC 1682; I S. 183, 
9/4): «Parentes ... [et] Anna ~ vagi.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Formen sind wohl zu verstehen als Lichtei-
sen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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Aus dem Namen eines Gerätes (evtl. Licht-
putze)? Vgl. Brechenmacher 2, 183. Der 
Hintergrund zur Namengebung bleibt dun-
kel. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Lieberman 
 
/lç�Œb¼rm`an/ 

1645 Lieberman (RA CXLV 1639-1648; S. 140, 
Z 14): «... aber Mendlin ~ dermahl abwesendt 
vnd In welschlandt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1103: Liebermann. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland, den 
USA und der [ehemaligen] Sowjetunion. 

Deutung 
Zusammensetzung aus mhd. liep adj. 'lieb, 
angenehm, erfreulich' und man m. 'Mann, 
Mensch', als Übername für einen lieben, 
angenehmen Menschen. Vgl. 
Brechenmacher 2, 187; Duden FamN 423. 

Typ: Übernamen 

Liechtensteiger 
 
/lÇÇ�Œ¿t¼(n)�™st̀�Š�›g¼r/ 
Bezeugt in: M 

1759 Liechtensteiger (PfAM LBMMC 1682; I S. 
174, 2/4): «Parentes ... [et] Künigunda ~in do-
lohenses.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1102: Lichtensteiger. Altverbür-

gert in SG (Brunnadern, Lütisburg, Niederbü-
ren, Niederhelfenschwil, Oberuzwil, Uzwil, 
Zuzwil), TG. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus dem Städtchen Lich-
tensteig im Toggenburg (Kanton 
St.Gallen). Vgl. Brechenmacher 2, 184. 

Typ: Wohnstättennamen 

Liechtenstein, von - 
 
lÇÇ�Œ¿t¼n�™st̀�Š�›n 
Bezeugt in: V 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 326: Liechtenstein. Im Jahre 1719 mit 

der Entstehung des Reichsfürstentums Liech-
tenstein ist der Name des Adelsgeschlechts 
auf das Land übertragen worden. 

FamB-V 4, 89ff.: Liechtenstein, von und zu -. 
Stammbaum der Fürstenfamilie von und zu 
Liechtenstein. 

Deutung 
Um 1136 wird mit Hugo von Liechtenstein 
erstmals ein Träger dieses Namens erwähnt. 
Er nannte sich nach der Burg Liechtenstein 
südlich von Wien. 

Typ: Wohnstättennamen 

Liendli 
 
/lÇ�‘¼ndl�—/ 
Bezeugt in: S 

1793 Liendlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 190v, 
12/26): «Parentes: ... [et] Maria Catharina ~ 
vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 169: Liendle. 1496 im Montafon, 

1621 in Schruns, ferner in den Taufbüchern 
von Gaschurn, St.Gallenkirch und Schruns. 
Heute noch vereinzelt in Gamprätz [Schruns]. 

Fritz 1981, 69: Liendle. Urk. bezeugt 1464 in 
Schruns, 1480 in Vandans, 1588 in St.Gallen-
kirch. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Wohl zu einer Koseform Lienli aus dem 
deutschen RuN Lienhart. Vgl. RN 3, 211. 
Das im Nexus -nl- eingeschobene -d- ist 
sprosshaft (weil homorgan mit -n-). 

Typ: Rufnamen 

b) Kaum zum Baumnamen Linde f., mhd. 
linde, nach der Wohnstätte bei einem klei-
nen Lindenbestand oder einer Örtlichkeit 
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namens *Lindli (jedenfalls passt der Diph-
thong -ie- nicht hieher). Vgl. dazu Brechen-
macher 2, 194 (s. v. Lindle, Lindlein < ON, 
'kleiner Lindenbestand'). 

Typ: Wohnstättennamen 

Lienhart 
 
/lÇ�‘¼nhart/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Lienhart (LUB I/2; 318): «... Hans ~ 
Òallin Sw�™artzin vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Lienhart (LUB I/2; 359): «Nes ~in» 
1. H. 15. Jh. Linhart (LUB I/2; 363): «... Marga-

retha ~in ...» 
1620 Lienhart (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 16): «Hanß ~ 

...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Lienhart. In der Eschner Jahr-

zeit von 1620 erwähnt. 
FamNB-CH 2, 1105: Lienhard. Altverbürgert in 

AG, AR (Herisau, Schwellbrunn), BE, ZH. 
FamNB-CH 2, 1105: Lienhardt. Altverbürgert in 

BE. 
FamNB-CH 2, 1105: Lienhart. Altverbürgert in 

ZH. 

Deutung 
Zum deutschen RuN Lienhart, Nebenform 
zu Leonhart. Vgl. RN 3, 210f.; Brechen-
macher 2, 189; Duden FamN 424. 

Typ: Rufnamen 

Liepold 
 
/lÇ�‘¼p�œl³/ 
Bezeugt in: S, E 

1759 Liepoldt (PfAE TESFB 1650; fol. I 103v, 
12/21): «Parentes ... Antoni ~ [et] ...» 

1764 Lepold (PfAE TESFB 1650; fol. I 109r, 
11/14): «Parentes ... Antonius ~ ...» 

1772 Liepold (PfAS BB/F 1663; fol. 33v, Z 16): 
«Catharina ~ian [?!] Nenzing» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum deutschen RuN Leupold, bzw. Liut-
bald, Liutpold. Vgl. Brechenmacher 2, 188; 
Duden FamN 424. 

Typ: Rufnamen 

Liesch 
 
/lÇ�‘¼¹�™s/ 
Bezeugt in: M 

1. H. 15. Jh. Liesch (LUB I/2; 320): «stosset ... 
obna an Hansen ~e[n] ...» 

Mitte 15. Jh. Lisch (LUB I/2; 332): «... stost ... 
an Hansen ~en.» 

1. H. 16. Jh. Lisch (LUB I/2; 354): «Hans ~ ...» 
1620 Lisch (Pfäf 21/8; fol. 4v, Z 2): «Hanß ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 125: Lisch. Im ersten Viertel 

des 19. Jhs. in Mauren bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1106: Liesch. Altverbürgert in 

GR (Alvaneu, Brienz, Malans, Surava). 

Deutung 
Zur Kurzform Liesch aus rtr. Aliesch, 
dieses zum Heiligennamen ALEXIUS. Vgl. 
RN 3, 346. 

VN: Alexius 
Typ: Rufnamen 

Lifer 
 
/lç�Œf¼r/ 
Bezeugt in: T 

1429 lifer (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen ... Vnd 
an ~s ackher ...» (T) 

1489 lifer (PfABe d/2; fol. 1r, Z 13): «... stosst 
usswert an hanß ~s gut, ufwerth aber an hans 
lifers wingarten ...» 

1489 lyfer (U 38; Z 5f.): «Ein Weingarten in 
Triesen Stost vsswert an hanns ~s gÒut ...» (T) 

1501 Lifer (PfABe d/3; fol. 1r, Z 1-2): «Wir ... 
und Clas ~ von Trisen Bekhennend ...» (T) 

1501 lifer (U 40; Z 1): «WJR Nachbenempten 
C�•unrat virabend vnd Claus ~ von Trisen» (T) 
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~1510 lifer (LUB I/4; 254): «... stost ... an Hain-
rich ~s w¨ybs gÒuter» 

~1510 lifer (LUB I/4; 297): «Mer des ~s p�ˆundt 
...» 

1527 Liffer (SchäU 44): «Ich Claus ~ von Tris-
sen ...» (T) 

1550 liffer (SchäU 60): «... Vnd Von liennhart 
~n zu trissen ...» 

1550 liffrer (SchäU 60): «... Abwert an liennhart 
~s pruoder Vnd schwager Jacob liffern ...» 

1552 Lüffer (SchäU 62): «... dem erbarn Jacoben 
~n Z�•u Thrüssen als Kirchen pfleger ...» 

1556 Liffer (PfABe d/5; fol. 2r, Z 18): «Lieon-
hardt ~s Erben guot» 

1556 Lifer (PfABe d/5; fol. 2v, Z 3): «... stoßt ... 
an Nesa ~in guot ...» 

nach 1619 Lüffer (PfABe a/1; fol. 2r, Z 12): 
«Anno 1552 verkhaufft Uli negelen ... Jacob 
~n zue trißen alß khürchen und Cappellen 
Pfleger jährlich 14 schilling Pfening ...» 

1692 lüffer (SchäV 154a/b; a, fol. 2b): «... Jacob 
~n Zue Trissen alss khürchen vnd Capellen 
Pfleger ...» (T) 

1692 lifer (SchäV 154a/b; b, fol. 3b): «... vnd 
Clauss ~s von trisen ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Lifer. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Ist romanisch: jetzt noch Liver 
oder Livers. 

Ospelt 1939, 95: Lifer. Triesen. Verweis auf his-
torische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Perret 1950, 136: Liffert. Zu unterscheiden die 
Liffert (1829 in Vättis eingebürgert, zu dt. 
Liebhard 'Liebling'), die Lifert (in Triesen 
1429-1552, vielleicht aus lat. LIBERTUS 'freige-
lassen'), und die Lifer (1446 in Wartau). Vgl. 
den Bündner FamN Liver (wohl lat. LIBER 
'frei'). 

Tschugmell 1958, 164: Lifer. In Triesen von 
1429 bis 1552 bezeugt. 

Stricker 1987, 104: Lifer [FamN aus Berufs- und 
Standesnamen] (passim; Triesen 1429 Lifer, 
Grabs 1463 Lefer, Frastanz 1513 Liffer) < artr. 
*liver 'frei', lat. LIBER (vgl. RN 3, 673f., wo 
die Verbreitung des FamN auch in Unterrätien 
noch nicht in Rechnung gestellt wird). 

FamNB-CH 2, 1113: Liver. Altverbürgert in GR 
(Flerden, Sarn, Thusis). 

FLNB I/5, 327: Lifer. Enthalten im FlN �†Lifers-
bünt (V). 

Deutung 
Zu artr. *liver 'frei' (< lat. LIBER), nach der 
gesellschaftlichen Stellung des Benannten 
als freier Bauer. Vgl. RN 3, 674; Stricker 
1991b, 45. Der in Triesen altverbürgerte 
Name erscheint ebenso urk. auch in Grabs 
(heute nur noch in Flurnamen: Leversberg, 
Leversgass, Leversschwendi; vgl. WeNB 
I/A/4, S. 80), und in Frastanz (vgl. Tiefen-
thaler 1968, 21). 

Typ: Soziale Gruppen 

Limpach, von - 
 
/lÇ�Œmpax/ 
Bezeugt in: G 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 95: Limpach. Gamprin. Verweis 

auf historische Literatur mit weiteren Nennun-
gen zu Rüdiger von Limpach. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der Ortschaft Lim-
pach in der Gemeinde Deggenhausertal in 
Baden-Württemberg, dem Stammsitz der 
Herren von Limpach. Vgl. Brechenmacher 
2, 191; Duden FamN 424. 

Typ: Wohnstättennamen 

Linder 
 
/lÇ�Œnd¼r/ 
Bezeugt in: B, S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1676 Linder (PfAS LBMD 1659; fol. 40v, Z 12): 
«... leuantes [Taufe] ... et Magdalena ~in.» (S) 

1694 Linder (PfAS BB/F 1663; fol. 51v, Z 24-
25): «Magdalena ~in» 

1696 Linder (PfAS LBMCD 1695; fol. 2v, 
7/18): «Parentes: ... et Maria ~in» 

1706 Linder (PfAE TESFB 1650; fol. I 49r, 
7/12): «Parentes ... Casparus ~ [et] ...» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 136f.: Linder. 1484 ist der FamN 

für Walenstadt belegt, dann auch für Flums 
und Bludenz. Abgeleitet vom Baumnamen 
Linde, nach dem Wohnort bei einer solchen. 

Tschugmell 1957, 79: Linder. 1776 in Balzers 
bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1108f.: Linder. Altverbürgert in 
BE, BL, SG (Tscherlach, Walenstadt, Walen-
stadtberg). 

Deutung 
Ableitung auf -er zum Baumnamen mhd. 
linde f. 'Linde', nach der Wohnstätte bei ei-
ner Linde. Vgl. RN 3, 467; Brechenmacher 
2, 194; Duden FamN 426. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lindmeier 
 
/lÇ�ŒmÚpm�Š�›¼r/ 
Bezeugt in: S 

1751 Lindmäyer (PfAS LBMCD 1695; fol. 109r, 
2/23): «Parentes: Josephus ~ [et] ... vagabun-
di» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
In den Formen Lindenmayer, Lindenmeier und 
Lindenmeyer vereinzelt jünger aus Deutschland 
eingebürgert (vgl. FamNB-CH 2, 1108). 

Zusammensetzung von mhd. meier m. 
'Meier; grundherrlicher Beamter, der die 
Aufsicht über die Hofgüter führt' (vgl. RN 
3, 669; Brechenmacher 2, 249) und mhd. 
linde f. 'Linde', nach der Lage des bewirt-
schafteten Hofes bei einer Linde (vgl. RN 
3, 670; Brechenmacher 2, 193). 

Typ: Wohnstättennamen 

Lingg 
 
lÇ�“¾k, jünger: lÇ�Œ¾k 
Bezeugt in: S, M 

1673 Lingg (PfAM LBCM 1640; I S. 13, Z 32): 
«... patrini [Taufe] fuerunt ... et peregrina Vir-

go Agneß ~i von Bül auß dem Bre¨yßgeuw.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Lingg [lenk]. Im 19. Jh. nach 

Schaan eingewandert. 
Tschugmell 1960, 96: Lingg. 1836 kaufte sich 

Johann Georg Lingg von Niederstaufen, Bay-
ern, in Schaan ein. 

FamB-S, 94f.: Lingg. Stammbaum der Familien 
Lingg von Schaan. Das Geschlecht kam mit 
Johann Georg Lingg aus Burgstall in Nieder-
staufen (Bayern) 1836 nach Schaan. 

FamNB-CH 2, 1109: Lingg. Altverbürgert in 
LU. 

Deutung 
Zu mhd. linc adj. 'link, linkisch, 
unwissend', für einen Linkshänder oder 
einen linkischen, ungeschickten Menschen. 
Vgl. RN 3, 820; Duden FamN 426; 
Brechenmacher 2, 196; Finsterwalder 1994, 
386. 

Typ: Übernamen 

Lins 
 
lç�Œs, jünger: lÇ�Œns 
Bezeugt in: V, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1657 Linß (AS 1/1; fol. 96r, Z 1): «Hanß ~ gärt-
ner sagt ...» 

1663 Lins (PfAS LBMD 1659; fol. 115v, Z 42): 
«... Sepultus est Infantulus ... filius Joannis ~ 
Hofgärtners.» (S) 

*nach 1706 Liß (PfAS Urb 1706; fol. 69r, Z 11): 
«... zinßet Andreas ~ zÇue VadÇuz» 

1760 Lins (PfAS LBMCD 1695; fol. 126v, 
11/5): «Patrini [Taufe]: ...[et] Barbara ~in» 

1787 Lins (PfAS BB/F 1663; fol. 37v, Z 25): 
«Catharina ~in v(on) Vaduz» (V) 

1791 L̈yß (PfAS KR; Nr 2, fol. 4v, Z 18): «Item 
dem Andreas ~ ... bezalt ...» 

1794 Lis (PfAS LBMCD 1695; fol. 191r, 1/26): 
«Parentes: ... [et] Regina ~in» 

1803 Lins (PfAS Rodel 1803; fol. 18v, Z 6): 
«Andres ~ a�ˆuf ein Weingarten im Rhen ...» 

1803 Lins (SchäA 225-227; 227, S. 29): «Des 
Andreas ~en sel: ...» (V) 

1811 Lis (PfAS Rodel 1811; fol. 23r, Z 8-9): «... 
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�ˆund Crescentia ~in a�ˆuf Mittelfelds ba�ˆuland ...» 
1829 Liss (PfAS Urb 1693; II fol. 49v, Z 1): 

«Andreas ~ spendvogt von VadÓuz ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belegschreibungen reflektieren teils die älte-
re Sprechform mit Ausfall des Nasals. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Lins [l¯�‹s] (V). 
Tschugmell 1949, 64: Lins. Andreas Lins, des-

sen Vater Andreas von Frastanz stammte, 
wird ab 1767 regelmässig als Hintersass in 
Vaduz erwähnt. 

Tschugmell 1960, 96: Lins. Andreas Lins von 
Frastanz wird ab 1732 in Schaan als Hinter-
sass erwähnt. Sein Sohn Andreas erscheint ab 
1767 in Vaduz als Hintersass. 

Längle 1979, 46: Lins. Zu den engsten Verwand-
ten der Längle in Klaus zählen unter anderen 
die Lins. 

Fritz 1981, 69: Lins. Urk. bezeugt 1534 in 
St.Gallenkirch. 

FamB-S, 12: Lins. Andreas Lins von Frastanz 
wird 1732 durch Heirat Hintersass in Schaan. 
Sein Sohn und dessen Nachkommen lebten ab 
1767 in Vaduz. Bezugnahme auf Tschugmell 
1960. 

FamNB-CH 2, 1110: Lins. Vereinzelt jünger ein-
gebürgert aus Österreich und Deutschland. 

FamB-V 4, 103ff.: Lins. Stammbaum der Fami-
lien Lins von Vaduz. Stammen von Frastanz. 
In Vaduz ab 1767 bezeugt. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. l̄�‹se, linse adj. 'leise, 
geräuschlos, sanft', nach der Wesensart. 
Vgl. RN 3, 834; Brechenmacher 2, 197; 
Duden FamN 426. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. lins(e) f. 'Linse', für einen An-
bauer von Linsen, oder als Übername nach 
dem Lieblingsgericht. Vgl. Duden FamN 
426. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Linse (Niedersachsen) oder Linsen 
(Bayern, Schlesien). Vgl. Duden FamN 
426. 

Typ: Wohnstättennamen 

Linsch 
 
/lÇ�Œn�™s/ 
Bezeugt in: E 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Linsch. 1455 in Eschen be-

zeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die räumliche Herkunft des Namens of-
fen bleibt, ist eine zuverlässige Deutung 
nicht möglich. 

Linsmaier  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1110: Linsmayer. In BE 1906 aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zusammensetzung von mhd. linse, lins f. 
'Linse' und mhd. meier m. 'Meier; grund-
herrlicher Beamter, der die Aufsicht über 
die Hofgüter führt' (vgl. RN 3, 669; Bre-
chenmacher 2, 249), hier in der Bedeutung 
'Linsenbauer'. Vgl. Brechenmacher 2, 197 
(s. v. Linsenmeier). 

Typ: Soziale Gruppen 

Linter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T, Tb aufgeführt. Aus Italien 
(Südtirol) eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1110: Linther. 1916 in ZH aus 

Deutschland eingebürgert. 

Lion 
 
/lion/ 
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Bezeugt in: M 

1741 L̈yon (PfAM LBMMC 1682; II S. 23, 
11/13): «... in Domino copulati sunt Nobilis ac 
perdoctus Dominus Petrus ~ Veldkirchensis ac 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1111: Lion. Selten. Vereinzelt 

jung aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Wohl zum lateinischen Namen LEO. Vgl. 
RN 3, 91. 

VN: Leo 
Typ: Rufnamen 

Lipnik  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Lippuner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 537: Lippuner. Für GR bezeugt in Malans, 

Maienfeld, Fläsch, Schiers, Seewis, Zizers und 
Bonaduz. [Hubers Herleitung des FamN von 
Lupina, dem alten Namen von Maienfeld, ist 
zweifellos falsch.] 

FamNB-CH 2, 1111: Lippuner. Altverbürgert in 
GR (Malans) und SG (Grabs). 

Deutung 
Ursprünglicher Doppelname, zusammenge-
setzt aus (Phi)lipp Buner 'Philipp, der von 
einer Örtlichkeit namens Bun abstammt'. 
Vgl. dazu sowie zum Typus solcher Dop-
pelnamen Stricker 1987, 103. Siehe auch 
Þ Boner. 

Lismer 
 
/lÇ�Œsm¼r/ 
Bezeugt in: E 

1755 Lismer (PfAE TESFB 1650; fol. III 15r, 
2/17): «Choris angelicis est aßociata ... filiola 
vagabundi pauperis ... et Agnesis Catharinae 
~i ex Schwetsi�ˆa oriundorum.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Herkunft «ex Schwetsi�ˆa» erinnert an Schwe-
den (vgl. it. Svezia); doch würde man da eher 
den Ländernamen Schweiz (allenfalls den Kan-
ton Schwyz) erwarten. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Fall ist merkwürdig. Wohl doch, als 
Übername, zu schwd. lismen 'stricken', wo-
bei Lismer(in) als Nomen agentis ('wer 
strickt') aufgefasst werden kann oder auch 
als Sachbezeichnung 'gestricktes Oberkleid, 
Pullover'. Vgl. Id. 3, 1424f. (wonach das 
Stricken noch im 19. Jh. als Scheinarbeit 
gering geschätzt und namentlich als der 
männlichen Leistungsfähigkeit unwürdig 
verspottet wurde). 

Typ: Übernamen 

Lisser 
 
/lÇ�Œ¹s¼r/ 
Bezeugt in: G 

nach 1619 Lißer (PfABe a/1; fol. 2r, Z 2): «... 
und Clauß ~ ... haben ... dz Pferdt zuebschla-
gen versprochen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Etwa verlesen (verschrieben?) für Lifer? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1113: Lisser. Altverbürgert in 

SO. 

Deutung 
Vielleicht nach der Herkunft aus der Ort-
schaft Lyss im Kanton Bern (Amtsbezirk 
Aarberg, im Seeland). 

Typ: Wohnstättennamen 
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List 
 
/lÇ�‘�™st/ 
Bezeugt in: M 

1761 List (PfAM LBMMC 1682; I S. 183, 9/4): 
«Parentes ... Xaveri ~ [et] ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1113: List. Altverbürgert in TG. 

Deutung 
a) Zu mhd. list f. 'Weisheit, Klugheit, 
Schlauheit, Kunst, Zauberkunst', als Über-
name für einen klugen oder schlauen Men-
schen. Vgl. Brechenmacher 2, 198; Duden 
FamN 427). 

Typ: Übernamen 

b) Zur Rumpfform List aus dem Heiligen-
namen Calixtus. Vgl. RN 3, 362. 

Typ: Rufnamen 

c) Allenfalls nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft List (in Schleswig-Holstein, Nie-
dersachsen, Schlesien). Vgl. Duden FamN 
427. 

Typ: Wohnstättennamen 

Listli 
 
/lÇ�‘�™stl�—/ 
Bezeugt in: E 

1754 Listli (PfAE TESFB 1650; fol. III 66r, 
2/25): «... coniuncti sunt ... honestus Juvenis 
Franciscus Xaverius ~ oriundus ex Gegginen 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. list f. 'Weisheit, Klugheit, 
Schlauheit, Kunst, Zauberkunst', im Dimi-
nutiv als kosender Übername für einen klu-
gen oder schlauen Menschen. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 198 (s. v. Listlin); Duden 
FamN 427 (s. v. Listl). 

Typ: Übernamen 

b) Zur Koseform Listli, aus der Rumpfform 

List des Heiligennamens Calixtus. Vgl. RN 
3, 362. 

Typ: Rufnamen 

Litscher 
 
/lÇ�Œt�™s¼r/ 
Bezeugt in: V 

1282 Litscher UBSG 1, 727, S. 496: «... den ho-
ve ze Livchingen, den er kÓofte umbe C�•vnra-
den den ~ von Werdinberc und umbe �•vlrichen 
sin sun, ...» [Anm. Perret: Ulrich Litscher von 
Werdenberg, auch erwähnt im Jahre 1294. 
Heute gibt es noch Litscher in Sevelen.] 

1294 Litscher (UBSG 2, 836, S. 56): «Dis gi-
schach zi Werdinberg in �•vlrichs hÕus des ~, da 
zigegin warint, di hie nach geschribin stant, 
...» 

1356 Litscher (LUB I/3; 284): «Jch øVlrich ~. ain 
burger ze Veltkilch ...» 

1363 Litscher (LUB I/4; 74): «Das wir ... den ze-
henden ze der Altenstadt bi Veltkilch ... verli-
hind Annen Johansen Hanen Tohter. wilent 
Elichen wirtinnen �•vlis ~s sÒaligen ...» 

1. H. 15. Jh. Litscher (LUB I/2; 353): «... ab dem 
aker, der da litt vnder des ~s wingarten ...[scil. 
in Eschen]» 

1400 Littscher (LUB I/4; 141): «... sunderlich 
mit des frommen wohlbeschaiden mans Jo-
hansen ~s des stattammans hand hie ze velt-
kilch. recht redlich vnd aigenlich verkÓofft ... 
Ain stÇukkli Çvnser aigen hofstatt hinder vnserm 
hÇus ... in der NÇuwenstatt [scil. Feldkirch]» 

~1510 Litscher (LUB I/4; 261): «Joseph ~ Claset 
HÓat ainn acker genannt Brabatschoner [scil. in 
Schaan]» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 137: Litscher. 1294 für Werdenberg 

bezeugt, 1349 als Bürgergeschlecht für Feld-
kirch, 1524 für Vaduz belegt, 1540 für Seve-
len. Vgl. auch die Lütscher in Haldenstein. 

FamNB-CH 2, 1113: Litscher. Altverbürgert in 
SG (Sevelen). 

Deutung 
a) Bei diesem Namen fällt auf, dass er im 
montfortisch-werdenbergischen Stammge-
biet beidseits des Rheins in den hochmittel-
alterlichen städtischen und feudalen Zen-
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tren vertreten ist, nämlich in den montforti-
schen Gründungen Werdenberg und Feld-
kirch sowie in Vaduz (Linie Montfort-Wer-
denberg-Sargans-Vaduz), und dann auch 
anderwärts als Grundbesitzer. Obgleich in 
Werdenberg offenbar zuerst belegt (noch 
im späten 13. Jh.), und obwohl heute unse-
res Wissens nur noch in der alten Graf-
schaft Werdenberg (Gemeinde Sevelen) alt-
verbürgert, muss das Geschlecht unter die-
sen Umständen seinen Ausgangspunkt 
nicht unbedingt links des Rheins haben. Es 
ist denkbar, dass die Litscher sich mit der 
Gründung des Städtchens Werdenberg (2. 
H. 13. Jh.) als montfortische Dienstleute 
dort niedergelassen haben und dass sie im 
Raum Feldkirch ihren Ursprung hatten: 
Vielleicht in der Örtlichkeit Litschis im Tal-
boden nördlich von Gisingen (vgl. VNB 
I/5, 110, Nr. 318; Koord. 763,2 Ð 237,5), 
heute in der Stadtgemeinde Feldkirch? Dass 
es sich damals nicht um unbewohntes Ge-
biet handelte, wird durch den Beleg 1363 
höfli in littschas bewiesen. In formaler Hin-
sicht bleibt immerhin zu bedenken, dass die 
Bildung eines FamN Litscher aus einem 
ON Litschas nicht genau dem bekannten 
Schema jener alträtorom. ON (Trun/Truns, 
Trin/Trins) entspricht, deren -s als fle-
xivisches Element, nämlich ursprünglich 
als alträtorom. Nominativ-s, erkannt wor-
den ist (wozu grundlegend Schmid 1951), 
und bei denen solche FamN-Ableitungen 
das -s stets auslassen. Vielmehr würden wir 
denn im Fall von Litscher eher Ableitung 
von einem Stamm *Litsch/Litschs erwarten, 
den wir jedenfalls von hier aus nicht nach-
weisen können. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Brechenmacher 2, 198 sieht in Litscher 
(Lütscher) eine «durch die roman. Nachbar-
schaft beeinflusste Ableitung zum VN Li-
zo». Mit dem romanischen Einfluss meint 
er einen Übergang /ts/ > /t�™s/. Er zitiert einen 
Uolr. der Litschär, 1312 Feldkirch. «Das in 
Feldkirch verbreitete Geschl[echt] kommt 
später nach Lindau.» RN 3, 212 hält eine 
Verbindung von Lütscher mit germ. Liuzo 

(dieses zu ahd. liut 'Volk') für möglich, aber 
nicht gesichert. 

Typ: Rufnamen 

Lo Russo  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Loacker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1113: Loacker. Aus Österreich 

1913 in TG und 1958 in LU eingebürgert. 

Deutung 
Offensichtlich nach der Wohnstätte an ei-
nem Ort namens *Loacker. 

Typ: Wohnstättennamen 

Locher 
 
/lÇ�œx¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1720 Locher (PfAE TESFB 1650; fol. III 88r, 
3/6): «dedi sepulturam cuidam vago viro Joan-
ni Georg(i)o ~ ...» 

1732 Locher (PfAS LBMCD 1695; fol. 226r, 
11/20): «... coniuncti sunt Josephus ~ ex Leyt-
hürchen prope Salem et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 138: Locher. In Ragaz seit 1390 be-

zeugt, später auch in Sargans. 1477 erscheinen 
sie in Fontnas (Wartau), dann auch in Wer-
denberg und Maienfeld, Davos und Luzein. 
Altverbürgert sind sie heute in Ragaz, Sargans 
und (jünger) in Mels sowie weiter auch ander-
wärts. Abgeleitet wird der FamN von einem 
Lokalnamen Loh 'Sumpfwiese' oder Loch. 

FamNB-CH 2, 1114f.: Locher. Altverbürgert in 
AG, AI (Oberegg), AR (Heiden, Rehetobel, 
Speicher, Trogen, Wald), BE, SG (Bad Ragaz, 
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Häggenschwil, St.Gallen, Sargans, Tablat), 
GR (Domat/Ems), TG, VS, ZH. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. loch n. 'Loch, 
Öffnung, Höhle, Erdvertiefung, Schlupf-
loch', nach der Wohnstätte in einer Gelän-
devertiefung oder an einem Ort dieses Na-
mens. Vgl. FLNB I/5, 329; RN 3, 446; Bre-
chenmacher 2, 200; Duden FamN 428. 

Typ: Wohnstättennamen 

Loher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 718: Loher. 1481 in Chur (GR) bezeugt. 

Nach der beruflichen Tätigkeit als Lohgerber, 
d. h. Gerber, der mit Eichenlohe gerbt. Oder 
allenfalls Wohnstätten- bzw. Herkunftsname 
nach den Flurnamen Loo 'Wald' oder Looren 
'Steinhaufen'. 

FamNB-CH 2, 1119: Loher. Altverbürgert in SG 
(Montlingen). 

Deutung 
a) Berufsname für den Rotgerber, der im 
Gegensatz zum Weissgerber nicht Alaun, 
sondern Eichenlohe, mhd. l̄o(e), l̄ohe n., als 
Gerbstoff verwendet. Vgl. Duden FamN 
428; Brechenmacher 2, 203; RN 3, 718. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Wohnstättenname zu mhd. l̄o, l̄och m./n. 
'Gebüsch, Wald, Gehölz', bzw. zu einem 
darauf beruhenden ON. Vgl. Duden FamN 
428; Brechenmacher 2, 203; RN 3, 718. 

Typ: Wohnstättennamen 

Löhmann 
 
/ló�œman/ 
Bezeugt in: S 

1761 Löhman (PfAS LBMCD 1695; fol. 128r, 
6/29): «Parentes: ... [et] Anna Catharina ~in 

vagi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Mhd. l̄och, l̄ohes m./n. 'niederes Gehölz, 
Buschwerk, Wäldchen, Wald', verbunden 
mit dt. Mann, für den Bewohner eines Wal-
des bzw. einer Örtlichkeit des Namens 
Lo(h) bzw. Lö(h). Vgl. FLNB I/5, 329 (s. v. 
Lo); Id. 3, 951; Brechenmacher 2, 203. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Vielleicht zu mhd. l̄ehenman m. 'Lehens-
mann, Inhaber eines Lehengutes', im 
Hauptton mit hyperkorrekter Rundung (e > 
ö). Vgl. RN 3, 676; Brechenmacher 2, 
164f.; Duden FamN 416. 

Typ: Soziale Gruppen 

Loppacher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1122: Loppacher. Altverbürgert 

in AR (Teufen, Trogen). 

Lorenz 
 
lÇ�œr�“nts 
Bezeugt in: Tb, S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1516 Lorenntz (GATb U 32; fol. 7b): «... Hannss 
~ ...» (Tb) 

1657 Laurentz (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 
4/16): «Nomen parentum ... Christen ~ [et] ...» 

1661 Lorenz (PfAS LBMD 1659; fol. 2v, Z 29): 
«... Baptisauit ... filiam Christiani ~ et ...» (S) 

1668 Lorentz (PfAS LBMD 1659; fol. 120r, Z 
24-25): «... hic sepultus est Meister Christa ~ 
Müler gewessen zÇu Ma¨yenfeld ...» (S) 

1682 Lorenz (AS 1/2; fol. 79v, Z 27): «... mit 
Anna Maria ~in ledig standts fleischlich ver-
sündiget ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1960, 97: Lorenz. Von 1764 bis 
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1771 in Schaan bezeugt. 
Fritz 1981, 69: Lorenz. Urk. bezeugt 1621 in 

Schruns, Bartholomäberg, Silbertal und St. 
Gallenkirch. 

FamB-S, 12: Lorenz. Von 1764 bis 1771 in 
Schaan bezeugt. Bezugnahme auf Tschugmell 
1960. 

FamNB-CH 2, 1122: Lorenz. Altverbürgert in 
GR (Filisur, Praden), SG (Mörschwil), VS. 

Deutung 
Zum lat. RuN LAURENTIUS. Vgl. RN 3, 89; 
Brechenmacher 2, 206; Duden FamN 430. 

VN: Lorenz 
Typ: Rufnamen 

Loret 
 
/lÇ�œr�“t/ 
Bezeugt in: S 

1701 Loret (PfAS LBMCD 1695; fol. 15v, 
10/26): «Patrini: ... vnd VrsÇula ~in von gotts-
haÇus weingarten» 

Wertung der historischen Belege 
Die Herkunftsbezeichnung «gottshaÇus weingar-
ten» verweist offenbar auf die Abtei Weingarten 
in Weingarten bei Ravensburg (Baden-Württem-
berg). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unklar. Evtl. besteht ein Zusammenhang 
mit dem Wallfahrtsort Loreto (Ancona) in 
den Marche, Italien, bzw. mit den Loreto-
Wallfahrten in zahlreichen der Casa Santa 
von Loreto nachgebildeten Kapellen und 
Wallfahrtsstätten in Europa. Sogenannte 
Loretokapellen wurden im deutschen 
Sprachraum ab dem 16. Jh. erbaut; oft als 
Stiftungen adliger Pilger nach ihrer Rück-
kehr von einer Loretowallfahrt. 

Loretz 
 
lÇ�œr�“ts 

Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

vor 1672 Loretz (PfAS BB/F 1663; fol. 43v, Z 
38): «Anna Mari ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 169: Loretz, Lorenz (wals.). 

1496 genannt, 1491 in Silbertal, 1500 in Bar-
tholomäberg, 1621 in St.Gallenkirch, Schruns, 
Silbertal; besonders stark vertreten in Silbertal 
und am Berg. Im Paznaun als Lorenz; in den 
meisten Walsersiedlungen Graubündens. 

Fritz 1981, 69: Loretz. Urk. bezeugt 1450 in Sil-
bertal, 1542 in Bartholomäberg, 1562 in 
Tschagguns, 1589 in St.Gallenkirch. 

FamNB-CH 2, 1123: Loretz. Altverbürgert in 
GR (Chur, Fanas, Vals) und UR. 

FamNB-CH 2, 1123: Lorez. Altverbürgert in GR 
(Hinterrhein). 

Deutung 
Zur mda. Form Loretz des RuN Lorenz, 
dieser aus dem lat. Namen LAURENTIUS. Vgl. 
RN 3, 89. 

VN: Lorenz 
Typ: Rufnamen 

Lork  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Lorünser 
 
/l�œrî¥ns¼r/ 
Bezeugt in: M 

1811 Lorinßer (PfAM LBMMC 1682; I S. 312, 
1/4): «Patrini [Taufe] ... et M(aria) Elisabetha 
Zipper nata ~ Feldkirchii.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 169: Lorünser, Arünser, 1496 im 

Montafon, 1487 in Lorüns, 1621 in Vandans 
und St.Anton; öfters auch in Bludenz und 
Bürs. 

Fritz 1981, 69: Lorünser. Urk. bezeugt 1495 in 
Lorüns, 1551 in Schruns, 1554 in Stallehr, 
1621 in Vandans und St.Anton. 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der vorarlbergischen 
Ortschaft Lorüns (vorn  im Montafon). 

Typ: Wohnstättennamen 

Loser 
 
/lç�œs¼r/ 
Bezeugt in: E 

1724 Loser (PfAE TESFB 1650; fol. I 69r, 
4/18): «Parentes ... et Anna Maria ~in von Alt 
S. Johan.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1124: Loser. Altverbürgert in SG 

(Jonschwil, Mosnang) und SZ. 
FamNB-CH 2, 1121: Looser. Altverbürgert in 

AG, SG (Alt St.Johann, Bichwil, Ebnat, En-
netbühl, Hemberg, Kappel, Krummenau, 
Nesslau, Stein, Uzwil), TG. 

Deutung 
a) Nomen agentis zum Verb mhd. l̄osen, 
loesen 'mit Geld auslösen', zur Bezeichnung 
eines Bauern, der von seinem Gut das 
Pfand abgelöst hat und es fortan frei bewirt-
schaftet. Vgl. RN 3, 677; Brechenmacher 2, 
208. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. l̄osaere m. 'Heuchler, 
Schmeichler', oder zu mhd. losaere m. 
'Horcher, Lauscher', oder zu mhd. loesaere 
m. 'Befreier, Ablöser, Erlöser'. Vgl. Duden 
FamN 431. 

Typ: Übernamen 

Losert  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1124: Losert. 1929 aus der ehe-

maligen Tschechoslowakei in TG eingebür-
gert. 

Loth 
 
/lç�œt/ 
Bezeugt in: E 

1775 Loth (PfAE TESFB 1650; fol. III 23v, 
1/25): «ob̈yt Infans ... nomine Maria Josepha, 
Josephi Anton̈y ~ von Altesriets ex Ducatu 
Campidorensi.» 

Wertung der historischen Belege 
Ist allenfalls statt Campidorensi zu lesen Campi-
donensi, was dann auf Kempten im Allgäu wei-
sen würde? Die Vermutung wird zur Gewissheit 
angesichts der Existenz der Gemeinde Altusriet 
unweit nordwestlich von Kempten, was zu oben 
erwähntem «von Altesriets» passt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1124: Loth. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Lot des deutschen RuN 
Lodewig bzw. Ludwig. Vgl. Brechenmacher 
2, 208; Duden FamN 431. 

VN: Ludwig 
Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mnd. l̄ot n. 'Blei, Bleiku-
gel, Senkblei'? Vgl. Duden FamN 431. 

Typ: Übernamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Lothe (Westfalen) oder Lothen (Thürin-
gen)? Vgl. Duden FamN 431. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lotter 
 
/lÇ�œt¼r/ 
Bezeugt in: T, E 

1394 Lotter (LUB I/5; 658): «... Item wÒaltins ~s 
wib ...» 

1. H. 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 318): «... obna an 
der Josen ~s aker ...» 

1. H. 15. Jh. LÒotrinun (LUB I/2; 318): «... BÒosch 
mad, ... stosset ... obna an die ~.» 

1. H. 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 341): «stosset ... 
an �•vlin ~s braiten ...» 
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1. H. 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 348): «... de sola-
mine jn Bongarter g�•ut circa domum øVlrici ~.» 

1. H. 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 351): «... der da 
stosset ... an Josen ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 356): «... øVlin ~ 
Adelhait vxor eius ...» 

1429 lotter (SchäU 7; fol. 1b): «... stost Vornen 
an des ~s ackher ...» (T) 

Mitte 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 309): «... Osch-
walt [~].» 

Mitte 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 316): «... Jos ~ ...» 
Mitte 15. Jh. Lotter (LUB I/2; 375): «... stosset 

... an HÒanslis ~s g�•ut.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Loter. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Vom Taufnamen Lothar abge-
leitet. 

Ospelt 1939, 96: Lotter. Triesen. Verweis auf 
historische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1958, 164: Lotter. 1429 in Triesen 
bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1124: Lotter. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

FLNB I/5, 331: Lotter. Allenfalls enthalten in 
den FlN �†Lottermad (Sb) und Luterschala 
(G). 

Deutung 
a) Übername zu mhd. lot(t)er m. 'Tauge-
nichts, Schelm, Gaukler, Possenreisser' 
(nach Finsterwalder 1994, 388 tirol. auch 
'junger Mann, Knecht'). Vgl. Brechenma-
cher 2, 208; Duden FamN 431. 

Typ: Übernamen 

b) Zum deutschen RuN Lothar, Luther. 
Vgl. RN 3, 188; Duden FamN 431. 

VN: Lothar 
Typ: Rufnamen 

c) Allenfalls nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft Lotte (Westfalen) oder Lotten 
(Niedersachsen). Vgl. Duden FamN 431. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lotz 
 
/lÇ�œts/ 
Bezeugt in: S 

1676 Lotz (PfAS LBMD 1659; fol. 40r, Z 10): 
«... leuantes [Taufe] Casper ~ ... et ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1960, 97: Lotz. 1756-1758 in 

Schaan bezeugt. 
FamB-S, 12: Lotz. 1756-1758 in Schaan bezeugt. 

Bezugnahme auf Tschugmell 1960. 
FamNB-CH 2, 1124: Lotz. In BS alt eingebür-

gert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Patronymikon zur Koseform Lotz des 
germ. RuN Ludwig. Vgl. RN 3, 188; Bre-
chenmacher 2, 209; Duden FamN 431. 

VN: Ludwig 
Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mhd. lotze m. 'ungeschick-
ter, unbeholfener Mensch, Simpel'. Vgl. 
Duden FamN 431. 

Typ: Übernamen 

c) Gegebenenfalls nach der Herkunft aus 
einer Ortschaft Loitz (Mecklenburg-Vor-
pommern), Loitze (Niedersachsen) oder 
Lotzen (Sachsen, ehem. Brandenburg). Vgl. 
Duden FamN 431. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lotzer 
 
/lÇ¡ts¼r/, /lç�œts¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M, G 

2. H. 16. Jh. lazer (PfABe ZB 1574; fol. II 11v, 
Z 1): «S̈yma[n] ~ Järlich 14 Viertel waißen 10 
Viertel khorn.» (G) 

1584 Lotzer (U 56; fol. 19b): «Michal ~ ...» 
1589 Latzer (SchäU 81; Z 1): «Ich Agatha ~in 

zu Schan ...» (S) 
1604 Latzer (U 61; fol. 13b): «Item Agata ~in 

Von Schan ...» (S) 
1604 Latzer (U 61; fol. 35a): «... stost ... an ... 

Agata ~in Hoffstat ...» (S) 
1626 Latzer (SchäUrb 117; fol. 20b): «Agatha 

~in Zu Schan Zinset ...» (S) 
*1650 Lozer (PfAE KR 1650; S. 92, Z 1): 

«Christophel ~ schmidt ... sezt zÇu vnderpfand 
ein Weingart beth an der LeimgrÇuben ...» 
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1653 Lozer (PfAE TESFB 1650; fol. III 46v, 
11/10): «Matrimonium fecerunt ... Christianus 
~ cum ...» 

1657 Lotzer (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 
1/15): «Nomen ... patrinorum ... M(eister) 
Christen ~ Schmidt [et] ...» 

1663 Lotzer (RA 18): «Christa ~ schmit zu 
eschen» 

1664 Lozer (AS 1/1; fol. 217r, Z 7): «Verhör ge-
halten ... In sachen ... Contra Meister Christa ~ 
zÇu Eschen.» 

1665 Lotzer (PfAE RB 1637; fol. 48r, Z 1): «An-
no 1665 ... mit Maister Christe ~ alß Kirchen-
vogt gerechnet ...» 

1674 Lotzer (PfAM LBCM 1640; I S. 14, Z 5-6): 
«... patrini [Taufe] fuerunt ... et Christa ~» 

1686 Lozer (PfAM LBMMC 1682; I S. 8, 3/17): 
«... patrinis [Taufe] assistentibus Christiano ~ 
v(on) Eschen et ...» 

1687 Lotzer (Pfäf 12; 1. St., fol. 4v, Z 1): «Meis-
ter Christian ~ schmidt in Eschen ...» 

17. Jh. Lotzer (PfABe LB 1682; S II 7 Z 25): 
«Mehr weist Er [Geörg Walkh ab Rauffen-
berg] be¨y M(eister) ~ an gelt ahn ...» (E) 

17. Jh. Lotzer (PfABe LB 1682; S IV 14 Z 25): 
«... Meister ~ ... Schmidt angewißen ...» (E) 

1699 Latzer (PfAE BB 1699; S. 3, Z 7): 
«M(eister) Christa ~ deß gerichtß [bezahlt] ...» 

*1700 Latzer (LUB I/4; 495): «Christian ~ ...» 
*1700 Latzer (LUB I/4; 520): «... Christian ~ ...» 
*1700 Latzer (LUB I/4; 528): «... Christa ~s 

Künd ...» 
*1700 Latzer (LUB I/4; 529): «... Christa ~s 

Kinder» 
1717 Lozer (U 80; Z 7): «... Stosset gegen Veldt-

kürch an Christoph ~ Schmid von Eschen ...» 
1751 Lozer (PfAE 32/1; fol. 1r, Z 9-10): «... ge-

gen Veltkirch an Christoph ~ sel. Erben ... an-
stossende ...» 

*1755 Lozer (PfAE SR 1755; S. 4, Z 1): «Jacob 
~ von Eschen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Eine mündliche Nachfrage hat ergeben, dass in 
den Kirchenbüchern von Eschen die Namenfor-
men Latzer und Lotzer nebeneinander für diesel-
ben Familien bzw. Personen vorkommen. Dies 
weist auf eine ältere Aussprache [lç¡ts¼r] oder 
[lÇ¡ts¼r] mit Verdumpfung von altem /a/ hin. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Lotzer [l¯oz¼r] (E). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1960, 97: Lotzer. 1584 im Leger-
buch für Schaan bezeugt. 

FamB-S, 12: Lotzer. 1584 im Legerbuch für 
Schaan erstmals bezeugt. Bezugnahme auf 
Tschugmell 1960. 

FamNB-CH 2, 1124: Lotzer. Selten. Jünger ein-
gebürgert aus Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1073: Latzer. Selten. Jünger ein-
gebürgert aus Deutschland. 

FamB-E 1, 220ff.: Lotzer. Stammbaum der Fa-
milien Lotzer von Eschen. 

Deutung 
a) Zur Rufform L¯azer des biblischen Na-
mens Lazarus (> /lç¡ts¼r/). Vgl. RN 3, 311. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. lozzer m. 'gleichgültiger, unzu-
verlässiger Mensch'. Vgl. dazu RN 3, 857; 
Brechenmacher 2, 209. 

Typ: Übernamen 

Löw 
 
/ló�œf/ 
Bezeugt in: S 

1661 Löw (PfAS LBMD 1659; fol. 3r, Z 5): «... 
Patrini [Taufe]: ... et Maria ~in.» (S) 

1669 Löw (PfAS LBMD 1659; fol. 123r, Z 9-
10): «... sepulta est Maria ~in de Schan ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1118: Loew. Altverbürgert in BL. 
FamNB-CH 2, 1118: Löw. Altverbürgert in BL 

und BS. 

Deutung 
a) Verdeutschung des lat. VN LEO. Beim 
jüdischen FamN Löw liegt Anpassung des 
VN Levi vor. Vgl. RN 3, 91; Brechenma-
cher 2, 209; Duden FamN 431f. 

VN: Leo 
Typ: Rufnamen 

b) Übername nach mhd. leu m. 'Löwe', 
nach einem bildlichen Vergleich mit dem 
Tier. Vgl. RN 3, 869; Brechenmacher 2, 
209; Duden FamN 431. Vgl. oben Þ Leo-
ne, Þ Leu. 
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Typ: Übernamen 

Lübbig  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Lubovitch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 1936 eingebürgert 
aus Ukraine oder Polen. 

Lubrich  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Lüchinger 
 
/lî¥¿�—¾¼r/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 332: Lüchinger. Enthalten in den FlN 

�†Lühingersbünt (E), �†Lühingersmad (E). 

Deutung 
Aus dem Dorfnamen Lüchingen, Gemeinde 
Altstätten, im St.Galler Rheintal. Vgl. RN 
3, 572. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ludescher 
 
/lÇ¥d�“¹�™s¼r/ 
Bezeugt in: V, S, E, M, G 

1584 Ludesch (U 56; fol. 22b): «Peter ~ ...» (V) 
1604 Ludescher (U 61; fol. 21a): «Item Marx ~ 

Zue Schan ...» (S) 
1616 Ludescher (Schä U 13; fol. 14a): «... Marx 

~ Zue Schan Zinnst ...» (S) 

1626 Ludescher (SchäUrb 117; fol. 22b): «Marx 
~ Zu Schan Zinset ...» (S) 

*1637 Ludescher (PfAE RB 1637; fol. 20r, Z 1): 
«Martgretha ~in deß Hannß Kaißers seligen 
hinderlaßne witfrau ...» 

*1650 LÇudescher (PfAE KR 1650; S. 23, Z 1): 
«Margret ~i deß Hanß Keissers S(eligen) 
fraÇuwen ... setz vnnderpfandt Ein Weingarten 
be¨y dem haÇuss ...» 

1671 LÇudescher (PfAS LBMD 1659; fol. 125r, Z 
23): «... sepulta [est] Maria Barbara ~in ...» 
(S) 

1676 LÇudescher (PfAS KR; Nr 44, fol. 1r, Z 7): 
«... in be¨ysein ... herren Johann ~ ... dre¨yer 
hoff Caplänen ... ordentliche RaittÇung gege-
ben.» 

1683 Ludescher (SchäB 149; fol. 1b): «Joannes 
~ Cappellanus in Vaduz» 

1693 Ludesser (PfAM LBMMC 1682; I S. 19, 
12/18): «Baptizavi Jnfantem ... et Barbarae 
~in ...» 

nach 1693 LÇudescher (PfAS Urb 1693; I fol. 13r, 
Z 24): «Zinset Meister Thoma ~ ...» 

1695 Ludescher (PfAM LBMMC 1682; I S. 19, I 
S. 22, 2/15): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et 
Barbara ~in.» 

17. Jh. Ludescher (PfABe LB 1682; S II 68 Z 1): 
«Johan ~ et Joß M¨yller ab Mainingen ...» 

1727 Ludescher (PfAS LBMCD 1695; fol. 224r, 
2/24): «... coniuncti sunt ... iuvenis Thomas ~ 
ex Sulz parochiae Ranckwilanae ... et ...» 

1778 L�•udescher (PfAS Urb 1778; fol. 33r, Z 2): 
«... Carl ~ gewester Caplan stüfftet einen 
Jahrtag ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Ludescher. 1584 im Legerbuch 

für Vaduz bezeugt. 
Tschugmell 1949, 64: Ludescher. 1584 im Le-

gerbuch für Vaduz bezeugt. 
Tschugmell 1960, 97: Ludescher. Thomas Lude-

scher von Sulz ist in Schaan von 1727 bis 
1747 bezeugt. 

Längle 1979, 387: Ludescher. Zahlreiche Ver-
weise (Register). 

FamB-S, 12: Ludescher. Thomas Ludescher von 
Sulz ist in Schaan von 1727 bis 1747 bezeugt. 
Bezugnahme auf Tschugmell 1960. 

FamNB-CH 2, 1127: Ludescher. Jünger einge-
bürgert aus Österreich und Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1127: Ludäscher. Altverbürgert 
in SO. 
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Deutung 
Nach der Herkunft aus der Ortschaft Lu-
desch im Walgau, Vorarlberg (ehem. Herr-
schaft Blumenegg). Vgl. RN 3, 585; Bre-
chenmacher 2, 213. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ludovici 
 
/l¥dow̄�Œts�—/ (?) 
Bezeugt in: S 

1715 Loduwici (PfAS Urb 1693; II fol. 23r, Z 8): 
«... Herm(an) Georg ~ Judex schriber ...» 

1719 Ludovici (PfAS LBMCD 1695; fol. 53r, 
12/16): «Patrini [Taufe]: Joannes Germanus ~ 
[et] ...» 

1726 LÇudovici (AS 2/3; fol. 45r, Z 9): «... von 
Herrn Georg Hermann ~ gewester alhiesiger 
landschreibern ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 69: Ludwig. Urk. bezeugt 1539 in 

Vandans. 
FamNB-CH 2, 1127f.: Ludwig. Altverbürgert in 

GR (Ardez, Untervaz) und TG. 

Deutung 
Lat. Genitivform (Patronymikon) zu Ludo-
vicus, latinisiert aus dem deutschen RuN 
Ludwig. Vgl. Duden FamN 433. 

VN: Ludwig 
Typ: Rufnamen 

Luest 
 
/lÇ¬¼�™st/ (?) 
Bezeugt in: E 

1668 Luest (PfAE TESFB 1650; fol. I 12r, 
11/17): «... patrini ... et Virgo Anna ~ ex 
Rethia.» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Luest unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Auf Grund der ungesicherten Lesung ist 
keine verlässliche Anknüpfung möglich. 

Lueth 
 
/lÇ¬¼t/ (?) 
Bezeugt in: G 

1668 Lueth (PfABe c/1; fol. 1r, Z 1): «Annon 
1668 den 9 Jul¨y hab Ich P. Christoph ~ der 
Zeit Verwalter und Hausß Halter der pfarre¨y 
und Einkhomens Bennderen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da zur räumlichen Herkunft des Ge-
schlechts keine Angaben vorliegen, ist der 
vereinzelte Beleg (schon in der 
Aussprache) nicht zuverlässig zu 
beurteilen. 

Luger 
 
/lç¥g¼r/ 
Bezeugt in: M 

1799 Luger (PfAM LBMMC 1682; I S. 278, 
5/21): «Patrini [Taufe] ... d(ominus) Mathaeus 
~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1133: Luger. Selten. Jünger ein-

gebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Bleibt unsicher, da zur räumlichen 
Herkunft des Geschlechts nichts bekannt 
ist. 
a) Übername (Nomen agentis) zu mhd. luo-
gen 'aufmerksam aus dem Versteck sehen, 
schauen, lugen', also etwa 'Beobachter, 
Neugieriger, Gaffer'. Vgl. Duden FamN 
433; Id. 3, 1229. 

Typ: Übernamen 

b) Ableitung auf -er zu mhd. luoc n./m. 
'Lauerhöhle des Wildes, Schlupfwinkel, 
Versteck, Loch, Öffnung', nach der Wohn-
stätte bei einer solchen Örtlichkeit; allen-
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falls nach der Herkunft von einem Ort na-
mens Lug (Bayern, Rheinland-Pfalz, Bran-
denburg, Schlesien), Luga (Sachsen) oder 
Lugau (Sachsen, Brandenburg). Vgl. Bre-
chenmacher 2, 214; Duden FamN 433. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lugner 
 
/lç¥gn¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb 

~*1388 Lugner (LUB I/1; 341): «Wir Hartman 
etc. habent verlihen Haintzen ~ (ab dem Tris-
nerberg) ain zehenden ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Lugner. Walliser Geschlech-

ter zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 96: Lugner. 1407 in Triesenberg 

bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
In Deutschland vertreten (Internet). 

a) Mhd. lügenaere, lügener m. 'Lügner'. 
Vgl. Id. 4, 1220. 

Typ: Übernamen 

b) Ableitung auf -ner (Nomen agentis) zu 
mhd. luogen 'aufmerksam schauen, lugen', 
dieses zu mhd. luoge, luoke f. 'Versteck, 
Höhle'. 

Typ: Übernamen 

Luner 
 
/lç¥n¼r/ 
Bezeugt in: Tb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Luner. 1584 im Legerbuch für 

Triesenberg bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) In Graubünden ist der FamN-Typ Luna, 
Lüna, Glina (zum mittelalterlichen lat. 

Frauennamen Luna, aus lat. LUNA f. 'Mond') 
öfter vertreten, auch die metronymische 
Verbindung Claglüna ('Cla, Sohn der 
Glüna'). Hier liesse sich Luner als deutsche 
Ableitung (ebenfalls 'Nachkomme der Lu-
na') anschliessen (?). Vgl. RN 3, 92. 

Typ: Rufnamen 

b) Oder allenfalls ÜN zu mda. Loner m., 
mhd. luner 'Achsnagel, Lünse beim 
Wagenrad'? Vgl. Id. 3, 1296; Jutz 2, 295f. 

Typ: Übernamen 

Lunzi 
 
/lÇ¥nts�—/ 
Bezeugt in: M 

1807 Lunzi (PfAM LBMMC 1682; III S. 100, 
11/17): «... mortuus est Josephus ~ viduus et 
pauper e(x) Mels.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur mda. Koseform Lunzi des lat. RuN 
LEONTIUS. Vgl. FLNB I/5, 325. 

VN: Leontius 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mda. Lunze m. 'Landstreicher, Rauf-
bold, betrügerischer Mensch', als Überna-
me. Vgl. Jutz 2, 314. 

Typ: Übernamen 

c) Ableitung auf -i (Nomen agentis) zum 
Verb mhd. lunzen 'leicht schlummern, halb 
schlafend herumliegen, faulenzend herum-
schlendern', als Übername für einen faulen 
Menschen. Vgl. Duden FamN 434 (s. v. 
Lunz[er]); Id. 3, 1347 (s. v. Lunze f. 
'Schimpfwort auf eine weibliche Person, 
die gern lange im Bette liegt'). 

Typ: Übernamen 
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Luppi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Eingebürgert aus der 
Schweiz. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1135: Luppi. Im 20. Jh. aus Ita-

lien in GE, GR, SO, TI und ZH eingebürgert. 

Luppner 
 
/lÇ¥pn¼r/ 
Bezeugt in: R 

1363 Luppner (LUB I/1; 243): «... des ~s 
wisen.» 

1363 Luppner (LUB I/1; 243): «Die wisen ge-
nant des ~s wisen in Natzow ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher. Vielleicht patronymische Ablei-
tung auf -ner zur Kurzform Lupp der alt-
deutschen RuN Liutperht oder Liutprant. 
Vgl. zu diesen RN 3, 212; Brechenmacher 
2, 217 (s. v. Lupp-); Duden FamN 434 (s. 
v. Lupp). 

Typ: Rufnamen 

Luscher 
 
/lÇ¥¹�™s¼r/ 
Bezeugt in: G 

1514 Luscher (PfABe U 20; Z 5): «... von Jose-
phen ~ Burger z�•u veltkirch und Agnesa vaist-
lin siner elichen husfrowen och erkouft ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Deutung bleibt unsicher. 
a) Allenfalls patronymische Ableitung auf 
-er zum RuN Lusch, Nebenform zu Lutz, 
beides Kurzformen des deutschen Namens 
Ludwig, als Bezeichnung für den Nach-
kommen des Lusch. Vgl. Finsterwalder 
1994, 390 (s. v. Lusch) und ibid. 88f. (zur 

Bildung auf -sch). 
VN: Ludwig 
Typ: Rufnamen 

b) Ableitung auf -er zu mda. Lusch f. 
'Metze, Dirne', als Name für den Sohn der 
so bezeichneten Frau. Vgl. Id. 3, 1461 (s. v. 
L¯usch). 

Typ: Übernamen 

Lustlausger 
 
Bezeugt in: E 

1775 Lustlauszger (PfAE TESFB 1650; fol. III 
24r, 11/28): «... ob¨yt Jnfans ... Jacobi ~ et Ma-
riae Walterin aus Schwaben von Kirchheim 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Lustlauszger unsicher, möglich wäre etwa 
auch Luftlaufzger (?!). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte, unsichere Form ist so nicht 
zuverlässig zu deuten. 

Luther 
 
/lÇ¥t¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1762 Luter (PfAE TESFB 1650; fol. I 106v, 
10/17): «Parentes ... Joannes Conradus ~ et 
...» 

1764 Luther (PfAM LBMMC 1682; I S. 193, 
11/12): «Parentes ... Joannes Conradus ~ [et] 
... vagi et pauperes.» 

1786 Luter (PfAS LBMCD 1695; fol. 176v, 
11/27): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~ ex 
Rottenburg vagi» 

1797 Lutter (PfAE TESFB 1650; fol. I 141v, 
6/16): «Parentes ... J(o)annes Baptista ~ et ... 
vagabundi.» 

1807 Lutter (PfAM LBMMC 1682; III S. 100, 
9/7): «... obiit A(nna) Maria Scholastica ~in 
uxorata pauper e(x) Mels.» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1138: Luther. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zur Rufform Luther der altdeutschen Na-
men Liuther, Lothar. Vgl. RN 3, 188f.; 
Brechenmacher 2, 218f.; Duden FamN 
434f. 

VN: Lothar 
Typ: Rufnamen 

Lüthi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 212: Lüthi. Für GR bezeugt in Celerina, 

Davos, Medels im Rheinwald, Fanas, Cazis 
und Sufers. Zu germ. LEUDI. 

FamNB-CH 2, 1130ff.: Lüthi. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, SG (Flawil, Kappel, Oberuzwil, 
Straubenzell), SO, TG, ZH. 

Deutung 
Patronymikon zum VN Lütold, aus Liutold, 
Leudowald. Vgl. Brechenmacher 2, 219; 
Bahlow 1977, 326.  

Typ: Rufnamen 

Lutschett 
 
/l¥t�™sÇ�“t/ 
Bezeugt in: T 

1429 lutschetten (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen 
... hinden an ~ ackher ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Lutschet. 1429 in Triesen be-

zeugt. 
Tschugmell 1958, 164: Lutschet. 1429 in Triesen 

bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; evtl. zu einer rtr. Koseform Lu-

ciett des Heiligennamens Luzius (mit Dimi-
nutivsuffix rtr. -et < lat. -ITTU); vgl. RN 3, 
386. Da es in den verdeutschten altromani-
schen Regionen im Bereich von /ts/ und /t�™s/ 
vielerlei Überschneidungen und Übergänge 
gibt, welche Lautung und Schreibung be-
rühren (vgl. etwa Stricker 1981b, 179, 
Anm. 4), scheint es nicht unmöglich, dass 
eine artr. Form /ºutsi-Çet/ (wenn nicht gar 
das lautlich ursprünglichere /ºu�™ci-Çet/, vgl. 
DRG 11, 602) in der Schreibung Lutschett 
erschien. Siehe auch Þ Jutschett, das mög-
licherweise hieher gehört. 

VN: Luzius 
Typ: Rufnamen 

Lutz 
 
/lÇ¥ts/ 
Bezeugt in: V, S, E, M 

1664 LÇuz (AS 1/1; fol. 224r, Z 2): «Christa ~ von 
VadÇuz bezaigt ...» 

1682 LÇuz (AS 1/2; fol. 88v, Z 1): «... Jörg ~ ...» 
1721 Lutzh (PfAS LBMCD 1695; fol. 268v, 1. 

Sp. Z 14): «Nomina Confirmatorum ... Catha-
rina ~in» 

1786 Luz (PfAM LBMMC 1682; I S. 231, 6/6): 
«...et ejus vices geßit vicario modo Alojsius ~ 
sacerdos Ça Feldkirchio.» 

1789 Luz (PfAE TESFB 1650; fol. I 129v, 1/26): 
«Baptizans ... Alo¨ysius ~ » 

1791 Luz (PfAM LBMMC 1682; II S. 63, 1/24): 
«... Sacramentaliter ... copulati sunt ... ac ... vi-
dua Magdalena ~in de Weitnau vagabundi.» 

1793 Luz (PfAS LBMCD 1695; fol. 190v, 
12/26): «Parentes: Dominianus ~ (ut mater 
ajebat) et ... vagabundi» 

1800 Luz (PfAE TESFB 1650; fol. I 145r, 1/27): 
«Baptizans ... D(ominus) Alo¨ysius ~ P(aro-
chus) in Mure(n).» 

1811 Luz (PfAM UJ 1665; fol. 123r, Z 2): «Jm 
Jahre 1811 hat Pfarer zu Ma�•uren Karl Aloyß ~ 
von Feldkirch ... gestiftet eine ewige heilige 
Meß ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart der 1721 Lutzhin unsicher. 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 140f.: Lutz. 1389 in Flums bezeugt, 

1433 im Appenzellerland, 1512 in Berschis, 
seit 1557 im Unterrheintal. Heute in Sargans 
und (jung) in Wartau und Sennwald; verbreitet 
in Graubünden. Lutz ist im rätischen Gebiet 
Kurzform von LUCIUS, im (alt)alem. aber von 
Ludwig. 

Fritz 1981, 69: Lutz. Urk. bezeugt 1440 in 
St.Gallenkirch, 1460 in Gaschurn, 1518 in 
Bartholomäberg, 1573 in Schruns. 

FamNB-CH 2, 1138f.: Lutz. Altverbürgert in AI 
(Appenzell), AR (Heiden, Herisau, Lutzen-
berg, Rehetobel, Walzenhausen, Wolfhalden, 
Trogen), GR (Disentis/MustÇer, Medel, Som-
vix), SG (Rheineck, Sargans, Thal), SO, ZH. 

FLNB I/5, 335: Lutz. Enthalten in den FlN �†Lu-
tschen Mos (M), �†Lutzbünt (M), Lutzfeld (M). 

Deutung 
Zur Kurz- und Koseform Lutz des deut-
schen Namens Ludwig. Vgl. RN 3, 188; 
Brechenmacher 2, 220; Duden FamN 435. 

VN: Ludwig 
Typ: Rufnamen 

Lutze  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Lutzenbach, von - 
 
/lÇ¥ts¼(n)b`ax/ 
Bezeugt in: S 

1709 von LÇuzenbach (PfAS LBMCD 1695; fol. 
267v, 1. Sp. Z 7-8): «Patrini [Firmung]: ... [et] 
Anna ~» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart LÇuzenbach unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte bei einem Bach, einer 
Flur oder einer Ortschaft namens Lutzen-
bach. Die urk. Nennung gibt keinen Hin-
weis, in welcher Richtung zu suchen wäre. 

Typ: Wohnstättennamen 

Lys  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. Eingebürgert aus der 
Schweiz. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 212: Lyss. Für GR bezeugt in Praden, 

Chur, Bondo, Tschiertschen, Peist, Langwies, 
Felsberg, Avers, Churwalden, Maienfeld, Hal-
denstein und Zuoz. Zu germ. LIS, ahd. l¯�‹s 
'leise'. 

FamNB-CH 2, 1140: Lys. Im 19. Jh. in GR (Pra-
den) eingebürgert. 

M 

Maag  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T, V aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1140f.: Maag. Altverbürgert in 

SH, TG, ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. m¯ac, m¯age m. 'Blutsverwandter, 
Verwandter in der Seitenlinie, Versippter'. 
Vgl. Duden FamN 436; Brechenmacher 2, 
222; Bahlow 1977, 327. 

Typ: Übernamen 

b) Aus einer Kurzform von Markwart oder 
Markhart entstandener FamN. Vgl. Duden 
FamN 436. 

Typ: Rufnamen 
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Mächtel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Mader 
 
/mçad¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M, G, R 

Mitte 15. Jh. Mader (LUB I/2; 316): «... an der ~ 
g�•ut ...» 

1488 mader (U 3; Z 11f.): «... zÒu der vndern si-
ten an melch ~s bomgart ...» (E) 

1. H. 16. Jh. Mader (LUB I/2; 327): «Anna 
Steussyn, Hans ~s husfrow ...» 

1. H. 16. Jh. Mader (LUB I/2; 340): «Hans ~ ...» 
1. H. 16. Jh. Mader (LUB I/2; 340): «... stost ... 

an Bartlome ~s acker ...» 
1. H. 16. Jh. Mader (LUB I/2; 362): «... stost ... 

an Bartlome ~ ...» 
1501 mader (PfABe U 13; Z 1): «Wir ... Bartlo-

me ~ ... und Hans mader sin elicher Bruder ab 
dem Eschnerberg Bekennen ...» 

1509 Mader (SchäU 23): «Ich Òvlrich ~ Z�•u Schan 
gesessen ...» (S) 

~1510 mader (LUB I/4; 271): «... stost ... an 
Hans ~s ... gÒuter» 

~1510 mader (LUB I/4; 293): «Werli ~ lehentra-
ger, H�™at ...» 

1518 mader (SchäU 35): «... Rudolff ~ ... ab 
dem Eschnerberg ...» (E) 

1522 Mader (U 7; Z 1): «Ich Hanns ~ sesshafft 
z�•u schan ...» (S) 

1523 mader (SchäU 36): «... vnd Hannssli ~ Jör-
gen maders Sun ... Zu Schan ...» (S) 

2. H. 16. Jh. Mader (PfABe ZB 1574; fol. I 21r, 
Z 1): «Valetin ~ ab ainer wiß a�ˆuf banx soll 
['schuldet'] Järlich 15 ß. unnd 3 heüner ...» (R) 

1555 Mader (Pfäf 22/1; fol. 1v, Z 24): «... stosst 
... an barttli ~s Erben.» 

1570 Mader (Pfäf 22/3; fol. 1r, Z 9): «... deß al-
ten Ruodolph ~s ackher ...» 

1579 mader (Pfäf 22/5; fol. 2r, Z 25): «... stost ... 
an bartle ~s erben ...» 

1584 Mader (U 56; fol. 17b): «Barthlome ~» 
1584 Mader (U 56; fol. 25a): «Barthli ~» 
1584 Mader (U 56; fol. 31a): «Christa ~ ...» (E) 
1584 Mader (U 56; fol. 32a): «Hanss ~ ...» (M) 

1585 Mader (SchäU 77; Z 6): «... gegen berg an 
Banthli ~s guth ...» (S) 

Anfang 17. Jh. Mader (LUB I/2; 367): «... R�•u-
dolph ~ ...» 

1603 Mader (RA CXLV 1602-1605; fol. 5v, Z 
1): «Hanß ~ von Eschen clagt gegen ...» 

1604 Mader (U 61; fol. 9b f.): «... stost gegen 
Dem Berg an Heinrich ~ ...» (S) 

1606 Mader (PfABe U 31; Z 9): «... Järlichs 
Zinß ... ab unser eigenen Bündt zue Gambrin 
... stost ... abwerth ahnn Petter ~ ...» 

1616 Mäder (Schä U 13; fol. 12a): «Hannss ~ 
Zue Schan Zinnst ...» (S) 

1616 Mader (Schä U 13; fol. 7a): «... Hannss ~ 
genant Glott Hanss ...» (E) 

~*1618 Mader (LUB I/4; 365): «... stost ... an 
Hänlin ~s Baumgarten.» 

1620 Mader (Pfäf 21/8; fol. 3v, Z 19): «Hanß ~ 
...» 

1626 Mader (SchäUrb 117; fol. 21b): «Hannss ~ 
Zu Schan der Schmid Zinset ...» (S) 

1640 Mader (RA CXLV 1639-1648; S. 26, Z 
27): «Maister Hannß ~ seines Alters 72 Jahr 
sagt ...» 

1652 Mader (PfAE TESFB 1650; fol. III 46v, 
2/11): «Nuptias celebrarunt ... Joannes ~ [et] 
...» 

1664 Mader (AS 1/1; fol. 229r, Z 6): «... Hanß ~ 
v(on) Gamprin ...» 

1665 Mader (PfAE KR 1650; S. 22, Z 37): «... 
vnderpfandt ein ackher zÇu Camprin im New-
feld gelegen stost ... gegen berg an Hanß ~ ...» 

1682 Mader (PfAM LBMMC 1682; II S. 1, 
11/22): «... in sacramento matrimon¨y ... con-
firmavi ... cum ... virgine Barbara ~in e(x) pa-
rochia Benedurensi.» 

1690 Mader (PfABe 29/3; fol. 4r, Z 13): «Vle-
rich We¨yss ... stfften ab seinem thail in dem 
Ehrler, thailt sich mit Rudolf ~ ...» 

1698 Mader (PfAE RB 1637; fol. 115v, Z 15): 
«... daran hat er [Adam Alber] bezalt be¨y 
Herrn ~ ...» 

17. Jh. Mader (PfABe LB 1682; S II 23 Z 1) 
Hanß ~ selg(en): «~ Wüttib ab M̈ysnen ...» (E) 

1699 Mader (PfAE BB 1699; S. 11, Z 16): 
«Agatha ~i [bezahlt] ...» 

~1700 Mader (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 12): 
«... stost ... an Heinrich ~s ... äcker ...» 

*1701 Mader (LUB I/4; 361): «Berg:, theis ~. ab 
Adam hilti, rhein.» 

1762 Mader (PfAE TESFB 1650; fol. III 69v, 
2/22): «... Juvenis Martinus ~ ex Matschels» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 87: Mader. 1584 im Leger-

buch für Mauren bezeugt. 
Ospelt 1939, 96: Mader. (S, E, M, G, R). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Perret 1950, 141: Mader. Erscheint in Liechten-
stein seit 1455, in Malans 1477, in Ragaz und 
Oberschan 1484, in Vasön 1626. Das Ge-
schlecht gibt es heute in Walenstadt, Eschen, 
Gamprin, Mauren, Ruggell und Schaan, dann 
im Engadin und in Tirol. Bedeutung: 'Mähder, 
Grasmäher'. 

Tschugmell 1960, 97: Mader. In Schaan von 
1507 bis 1669 bezeugt. 

FamB-S, 12: Mader. In Schaan 1507-1669 be-
zeugt. Bezugnahme auf Tschugmell 1960. 

FamNB-CH 2, 1143: Mader. Altverbürgert in 
BE und SG (Vasön, Walenstadt). 

FLNB I/5, 336: Mader. Enthalten in den FlN 
�†Mader (E), �†Maderacker (R) und �†Maders 
Höflin (G). 

Deutung 
a) Zu mhd. m¯adaere, m¯ader, maeder, me-
der m. 'Mäher, Mähder' nach der Tätigkeit. 
Vgl. RN 3, 616 und 686; Brechenmacher 2, 
224; Duden FamN 436; FLNB I/5, 336 (s. 
v. Mader). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum weit verbreiteten (auch in Liechten-
stein Ð in Gamprin und Triesenberg Ð vor-
kommenden) Örtlichkeitsnamen Mad, als 
Herkunftsname mittels Abl. auf -er. Vgl. 
FLNB I/5, 337 (s. v. Mahd). 

Typ: Wohnstättennamen 

Madl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Madlener 
 
/madlç�“n¼r/ 
Bezeugt in: B, S, E, M 

1652 Madlener (AS 1/1; fol. 51r, Z 12): «... a�ˆuf 
anhalten Theiß ~ k�ˆundtschafft verhört worden 
...» 

1654 Madlener (PfAE TESFB 1650; fol. I 47r, 
5/29): «Matrimonium inierunt ... [et] Margari-
ta ~i ex Veldkirch.» 

1683 Mathlener (PfAS LBMD 1659; fol. 139r, Z 
19-20): «... sepulta est Margretha ~in ...» (S) 

1692 Madlener (SchäV 154a/b; b, fol. 2a): «... 
Michl ~ von Baltzers ...» (B) 

1708 Madelener (AS 1/3; fol. 151v, Z 18-19): 
«... be¨y Mathis ~ ...» 

1731 Madlener (PfAM LBMMC 1682; II S. 18, 
11/19): «... Petrus ~ et ... coniuncti sunt.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 87: Madlener, Mauren. 
Ospelt 1939, 96: Madlener (B, Sb). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Tschugmell 1957, 79: Madlener. In Balzers von 

1622 bis 1772 bezeugt. 
FamB-Sb, 31: Madlener. Anna Maria Madlener, 

geb. 1798, Tochter des Valentin Madlener aus 
Röthis (Vorarlberg), heiratete in Schellenberg. 

Längle 1979, 387: Madlener. Zahlreiche Ver-
weise (Register). 

Vogt 1979, 61: Madlener. 1430 erscheint Joss 
Madlener in Damüls. Die Madlener stammen 
von Madlens, urk. 1363 matlans. 

FamNB-CH 2, 1143: Madlener. Selten. Verein-
zelt jünger eingebürgert aus Österreich und 
Deutschland. 

Deutung 
a) Zur Alpe Madlens in der Gemeinde Zwi-
schenwasser in Vorarlberg, abgeleitet auf 
-er für den Bewohner. Vgl. VNB I/5, 72, 
Nr. 216. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Nach der Herkunft aus einer der in Ös-
terreich mehrfach vorkommenden 
Ortschaften St.Magdalena. Vgl. 
Brechenmacher 2, 224. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mager 
 
/mÇag¼r/ 
Bezeugt in: S 
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1779 Mager (GAS U 133; fol. 1b): «... der Ge-
schworner ... Michael ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1148: Mager. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. mager adj. 'mager', Übername 
nach der schmächtigen Gestalt des Benann-
ten. Vgl. Brechenmacher 2, 225; Duden 
FamN 436. 

Typ: Übernamen 

Maglott 
 
/maglÇ�œt/ 
Bezeugt in: B 

1674 Maglot (AS 2/1; fol. 25v, Z 2): «Maria ~in 
von Balzers ...» 

1674 Maglot (AS 2/1; fol. 76r, Z 7): «... Magda-
lena ~in von Melß.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 79: Maglott. 1666 und 1674 in 

Balzers bezeugt. 
VNB I/2, 240: Maclott. Im Jahrzeitbuch von 

Tschagguns ist 1740 ein Toni Maclott be-
zeugt. 

VNB I/2, 217: Michlott. Im Urbar der Herrschaft 
Blumenegg erscheint 1505 ein Thoman Mich-
lott zu Vandanß. 

VNB I/2, 219: Michelott. Im Ausschlagbüchel 
Vandans von 1480 sind erwähnt Rudolff vnd 
Hans, die Michelotten. 

Vallaster 1974, 170: Maklott, Macloth (bis Mitte 
1600 Michlott, rom.), 1440 in Tschagguns, 
1510 in St.Gallenkirch, weiter auch in St.An-
ton, Schruns, Tschagguns, Bartholomäberg 
und Vandans. Am Berg ausgestorben, heute 
hauptsächlich in Schruns. 

Ftitz 1981, 69: Maglott. Urk. bezeugt 1473 in 
Bartholomäberg, 1480 in Vandans, 1580 in 
Tschagguns. 

Stricker 1987, 98: Maklot < Michael mit Dimi-
nutivsuffix -ot. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Alträtorom. Namenform, ausgehend vom 

Heiligennamen Michael; Verkleinerungs- 
oder Koseform auf lat. -OTTU: Aus *Miche-
lÇott wurde /M¼k'lÇot/ (vgl. Stricker 1987, 
98). In Gaschurn (Montafon) erscheint 
zweimal ein Flurname Maklött, der (offen-
bar als Pluralform bzw. SiN) auf dem PN 
Maklot (< Michelott) beruht (vgl. VNB I/2, 
188). 

VN: Michael 
Typ: Rufnamen 

Magnago  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Mahl 
 
mçal 
Bezeugt in: M. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1150: Mahl. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Detuschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. m¯al n. 'Grenzzeichen, Grenz-
stein', nach der Wohnstätte in der Nähe ei-
nes Grenzzeichens; allenfalls Herkunftsna-
me zu einem ON Mahlen (so etwa in Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt oder Schle-
sien). Vgl. Duden FamN 437. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. m¯al n. 'Zeichen, Fleck', als 
Übername für jemanden mit auffälligem 
Muttermal oder sonstigem Fleck. Vgl. Du-
den FamN 437. 

Typ: Übernamen 
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Mahlknecht  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Deutung 
Berufsname zusammengesetzt aus dem 
Verbalstamm von mhd. maln, malen 'mah-
len' und mhd. kn¨eht m. 'Lehrling, Geselle', 
für den Gehilfen des Müllers bzw. (nach Id. 
3, 726) für  den Müllerburschen mit Ober-
aufsicht in der Mühle. Vgl. auch Duden 
FamN 437; Brechenmacher 2, 226; Finster-
walder 1984, 391. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mähr 
 
mç�‰r 
Bezeugt in: S, E, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1665 Mehr (PfAM UJ 1665; fol. IIv, Z 8): «... 
von dem WohlEhrwürdigen Herrn M. Martino 
~ Pfarrer daselbst [Mauren] ...» 

1669 Mehr (PfAM LBCM 1640; I S. 4, Z 18): 
«... patrini [Taufe] fuerunt Martinus ~ paro-
chus [ in Mauren] et ...» 

1669 Mer (PfAS LBMD 1659; fol. 14v, Z 33): 
«... Baptizaui infantem ... filium ... et Barbarae 
~in ...» (S) 

1670 Mehr (PfAE TESFB 1650; fol. III 49r, 
11/23): «... coniuncti sunt ... et Catharina ~in» 

1683 M¨ehr (PfAM LBMMC 1682; I S. 2, 3/20): 
«... baptizavi Jnfantem ... elevantibus e(x) 
baptismo ... et Domina Regina ~in Veldkir-
chensi.» 

1747 Mehr (PfAS LBMCD 1695; fol. 229v, 
4/24): «... coniunctus est cum vidua Elisabetha 
~in ex Loz» 

1755 Meer (PfAE TESFB 1650; fol. III 15r, 
2/17): «Choris angelicis est aßociata Maria 
Barbara ~i filiola vagabundi pauperis Clodi 
Meer ex Gallia ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 186: Mähr. Aus unserem Ländle 

[Vorarlberg], in Schruns, auch heute noch. 
Längle 1985, 43f.: Mähr. 1514 Stoffel Wunde-

rer, genannt Maer ab sinem Wingarten ze plu-

dasch gelegen [Bludesch]. In der gleichen Ur-
kunde weiter: ... stoßt uf an gotzhus hof, in an 
Stoffel maeren hof .... Hier wird der BeiN 
sichtbar zum FamN. Es erscheinen in Blu-
desch 1521 Hans Maer, 1526 Hans Mär, 1537 
Hans Mähr und Hans Mär. Im 15. und 16. Jh. 
werden die Mähr im Walgau immer wieder er-
wähnt: 1453 Ulrich Mähr, Satteins; 1494 Nesa 
ab Bräderis Hanßen Mähren selg Wittib. Heu-
te sind die Mähr am stärksten in Schlins ver-
treten. 

FamNB-CH 2, 1146: Mähr. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich. 

FamNB-CH 2, 1199f.: Mehr. Altverbürgert in 
GR (Almens) und LU. 

Deutung 
a) RN 3, 668f. stellt die FamN Mehr, Meer 
und Meier zusammen; aus lat. MAIOR bildete 
sich einerseits der fränk.-alem. Terminus 
Meier m. 'Verwalter der grundherrlichen 
Güter' (hieher auch frz. maire), und ander-
seits das bündnerisch-rätorom. mÇer m. 
(heute 'Pächter'). Hieher kann auch die 
vorarlb. Form Mähr gestellt werden. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) In Graubünden (in der Foppa um Ilanz) 
ist die Rumpfform MÇer die übliche 
Rufform für den Namen Othmar 
(Dorfpatron von Laax). Vgl. RN 3, 146f. 
und 669. Auch hieher lässt sich der Name 
Mähr stellen. 

VN: Othmar 
Typ: Rufnamen 

Maierstaler 
 
/mÇ�Š�›¼rst̀al¼r/ 
Bezeugt in: S 

1741 Mayerstaler (PfAS LBMCD 1695; fol. 94r, 
9/8): «Parentes pauperes vagabundi ... [et] Jo-
sepha Eleonora ~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da zur räumlichen Herkunft des Ge-
schlechts keine Informationen verfügbar 
sind, muss eine sprachliche Deutung des 
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Namens vage bleiben. Vielleicht nach der 
Wohnstätte an einer Örtlichkeit *Maierstal? 
Der Name kommt in Oberkirnach im 
Schwarzwald vor (Gemeinde St.Georgen, 
im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Würt-
temberg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Maillot  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1153: Maillot. Altverbürgert in 

GE. 

Maissen  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 97: Maissen. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zum röm. Cognomen MAXIMUS. 
FamNB-CH 2, 1154: Maissen. Altverbürgert in 

GR (Breil/Brigels, Disentis/MustÇer, Somvix, 
Trun). 

Deutung 
Artr. Name zum röm. Cognomen (Beina-
me) MAXIMUS ('der Grösste'). Vgl. RN 3, 97. 

Typ: Soziale Gruppen 

Majolet 
 
/mÇa�›�œlet/ 
Bezeugt in: T, S, E 

1791 Majolet (PfAS LBMCD 1695; fol. 186r, 
8/14): «Parentes: Josephus Antonius ~ ex We-
sen [et] ...» 

1799 Majolet (PfAE TESFB 1650; fol. I 144r, 
9/8): «Patrini ... Josephus Antonius ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 166: Majolet. Johann Peter 

Majolet von Untervaz war Hintersass in Trie-
sen von 1811 bis 1817. 

FamNB-CH 2, 1155: Majoleth. Im 19. Jh. in GR 
(Untervaz) eingebürgert. 

Deutung 
Nach RN 3, 92f. ist Johann Majolett, 1810 
in Untervaz GR bezeugt, aus Frankreich zu-
gewandert. Der Name ist aus hiesiger Sicht 
nicht eindeutig zuzuordnen: mit RN 3, 93 
entweder zum lat. PN MAIUS, zum Monats-
namen lat. MAIUS oder zum germ. PN MAIO. 

Typ: Rufnamen 

Makold 
 
/maékÇold/ 
Bezeugt in: E 

1743 Makold (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 
4/28): «... coniuncti sunt ... et Ursula ~in von 
Altenstatt.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl verschrieben für Maklott; vgl. Þ 
Maglott. Siehe dort. 

Malcolm  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Jamaica einge-
bürgert. 

Maler 
 
/mçal¼r/, /mç¡l¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb, S 

1516 maler (U 47; Z 1): «Ich Michil ~ Von Tri-
san ...» (T) 

1556 Maler (PfABe d/5; fol. 2r, Z 25): «... sto-
ßend ... ahn Claß ~n ...» 

1646 Maller (RA CXLV 1639-1648; S. 141, Z 
20): «Jesse ~ gibt bericht vnd sagt ...» 

*1740 Mahler (PfAS KR; Nr 64, fol. 2v, Z 9): 
«Mer dem Meister Anthone ~ schlosser ... [be-
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zahlt]» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Maler. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Eine Beschäftigung bedeu-
tend: Maler. 

Ospelt 1939, 96: Maler (T, S). Verweis auf his-
torische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1958, 164: Maler. 1505 und 1516 in 
Triesen bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1150: Mahler. Altverbürgert in 
AG, LU, TG, ZH. 

FamNB-CH 2, 1156: Maler. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland. 

FLNB I/5, 341: Maler. Enthalten in den FlN 
�†Malerhof (S) und �†Malersbrunnen (Tb). 

Deutung 
Zu mhd. m¯alaere, maeler m. 'Maler', nach 
der Tätigkeit als Anstreicher oder als 
Kunsthandwerker. Vgl. RN 3, 753; Bre-
chenmacher 2, 229; Duden FamN 437. 

Typ: Soziale Gruppen 

Malin 
 
malç�Œ, jünger: malç�Œn 
Bezeugt in: T, S, M 

1610 Malin (PfABe d/9; fol. 1r, Z 3): «... hannß 
~ und Peter die Rigen gebrüdere ... wonhafft 
zue Trißen ...» 

1685 Malin (PfAM LBMMC 1682; II S. 2, 
2/26): «... in sacramento Matrimon¨y confirma-
vi ... cum ... virgine Anna ~in v(on) Sattains.» 

1750 Malin (PfAS LBMCD 1695; fol. 107v, 
4/6): «Parentes: ... [et] Elisabetha ~ vagabun-
di» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 88: Malin. Josef Malin von 

Satteins, geb. 1778, kaufte sich 1812 in Mau-
ren ein. 

Ospelt 1939, 96: Malin [malç�‹] (M). 
Tschugmell 1941, 126: Malin. Seit 1812 in Mau-

ren bezeugt. 
Perret 1950, 141: Malin. Verbürgert in Mauren 

und Satteins (V), 1613 Mallein in Bludenz. 
FamB-M/1, 74f.: Malin. Stammbaum der Fami-

lien Malin von Mauren. Stammen von Satteins 
(Vorarlberg). Einkauf in Mauren 1812. 

FamB-M/2, 127ff.: Malin. Stammbaum der Fa-
milien Malin von Mauren. Stammen von Sat-
teins (Vorarlberg). Einkauf in Mauren 1812. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Zweifellos ein alträtorom. Name, wohl aus 
einer Herkunftsbezeichnung rtr. da(l) mulin 
'von der Mühle'. Die Entwicklung des Vor-
tonvokals u (Senkung zu -¼-, > -a-) hat im 
verdeutschten alträtoromanischen Raum 
nichts Ungewöhnliches; vgl. entsprechend 
auch die Flurnamen Iramalin Balzers, Ma-
linas Fanas, Malinis Fläsch. Vgl. dazu 
FLNB I/5, 363f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Malits  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Mäls, von - 
 
/mÇ�‰ls/ 
Bezeugt in: T 

1450 von mails (U 35; Z 8): [Ein Gut in Triesen 
im Dorf] «Stost ... obnen an der ~ g�•ut ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wahrscheinlich kein FamN: «die von 
mails» sind einfach die Leute von Mäls. 

Mammendorfer 
 
/mÇam¼(n)d`¡rf¼r/ 
Bezeugt in: V 

1523 Mammenndorffer (SchäU 36): «... Ersam 
Vnd Weys, Caspar ~ meines gnedigen Herrn 
Vogt ...» 

1525 Mammendorffer (SchäU 38): «... Desshal-
ben ... Caspar ~ Der Zeit ... landtvogt zu Va-
duz ...» 

1537 Mammendorffer (U 19; Z 10): «... vogt Zu 
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Vadutz Caspar ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Mammendorffer. 1537 und 

1559 in Vaduz bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der bayerischen Ort-
schaft Mammendorf (Gemeinde im Land-
kreis Fürstenfeldbruck, Regierungsbezirk 
Oberbayern). Vgl. Brechenmacher 2, 230f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Manal 
 
/mançal/ 
Bezeugt in: E, M 

1797 Monal (PfAM UJ 1665; fol. 65r, Z 1-2): 
«Anno 1797 hat Jungfrau Anna Maria ~in von 
Schrun zur Schuhl alhier [Mauren] gestiftet 
...» 

1799 Moenel (PfAE TESFB 1650; fol. II 7r, 
9/30): «... copulati sunt Hardii ... et hon(esta) 
Maria Anna ~in ex Parochia Hardi ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Namenträger kamen aus Vorarlberg 
(Schruns, evtl. Hard) hieher. Der zweite Beleg 
(wenn er überhaupt hieher gehört) ist verschrie-
ben. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
VNB I/2, 297: Manahl. Urk. 1507 Hans Manahl, 

urk. 1508 Jörg Manallen, urk. 1568 Anna 
Mannahlin, alle in Schruns; op. cit. 225 Joß 
Manall ... zu Vandanß; op. cit. 241 Cristan 
Manahl in Tschagguns. 

Zurkirchen 1974, 170: Manahl. Früher stets Ma-
nall (rom.). 1496 erwähnt, 1541 in Schruns. 
Sie stehen in den Taufbüchern von Schruns, 
St.Gallenkirch, Bartholomäberg und neuer 
auch in Tschagguns. Heute noch eine Familie 
im Montafon, dafür aber in Bings und Blu-
denz. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der romanische Montafoner Name Manahl 
gehört möglicherweise zu rtr. minal m. 

'kleines Getreidemass', in Rheinischbünden 
'Viertelscheffel', im Engadin 'Sechzehntel-
scheffel'. War vielleicht ursprünglich Be-
rufsübername, etwa für einen Müller. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mandel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1158: Mandel. Im 20. Jh. aus 

Deutschland, Österreich und Polen in GR, SG 
und ZH eingebürgert. 

Mangeng 
 
/ma¾Ç�“¾/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1725 Mangerg (PfAS BB/F 1663; fol. 17v, Z 2): 
«Maria ~in» 

1736 Mangeng (PfAS LBMCD 1695; fol. 84r, 
8/2): «Patrini [Taufe]: ... [et] Maria ~in» 

1740 Mangenn (PfAS LBMCD 1695; fol. 92r, 
8/20): «Patrini [Taufe]: ... [et] Anna Maria 
~in» 

1750 Mangeng (PfAS LBMCD 1695; fol. 230v, 
5/26): «... coniuncti sunt ... et ... Anna Maria 
~in ex Vandanz vallis montefontana» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 170: Mangeng, Mangein, Man-

gin (rom.). Schon 1305 erwähnt, 1570 in Bar-
tholomäberg, 1563 in Schruns, 1621 in Bar-
tholomäberg, Silbertal, Schruns, Gaschurn 
und Vandans. Heute in fast allen Gemeinden, 
eines der stärksten Geschlechter des Tales. 

Fritz 1981, 69: Mangeng. Urk. bezeugt 1305, 
1432 in Bartholomäberg, 1529 in Vandans, 
1548 in Gaschurn, 1563 in Schruns, 1588 in 
Tschagguns, 1621 in St.Anton und Silbertal. 

FamNB-CH 2, 1159: Mangeng. Selten. Verein-
zelt jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Der Name ist als alteinheimisches Montafo-
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ner Geschlecht wohl romanischer Herkunft. 
In Marmorera GR wird 1829 ein Joh. Jo-
seph Mangeng erwähnt; er war 
eingebürgert von Präz GR, stammte 
ursprünglich aus dem Landsgericht 
Sonnenberg, Vorarlberg. RN 3, 857 stellt 
den Namen zu rtr. mangogna (S), magagna 
(E) 'Grippe, Übel, Leiden, Erkältung, 
Unzulänglichkeit, Mangel', was, falls die 
Verbindung zutrifft, auf einen Übernamen 
hinweist. In Hdwb. Rtr. 459 wird das Wort 
als Lehnwort aus it. magagna 'Mangel, 
Fehler, Gebrechen' beurteilt; dieser Befund 
wäre damit allenfalls zu überprüfen. 

Typ: Übernamen 

Mangin 
 
/mëa�™zí�Š/ 
Bezeugt in: E 

1756 Mangin (PfAE TESFB 1650; fol. I 100r, 
10/23): «Parentes ... Antonius ~ de Bregville 
et ... Pauperes vagantes. » 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1159: Mangin. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Frankreich. 

Deutung 
Da es sich gemäss dem vereinzelten Beleg 
von 1756 um einen französischen Namen 
handelt, ist wohl von einer Verbindung mit 
dem urk. bezeugten FamN Mengott (1479 
St.Gallenkirch; zur Kurzform Meng aus DO-
MINICUS + -UTTU; hier mit Suffix -INU) ab-
zusehen. 

Mann 
 
/mÇan/ 
Bezeugt in: E 

*1637 Man (PfAE RB 1637; fol. 32r, Z 5): «... 
stuck weingarten der Dürwingart genambt 
stost an der rechten seitten berg halb an Vllis 
~ß weingarten ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1160: Mann. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
a) Übername oder Standesname zu mhd. 
man m. 'Mann, tüchtiger Mann, besonders 
tapferer Kriegsmann, Ehemann, Dienst-
mann, Lehensmann'. Vgl. Brechenmacher 
2, 232; Duden FamN 440. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zur Kurzform Manno eines mit dem Na-
menwort Man- anlautenden germ. RuN (z. 
B. Mannhart). Vgl. Brechenmacher 2, 232; 
Duden FamN 440. 

Typ: Rufnamen 

Mannhart 
 
/mÇanh¯art/ 
Bezeugt in: B, Sb 

1690 Männhardt (PfABe 29/3; fol. 7r, Z 10): 
«Hannß Ka¨yßer, Anna ~in stifften ab einem 
gueth zu Schellenberg ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 96: Manhart. Gehört 1700 zu den 

Geschlechtern von Balzers. 
Perret 1950, 141f.: Mannhart. Erscheint 1475 

am Flumserberg, darauf auch in Flums. 1700 
erscheinen Manhart zu Balzers. Bedeutung: 
'der harte, starke, kühne Mann'. 

Tschugmell 1957, 80: Manhart. 1719 ist in Bal-
zers Justus Manhart aus Flums bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1160: Mannhart. Altverbürgert in 
SG (Berschis, Flums). 

FamNB-CH 2, 1160: Mannhard. Altverbürgert 
in ZH. 

Deutung 
Zum germ. RuN Mannhart. Vgl. Brechen-
macher 2, 232; Duden FamN 439. 

Typ: Rufnamen 
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Manni  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 185: Manni. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zu germ. HARJA. 
FamNB-CH 2, 1160: Manni. Altverbürgert in 

GR (Präz). Älter eingebürgert auch aus Italien. 

Manns  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Manser 
 
/mÇans¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1776 Manser (PfAE TESFB 1650; fol. I 117v, 
11/1): «Parentes ... Udalaricus ~ [et] ...» 

1781 Mansr (PfAS LBMCD 1695; fol. 166r, 
3/13): «Patrini [Taufe]: Udalricus ~ ex Alten-
statt vagi et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1160: Manser. Altverbürgert in 

AI (Appenzell). 

Deutung 
Nach der Wohnstätte auf der Alp Mans in 
der Gemeinde Schwende AI. Vgl. RN 3, 
568. Zum Alpnamen vgl. auch Sonderegger 
1958, XVI, Anm. 4: Mans ist als Name ei-
ner viehbestossenen Alpweide zu schwd. 
Mans(e) 'Rind vor der ersten Trächtigkeit', 
Id. 4, 334f., zu stellen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Marchio  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Marchner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, V, G aufgeführt. 

Deutung 
Zu mhd. marke, march f. 'Grenze, Grenz-
land, Landgebiet (einer Stadt), Gesamtei-
gentum einer Gemeinde an Grund und Bo-
den, besonders an Wald', abgeleitet auf 
-ner, wohl nach der Wohnstätte. 

Typ: Wohnstättennamen 

Marder 
 
/mÇard¼r/ 
Bezeugt in: E 

1584 Marder (U 56; fol. 31): «Ruodolff ~» (E) 
1584 Marder (U 56; fol. 31a): «Gretta ~in Sambt 

Jhren Kündern schnitzt Petter Wagner» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1165: Marder. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Übername zu mhd. marder, merder, mader 
m. 'Marder, Marderfell', nach einem bildli-
chen Vergleich mit dem Tier. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 234. 

Typ: Übernamen 

Marent 
 
/mçar�“nt/ 
Bezeugt in: V, S 

1642 Merandt (RA CXLV 1639-1648; S. 68, Z 
2-3): «... clagt wider Bartle ~en von Vaduz ...» 

1661 Marendt (PfAS LBMD 1659; fol. 114r, Z 
11-12): «... ob¨yt infans ... parentes ... vnnd 
EÇua ~in.» (S) 

vor 1672 Marend (PfAS BB/F 1663; fol. 44r, Z 
9): «Maria ~i» 

1724 Marentt (PfAS LBMCD 1695; fol. 61r, 
1/19): «Patrini: ... [et] Agatha ~in» 
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Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1642 Merandten unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 151: Marent. Der FamN Marent 

wird irgendwie mit der in Bartholomäberg lie-
genden Parzelle Marentes einen Ursprung ha-
ben. 

Vallaster 1974, 170: Marent, Morent (rom.). Seit 
1305 erwähnt, 1570 in Bartholomäberg, 1549 
in Vergalda [St.Gallenkirch] Mitbesitzer, 1621 
in Schruns, Vandans und Bartholomäberg; 
heute zur Mehrzahl in Schruns und Tschag-
guns. 

Fritz 1981, 69: Marent. Urk. bezeugt 1305, 1328 
in Bartholomäberg, 1430 in Silbertal, 1554 in 
Vandans, 1549 in Schruns. 

Stricker 1987, 105: Marent. [FamN aus ÜN] 
Marent (Silbertal 1656 Michl Marent, vgl. 
VNB I/2, 296) < rtr. marenda 'Vesperbrot' 
[woraus Marend, Brend als Reliktwort in FL 
und Vorarlberg: Jutz 2, 354 s. v. Marend]. 

FamNB-CH 2, 1166: Marent. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Siehe auch Þ Morend. 

a) Übername zu rtr. marenda f. 'Vesper-
brot', bzw. zu mda. Marend, Brend [in FL 
und Vorarlberg] m. 'Zwischenmahlzeit, 
Jause'. Vgl. RN 3, 842; Stricker 1987, 105; 
Jutz 2, 354. 

Typ: Übernamen 

b) Ein Zusammenhang mit dem deutschen 
RuN Morand, Morant bzw. zum Heiligen-
namen Morandus käme auch in Frage. Vgl. 
RN 3, 216f.; Brechenmacher 2, 284. 

Typ: Rufnamen 

Maress 
 
/marÇ�“¹s/ 
Bezeugt in: S 

~1510 maress (LUB I/4; 267): «... Stost ... an der 
~en b�™omgarten» 

~1510 maress (LUB I/4; 272): «... stost ... an 
JÒack ~en erben g�•ut ...» 

1541 Maress (U 52; Z 5): «... vnd Cristan ~ ...» 

1584 Maress (U 56; fol. 18b): «Anna ~in» 
1604 Mariss (U 61; fol. 12a): «... Stost ... abwert 

Dem Landt nach an Anna ~en Erben ...» (S) 
1685 Mariss (JbL 1962, 85 Prugger'sche Chro-

nik): «Denn ein falscher und geldbegieriger 
Bauer, mit Namen Ulrich ~ von Schaan ab der 
Kirche [...] die Schweizer 
verrätherischerweise durch heimliche Wege 
über die Berge geführt und die Unserigen in 
der Feinde Händ geliefert hat [...]» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 97: Mareß. Schaan. Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Tschugmell 1960, 98: Maress. In Schaan von 

1499 bis ca. 1600 bezeugt. 
FamB-S, 12: Maress. Das Geschlecht erscheint 

erstmals 1482 in einem Fundationsbrief für 
die Kaplanei in Schaan und verschwindet mit 
zwei Nennungen im Legerbuch 1584 wieder. 
Im Urbar des Domkapitels von Chur ist das 
Geschlecht schon 1393 für unsere Gegend be-
legt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Möglicherweise zu rtr. mÇer m. 'Meier, 
Pächter, Güterverwalter', bzw. der fem. 
Form meressa (maressa) f.  'Meierin' (nach 
dem Muster barun:barunessa, cunt:cuntes-
sa). Der Übergang zum FamN wird stattge-
funden haben über eine metronymische Bil-
dung *dalla Maressa '[Sohn] der Maressa', 
mit sekundärer Auslassung der Präposition 
(*Maressa) und schliesslicher Ausrichtung 
nach dem mask. Geschlecht des Namenträ-
gers (Maressa > Maress). Die in der Ge-
schichtsschreibung gebräuchliche Schrei-
bung Mariss (bei der historischen Figur des 
Uli Mariss, vgl. dazu M. Tschaikner in JbL 
98, 41ff. und die dort verzeichnete Lit.) 
steht zum gesprochenem Maress im glei-
chen Verhältnis wie dt. Biss m. zu mda. 
/bÇ�“¹s/; es ist zu vermuten, dass die Laut-
form auf /-ess/ die ursprüngliche ist und die 
Schreibform auf <-iss> die sekundäre nach 
dem erwähnten Muster. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Mariacher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1167: Mariacher. Im ersten Vier-

tel des 20. Jhs. aus Österreich in SG 
(Mörschwil, Rorschacherberg) eingebürgert. 

Mario 
 
/mÇar�›�œ/ 
Bezeugt in: M 

1753 Mario (PfAM LBMMC 1682; I S. 157, 
6/6): «Parentes ... Gladius ~ [et] ... vagi et 
Galli.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vage angedeutete Herkunft («Galli») 
reicht nicht aus, um Ursprungsraum und 
sprachliche Herleitung des Namens genü-
gend zu überblicken. Wohl zum lat. PN 
MARIUS? 

Typ: Rufnamen 

Mariuz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Mark 
 
/mÇarék/ 
Bezeugt in: T 

1668 Markh (AS 2/1; fol. 30v, Z 23): «Simon ~ 
von Trisen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 171: Mark. 1496 genannt, 1540 

in Schruns, 1546 in St.Gallenkirch, 1571 in 
St.Anton, dann auch in Tschagguns, Bartholo-
mäberg, Vandans; heute selten in Tschagguns. 

Fritz 1981, 69: Mark. Urk. bezeugt 1450 in Ga-

schurn, 1492 in Schruns, 1495 in St.Gallen-
kirch, 1600 in Tschagguns, 1621 in Vandans, 
Bartholomäberg und St.Anton. 

FamNB-CH 2, 1169: Mark. Altverbürgert in GR 
(Scharans, Schiers, Sur, Trans, Urmein) und 
SG (Bernhardzell). 

Deutung 
a) Zur Kurzform Mark des germ. RuN 
Markwart oder des biblischen Namens 
Markus. Vgl. RN 3, 216 und 327; Brechen-
macher 2, 235; Duden FamN 442. 

VN: Marquart; Markus 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. marke, march f. 'Grenze, 
Grenzland, Landgebiet', nach der Wohn-
stätte im Grenzland bzw. an einer 
Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 
343; Duden FamN 442. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mark, von - 
 
/mÇarék/ 

1327 von March (LUB I/5; 483): «... daz wir vn-
serem liben diener Maister �•vlrich von Sangans 
... vnd iron geswistirigen ~ genant ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. marke, march f. 'Grenze, Grenz-
land, Landgebiet', nach der Wohnstätte im 
Grenzland bzw. an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. FLNB I/5, 343; Duden FamN 
442. 

Typ: Wohnstättennamen 

Markart  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, M aufgeführt. 

Deutung 
Siehe Þ Marquart.  
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Marker 
 
/mÇarék¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb, S, E 

1460 Marcker (GAT U 28; Z 2): «... hans ~ ...» 
1573 Merckher (GAT U 37; Z 10): «Ich Tonat 

Geil, Vnd Anna ~in ...» (Tb, T) 
1673 Mercher (PfAE TESFB 1650; fol. I 16r, 

2/19): «... parentes sunt ... et Vrsula ~in von 
Getziß ...» 

1675 Merkher (PfAS LBMD 1659; fol. 36r, Z 
29): «... Baptizatus est filius ... parentes ... et 
Vrsla ~in ...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Der Beleg von 1573 ist ein Zitat aus einem älte-
rem Brief aus dem Jahr 1424. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 97: Marker. 1460 ist ein Hans Mar-

ker Schiedsrichter in einem Streit der Triesner 
gegen Jakob Hypper von Triesenberg. 

FamNB-CH 2, 1223: Merker. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland und 
Frankreich. 

Deutung 
a) Standesname oder Wohnstättenname zu 
mhd. merkaere, merker m. 'Berechtigter an 
einem Markungsanteil, Markgenosse', bzw. 
'Bewohner des Grenzlandes'. Vgl. RN 3, 
664; Brechenmacher 2, 235; Duden FamN 
442. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu schwäbisch Marker m., Ableitung 
auf -er zu mhd. marke, march f. 'Grenze', 
nach der Tätigkeit als Grenzsteinsetzer. 
Vgl. RN 3, 664; Brechenmacher 2, 235. 

Typ: Wohnstättennamen 

Märki  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1146: Märki. Altverbürgert in 

AG. 

Deutung 
Aus der alem. Koseform Märki des VN 
Marko, seinerseits gekürzt aus Markwart 
(Þ Marquart). Vgl. Brechenmacher 2, 235. 

Typ: Rufnamen 

Markmann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, Tb aufgeführt. 

Deutung 
a) Amtsname zu mhd. marcmann m. 
'Grenzhüter'; vgl. Duden FamN 442; Bre-
chenmacher 2, 236. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zusammensetzung aus dt. Mark f. 'ge-
meinschaftliches Besitztum einer Bauern-
schaft' und dt. Mann, in der Bedeutung 
'Markgenosse, Berechtigter an einem Mar-
kungsanteil'. Vgl. Brechenmacher 2, 236; 
Duden FamN 442. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zusammensetzung von dt. Mann mit ei-
nem Namenteil Mark-, Kurzform von RuN, 
die mit dem Namenwort marcha gebildet 
sind, etwa Markwart. Vgl. Duden FamN 
442. 

Typ: Rufnamen 

d) Zusammensetzung von dt. Mann mit ei-
nem ON Mark, nach der Herkunft des Be-
nannten. Vgl. Duden FamN 442. 

Typ: Wohnstättennamen 

Markstaller 
 
/mÇarék�™stal¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1754 Marstaller (PfAE TESFB 1650; fol. III 
66r, 9/9): «Benedicente ... R. D. Patre Josepho 
~ ottoburano.» 

1764 Marckstaller (PfAS BB/F 1663; fol. 30v, Z 
5): «Johanna Elisabetha ~in vaga» 



Marock / Marogg 60 Familiennamen 

1789 Margstaler (PfAE TESFB 1650; fol. I 
130r, 6/8): «Parentes ... et Barbara ~in vaga-
bundi.» 

1790 Markstaller (PfAS LBMCD 1695; fol. 
354r, 4/9): «... obiit Joanna Elisabetha ~in ex 
Röttis ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1167: Margstahler. Altverbürgert 

in ZH. 
FamNB-CH 2, 1169: Markstahler. Altverbürgert 

in ZH. 
FamNB-CH 2, 1169: Markstaller. Altverbürgert 

in ZH. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. mar(c)stal m. 
'Pferdestall', nach der Tätigkeit als Hofbe-
amter, der den Pferdestall und die Pferde-
zucht betreut. Vgl. RN 3, 661; Brechenma-
cher 2, 236. 

Typ: Soziale Gruppen 

Marock / Marogg 
 
marÇ¡ék 
Bezeugt in: B, T, S, M 

1384 Marugg (LUB I/1; 283): «... pueri olim Jo-
hannis dicti ~ dicti Nitt ...» 

1429 Marockh (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen ... 
oben an ~en ackher.» (T) 

1460 Marogck (GAT U 28; Z 4): «... frick ~ ...» 
(T) 

1556 Marockh (SchäL 63a/b; a, fol. 3a): «... 
Aufwerts dem Land nach An Fridlin ~en er-
ben guot ...» (T) 

1556 Marogg (SchäL 63a/b; a, fol. 3b): «~en» 
(T) 

1556 Morockh (SchäL 63a/b; a, fol. 3b): «~en» 
(T) 

1556 Morogg (SchäL 63a/b; a, fol. 3b): «~en» 
(T) 

1584 Marogg (U 56; fol. 8b): «Barthlome ~» (B) 
1610 Marogg (GAT U 42; Z 25): «... Feydt ~en 

Erben ...» (T) 
1610 Marogg (PfABe d/10; fol. 2v, Z 4): «... ain 

ackher ... stost ... an Hanß ~en sel(gen) Erben 
lehenguet ...» (T) 

1610 Marogg (PfABe d/9; fol. 1r, Z 7-8): «... 

hannß ~ ... wonhafft zue Trißen ...» (T) 
1610 Marogg (U 65; Z 28): «Ittem Ain Ackher 

In der Hellenbarthen genant, Stost gegen dem 
Perg an Hanss ~en Se: Erben Lehen guett ...» 
(T) 

1642 Marog (RA CXLV 1639-1648; S. 71, Z 
23): «Vrban ~ sagt ...» 

1659 Marockh (AS 1/1; fol. 135r, Z 1): «Caspar 
Senn von Trißen beklagt sich, Johannes ~ da-
selbsten habe ...» 

1692 Marokh (SchäV 153a/b; a, fol. 1a): «Jacob 
~ ...» (T) 

1718 Marag (GAT U 20; fol. 4a): «... Peter ~ ...» 
(T) 

1718 Marug (GAT U 20; fol. 4a): «... Val(en)tin 
~ ...» (T) 

1719 Maregg (PfAS LBMCD 1695; fol. 51r, 
2/18): «Parentes: ... [et] Anna ~in» 

1735 Marock (PfAS LBMCD 1695; fol. 226v, 
9/8): «... in Trisen coniuncta est ... cum viduo 
Petro ~» 

1820 Marok (PfAM LBMMC 1682; I S. 342, 
7/21): «Parentes ... Antoni ~ [et] ...» 

1823 Marrock (PfAM LBMMC 1682; I S. 348, 
5/30): «Parentes ... Antoni ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 88: Marock, Marogg. Stamm-

vater des Geschlechts in Mauren ist Josef An-
ton Marock von Triesen, der sich 1818 in 
Mauren einkaufte. Die Marogg in Triesen sind 
erstmals erwähnt 1429. 

Ospelt 1939, 97: Marogg, Marok [marÇ¡k] (T, 
M). Verweis auf historische Literatur mit wei-
teren Nennungen. 

Tschugmell 1958, 165: Marogg. In Triesen seit 
1429 bezeugt. 

Tschugmell 1970, 26: Marock. Stammbaum der 
Familien Marogg (Marock) von Triesen. 

Vallaster 1974, 171: Marugg (rom.), vereinzelt 
in St.Gallenkirch, Gaschurn und Bludenz. 
Ausgestorben; noch in Klosters. 

FamB-M/1, 76f.: Marock. Stammbaum der Fa-
milien Marock von Mauren. Stammen von 
Triesen. 

Fritz 1981, 70: Marugg. Urk. bezeugt 1640 in 
St.Gallenkirch. 

FamNB-CH 2, 1179: Marugg. Altverbürgert in 
GR (Conters im Prättigau, Fläsch, Flerden, 
Klosters, Präz, Samedan, Wiesen). 

FamB-T 4, 33ff.: Marogg. Stammbaum der Fa-
milien Marogg von Triesen. 
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FamB-M/2, 130ff.: Marock, Marok. Stamm-
baum der Familien Marock/Marok von Mau-
ren. Stammen von Triesen. Einbürgerung in 
Mauren 1818. 

Deutung 
Zur Rufform Marugg, wohl von MAURUS, 
römisches Cognomen zu lat. MAURUS 'der 
Mohr, der Afrikaner'; möglich ist aber 
auch, dass im Stamm lat. MAIOR 'der 
Grössere' enthalten ist. Vgl. RN 3, 94. Das 
auslautende /- Ç�œk/ stellt die Fortentwicklung 
von (diminutivischem) lat. - áUCCU dar, das 
enthalten ist etwa auch in rtr. filuc (S), m. 
'Faser, Zungenband' (zu fil m. 'Faden'). 

Typ: Rufnamen 

Maron  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 93f.: Maron. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zu MARRO, einem vieldeutigen Namen, 
der keine sichere Erklärung zulässt: a) vorrö-
misch und dann am ehesten kelt. MAROS 
'gross'; b) zu dem in den Alpen weit verbreite-
ten ON-Typus marra 'Steinhaufen', der in GR 
allerdings durch vorröm. *MUCINA ersetzt ist; 
c) zum lat. Cognomen MARO; d) zum Namen 
mehrerer Heiliger in Syrien, Italien und Trier; 
e) zu einem germ. PN MARU; f) zum häufigen 
PN MAURUS, Akkusativ MAURONEM. 

FamNB-CH 2, 1170f.: Maron. Altverbürgert in 
GR (Bonaduz) und TG. 1878 aus TG auch in 
SG (St.Gallen) eingebürgert. 

Deutung 
Siehe oben die zitierten Ausführungen in 
RN 3, 93f. 

Marquart 
 
/mÇarékwart/ 
Bezeugt in: V, G 

1488 Marquart (PfABe U 10; Z 1): «Wir ... mit 
namen ... Thoman ~ ab bangx Burger ze Velt-

kirch ... Bekennen ... mit dem brief ...» 
1651 MarqÇuardt (AS 1/1; fol. 43r, Z 13): «... 

Maißter Hannß Caspar ~en Vhrenmacher zÇue 
VadÇuz ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 142f.: Marquart. Den VN Mar-

quard oder Merk trugen mit Vorliebe die Her-
ren von Schellenberg. Als FamN erscheint 
Marquart 1484 zu Vild, Sargans und Plons, 
dann auch in Flums und in Sonnenberg (Wal-
gau). Altverbürgert heute nur in Flums, Mels, 
Wangs und Scharans. In Wangs wird der Na-
me als Marpmet ausgesprochen. Dt. Markwart 
'Marchenwärter, Grenzhüter'. 

FamNB-CH 2, 1171: Marquart. Altverbürgert in 
GR (Scharans) und SG (Mels, Wangs). 

FamNB-CH 2, 1171: Marquard, Marquardt. 
Vereinzelt jünger eingebürgert aus Deutsch-
land. 

Deutung 
Zum germ. RuN Markwart. Vgl. RN 3, 
215; Brechenmacher 2, 236; Duden FamN 
442. 

VN: Marquart 
Typ: Rufnamen 

Marte  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1172: Marte. Aus Österreich 

1951 in AG eingebürgert. 

Deutung 
Aus dem VN Martin. Vgl. Duden FamN 
443 (s. v. Martin); Brechenmacher 2, 237 
(s. v. Marti). 

Typ: Rufnamen 

Marten  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 
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Deutung 
Zum VN Martin. Vgl. Duden FamN 443 (s. 
v. Martin). 

Typ: Rufnamen 

Martin 
 
/mÇart̄�Œn/ 
Bezeugt in: B, T, Tb, S, E, M, G 

*1416 Martin (LUB I/3; 381): «st�™ozt ... Neben 
z�•u an Grethen ~ g�•ut ...» 

1482 Martin (SchäZ 13, fol. 16b): «Rudolff ~ 
Zue Baltzers, Zinnst ...» (B) 

1500 marti (U 67; Z 18): «... an R�•udolf ~s g�•ut 
...» (B) 

1513 Martin (Schä U 13; fol. 16b): «Rudolff ~ 
Zue Baltzers, Zinnst ...» (B) 

1513 Martin (U 6; Z 1): «Ich r�•udolff, ~ z�•u Balt-
zers gesessen ...» (B) 

1536 Martin (GAT U 23; Z 40): «... s̈ynd von 
den Marckhstein In hans ~s g�ˆut hinder hans 
fr�ˆumolts ha�ˆus ...» (T) 

1556 Marthin (PfABe d/5; fol. 3v, Z 4): «... stoßt 
... ahn Hannß ~s guot ...» 

*1576 Marti (PfABe ZB 1574; fol. II 47v, Z 17): 
«A�ˆusge[(gestr.)lihen (o.Z.) ben] korn de anno 
[15]77 ... dem ~ 7 Viertel korn.» (G) 

1584 Marthin (U 56; fol. 13a): «Christa ~» (Tb) 
1626 Martin (SchäUrb 117; fol. 31a): «Ruedolph 

~ Zue Balzers Zinset ...» (B) 
1662 Martin (PfAS LBMD 1659; fol. 88r, Z 8-

9): «... contraxit Matrimonium ... cum honesta 
vidua Martha ~in v(on) Schan.» (S) 

1668 Martin (PfAE TESFB 1650; fol. I 12r, 
11/17): «... pater eius [est] Rudolf ~ ...» 

1690 Martin (PfABe 29/3; fol. 2v, Z 6): «Hein-
rich ~ß Sohn von Sasßal stüfftet ...» 

1711 Martin (PfAS LBMCD 1695; fol. 40v, 
11/24): «Parentes: ... [et] Margaretha ~i» 

*1761 Marttin (PfAS KR; Nr. 73, fol. 3r, Z 18): 
«... dem Lorentz ~ für Nägell bezahlt ...» 

1817 Martin (PfAM LBMMC 1682; I S. 332, 
5/23): «Parentes ... Josephus ~ de Burgberg 
Clavarius [et] ...» 

Wertung der historischen Belege 
*1576 Marti könnte VN sein. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 97: Martin (B, Tb). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Perret 1950, 143f.: Marti. 1390 gibt es Marti in 

Ragaz, 1431 in Maienfeld, 1475 in Vild (Sar-
gans) und auf Matug (Wartau), ab 1584 hat es 
Marti in Balzers. Ein Glarner Marti lässt sich 
um 1600 in Sevelen nieder. Heute gibt es alt-
eingebürgerte Marty in Rans (Sevelen) und 
Marthy in Flums. Diese schrieben sich früher 
auch Martin. Auch in Graubünden kommt der 
Name häufig vor. Zum lat. PN Martinus. 
Auch im Bistum Chur genoss St.Martin grosse 
Verehrung. 

Fritz 1981, 70: Martin. Urk. bezeugt 1370, 1503 
in Bartholomäberg, 1601 in Schruns. 

FamNB-CH 2, 1172ff.: Marti. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, GL (Bilten, Elm, Engi, Glarus, 
Matt), GR (Malans, Untervaz, Zizers), LU, 
SO, TG, TI, UR. 

FamNB-CH 2, 1175ff.: Martin. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, BS, FR, GE, NE, TG, VD, VS. 

FLNB I/5, 345f.: Martin. Enthalten im FlN Hans 
Marti (T) und evtl. weiteren Flurbezeichnun-
gen mit Bestimmungswort Martin. 

Deutung 
Zum Heiligennamen Martin. Vgl. RN 3, 
389; Brechenmacher 2, 237; Duden FamN 
443. 

VN: Martin 
Typ: Rufnamen 

Marugg  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 94f.: Marugg. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zum PN MAURUS. 
FamNB-CH 2, 1179: Marugg. Altverbürgert in 

GR (Conters, Fläsch, Flerden, Klosters, Präz, 
Wiesen). 

Deutung 
Siehe oben Þ Marock / Marogg. 
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Marx, von - 
 
/mÇarks/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. von Marxs (LUB I/2; 359): «Her-
man ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1179: Marx. Altverbürgert in GR 

(Churwalden, Malix) und VS. 

Deutung 
Einheimischer Herkunftsname, verweist auf 
den Dorfteil �†Marx in Eschen. Vgl. FLNB 
I/5, 342f. (s. v. marca). Vgl. auch Þ Mar-
xer. 

ON: �†Marx (FLNB I/3; 232f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Marxer 
 
UL mçarks¼r, OL mÇarks¼r 
Bezeugt in: B, V, S, P, E, M, G, Sb, R 

*1388 Marxer (LUB I/3; 168): «Item Von dem ~ 
ze Eschan. zehen viertal waissen geltz.» (E) 

1399 Marxer (LUB I/1; 412): «~» 
1399 Margser (LUB I/1; 412): «~» 
1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 308): «... aker vff 

der vndren h�•ub, stosset ... obna a[n der] ~ aker 
...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 312): «ab aim 
Britschen,... stosset obna Bernhart ~ an die 
grossen B̀unten ...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 314): «... an 
DÒagen ~s bungarten.» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 317): «... �•vlricus 
~ et Nesa vxor sua ...» 

1. H. 15. Jh. Marxa (LUB I/2; 319): «... ab ainer 
juchart akers, d`u haist des ~s aker.» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 326): «... HÒanni ~ 
et Clara vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 342): «Hug ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 343): «... C�•untz ~ 

vnd Anna KÒochin vxor eius ...» 
1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 344): «... C�•uncz 

~ ...» 
1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 348): «... stosset 

... an HÒanni ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 351): «... der da 
stosset ... an Hennis ~s erben ...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 356): «... stossett 
... an des ~s aker;» 

1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 357): «... der da 
lit bi Hugen des ~s hus ...» 

1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 359): «... stossett 
... an HÒanni ~s aker ...» 

1. H. 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 360): «�•vlrich ~s 
Nesun vxoris» 

1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 360): «Hug ~» 
1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 362): «... stost ... 

an Hartmans ~s bongarten;» 
1. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 370): «... haisset 

des ~s aker ...» 
1425 marxer (GAE III/2; Z 9): «... vf an Vle ~s 

Mad In das Ober Orth, das da Stosset an dess 
Zschegellis Mad ...» 

1425 marxer (GAE III/3; Z 9): «... vnnen vf �ˆvntz 
an vli ~s mad In daz ober ort ...» 

Mitte 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 316): «... Annan 
Schgelin, Bernhart ~s husfrow ...» 

Mitte 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 320): «... Tegen 
~ vnd Anna sin hußfro ...» 

Mitte 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 332): «Hartman 
~ ...» 

Mitte 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 344): «... hus 
vnd hoffraite, da Bernhart ~ vffsitz ...» 

Mitte 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 353): «... stosset 
... an Hartman ~.» 

Mitte 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 353): «... Henny 
~ Greta vxor eius ...» 

Mitte 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 354): «Berrn-
hartt ~ Vrsula sin tochtter ...» 

Mitte 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 362): «... sstos-
set ... an den ~ ...» 

Mitte 15. Jh. Marxar (LUB I/2; 371): «... stosset 
... an DÒagen ~.» 

2. H. 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 372): «... hofstatt 
... da Bernhart ~ ietz uff sitz.» 

1488 marxer (U 3; Z 1): «Ich Bernhart ~ sess-
hafft Im öschner kilsper vnd ich vrsela sin eli-
che husfrow ...» (E) 

Ende 15. Jh. Marxer (LUB I/2; 330): «... acker 
in Lutzfeld gelegen, stost ... vnden an Jos ~ 
...» 

1. H. 16. Jh. Marxerr (LUB I/2; 334): «stost ... 
an Adla ~i Wolffen Schmids von Geffis hus-
frowenn.» 

1. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 335): «... stost ... 
an ... Hansen ~s selgen erben ...» 
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1. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 337): «... stost an 
... Rudolff ~ ...» 

1. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 341): «... stost ... 
an Hainrich ~ ...» 

1. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 354): «... stost ... 
an Rudolff ~ ...» 

1. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 366): «... stost ... 
an Bernhart ~ den jungenn ...» 

1. H. 16. Jh. Marxerr (LUB I/2; 366): «... stost ... 
an die Adla ~i ...» 

1516 marxer (Pfäf 6; Z 1): «... Ich nesa ~i sin 
[ulrich Schächli] eliche husfr�™ow ... thÒund 
kundt ... mit dem brief ...» 

1525 marxer (SchäU 38): «... man genant Jörg ~ 
zu Benndern ...» 

2. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 327): «... Sta-
chius ~ ...» 

2. H. 16. Jh. Marxer (LUB I/2; 349): «Hans ~ 
Elsa Schlipferrj syn husfrow ...» 

2. H. 16. Jh. Marxer (PfABe ZB 1574; fol. I 11r, 
Z 1): «Lienhart ~ soll ['schuldet'] Järlich 2 ß. 
vom acker genant Signers acker in Campriner 
veld ...» (G) 

1551 Marxer (PfAE 48/3; Z 7): «... hauß vnnd 
hoff zu Eschen Im dorff gelegen stosst ... auf-
wert an Liennhart ~s Kindt ...» 

1555 Marxer (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 3): «... stosst 
an ... Ulrich ~ ...» 

1568 Marxer (PfABe U 27; Z 4): «... ZÓue khaÓuf-
fen gegeben haben ... dem Erbern Liennhard-
ten ~ von Benndern, als verordneter kirchen-
ma�•yr unnser Lieben frawen kirchenn z�•u Benn-
dern ...» 

1579 marxer (Pfäf 22/5; fol. 2v, Z 5): «... stost ... 
an ulrichen ~ erben ...» 

1584 Marxer (U 56; fol. 19b): «Hannss ~» 
1584 Marxer (U 56; fol. 25a): «Leonhart ~» 
1584 Marxer (U 56; fol. 31a): «Vlrich ~» (E) 
1584 Marxer (U 56; fol. 32a): «Adam ~ ...» (M) 
1585 Marxer (SchäU 76; Z 5): «Dem Erbar Pe-

ter ~ als Rechtuerordneter vnd ...» 
1589 Marxer (SchäU 82; Z 1): «Ich Hanns ~ Zu 

Schan ...» (S) 
1593 Marxer (PfABe U 28; Z 1): «Ich Hanns ~ 

von Eschen Alls verordneter Vogtt, We¨ylant 
Amman Hanns Örins seeligen Kindern ...» 

1594 Marxer (U 58; Z 1): «Ich Stachius ~ von 
Raggell ...» (R) 

~1600 Marxer (LUB I/2; 342): «... Michael ~ 
von Muren.» 

1603 Marxer (GAR U 11; Z 13): «... Hans ~ 
Landts fenderich ab dem Eschnerberg ...» 

1603 Marxer (RA CXLV 1602-1605; fol. 11r, Z 
5): «Hanß ~ von Eschen legt ein Zinßbrieff 
ein ...» 

1603 Marxer (RA CXLV 1602-1605; fol. 6v, Z 
18): «Georg ~ von Mauren ... sagt ...» 

1604 Marxer (U 61; fol. 10b): «... stost ... gegen 
Dem Rein an Hannss ~s Khünder guet ...» (V) 

1604 Marxer (U 61; fol. 32a): «Ein Bündt in 
Schaan Stost ... Gegen Dem Rein ahn Hannss 
~s Khündt guet ...» (S) 

1606 Marxer (PfABe U 31; Z 3): «... mit handt 
des Ehrsamen ... Hanßen ~n der Zeit ge-
schworner Landtamman der Herrschafft 
Schellenberg ...» 

1613 Marxer (HALV HSK 7,28; HSK 28, S. 
40): «Zinst, Aªman Hannss ~ vnd Galli Kochs 
Kinder.» (E) 

1616 Marxer (Schä U 13; fol. 7): «Bernhardt ~ 
In Eschner Kilchspil Zinnst ...» (E) 

1619 Marxer (GASb U 6; Z 1): «... mit Namen 
Eustachius ~ ...» (Sb) 

1620 Marxer (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 5): «Ulrich ~ 
...» 

1621 Marxer (Pfäf 21/9; fol. 1r, Z 2): «Wegen 
Herrn Prelaten von Pfeffers, geben die Am-
man ~ ... disen bericht ...» 

1626 Marxer (SchäUrb 117; fol. 14b): «Bern-
hardt ~ Im Eschner Khilchspill Zinset ab ai-
nem Ackher bei dem Creütz gelegen.» (E) 

1627 Marxer (U 70; Z 4): «... Hanssen ~ der Zeit 
Landaman der Herrschafft Schellenberg ...» 

1629 Marxer (PfAM 43/1; fol. 1v, Z 21): «Es 
sollen auch ... und Hans ~ ... weder Fueg noch 
macht haben ... hinin disen einfang zu waiden 
...» 

1630 Marxer (PfAS U 7; Z 7): «... stost obwert 
dem Land nach an Thoma ~ ... guet ...» 

1638 Marxer (GAR U 17; Z 21): «... Hanns ~ 
...» (R) 

1638 Marxer (GAR U 6; Z 5): «... Aman Hanns 
~ , Vnd Aman Geörg Hassler beed selig ...» 

1638 marxer (RA 7; fol. 1a): «... better ~ ...» 
1640 Marxer (PfAE 25/1; fol. 1r, Z 1): «Ich 

Geörg ~ In der Herrschafft Schellenberg 
Seesßhafft ... Bekhennen ...» 

1640 Ma(r)xer (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 
14): «... Vdalricum ~ cum ... in matrimonio 
coniunxi.» 

1641 Marxer (GAR U 3; Z 17): «... Hannss ~ ...» 
(R) 

1643 Marxer (GAR U 7; Z 3): «... vnnd Hanns ~ 
alss gerichtsleüt ...» (R) 
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1644 Marxer (RA CXLV 1639-1648; S. 121, Z 
6): «Geörg ~ der Schwartz sagt ...» 

Mitte 17. Jh. Marxer (LUB I/2; 313): «... Enderli 
~» 

Mitte 17. Jh. Marxer (LUB I/2; 315): «Nendlen 
Hanß ~s.» 

1649 Marxer (PfAE RB 1637; fol. 28r, Z 2): 
«Deß 1649 Jahrs ... ist gestorben der Erbar 
Jüngling Hanß ~ Andreß Marxers Sohn ...» 

1649 marxer (Pfäf 22/8; fol. 1r, Z 9-10): «... 
stosst ... an michael ~s selligen Erben ...» 

*1650 Marxer (PfAE KR 1650; S. 7, Z 1): 
«Geörg ~ ... setz zÇuo vnderpfandt ein gÇuot zÇuo 
Müssnen gelegen ...» 

1650 Marxer (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 2/4): 
«... cuius Sponsores [Taufe] fuerunt ... cum 
Catharina ~i» 

1661 Marxer (GAG U 7; Z 3): «... Sebastian ~ 
...» 

1661 Marxer (U 71; Z 7): «Zwei Aecker auf 
Flux stossen Erstlichen, gegen dem Rein, an 
Andreass ~n ...» (E) 

1662 Marxer (GAS U 28; fol. 1a): «... Michel ~ 
... des gerichts der Herschafft Schellenberg ...» 

1664 Marxer (PfAS Urb 1664; fol. 10r, Z 9): «... 
vndt Hanß ~ zinsen ...» 

1665 Marxer (PfAM UJ 1665; fol. 10r, Z 1): 
«Andreaß ~ der Rieder genandt, sol 
['schuldet'] in daß Gemeine Jarzeit ...» 

1667 Marxer (PfABe 28/31; fol. 1v, Z 14): «... 
daß GÇueth der Lannge ackher genannth, ... 
stosset ... aÇuff wert dem lanndt nach an ... 
Adam ~s gehölz.» 

1668 Marxer (PfABe c/1; fol. 1r, Z 5): «... mit ... 
Jörg ~ ... geschworne alle von Schellenberg ... 
Einen Kauff ... gethann ...» 

1669 Marxer (SchäU 146; fol. 1b): «... Adam ~ 
des Gerichts ...» (G) 

1670 Marxer (GAR U 9; Z 13): «... so dann Mat-
heis ~ ... dess Gerichts daselbst ...» 

1673 Marxer (SchäU 147; fol. 1a): «... Adam ~ 
...» 

1679 Marxer (GAR U 18; Z 3): «... Adam ~ des 
Gerichts ...» (R) 

1680 marxer (RA 26; fol. 6b): «Herr landtAman 
~» 

1682 Marxer (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 
6/30): «... baptizavi Jnfantem ... et Annae ~in 
...» 

1685 Marxer (PfABe c/5; fol. 1v, Unterschrift): 
«Adam ~» 

1685 Marxer (PfAM 43/2; fol. 1r, Z 13): «... bëy 

Jacob ~en ... auf Hauß, Hof, vnd ganzen ein-
fang [verwiesen]» 

1687 Marxer (Pfäf 12; 1. St., fol. 2r, Z 6): «Peter 
~ hat an fuohren ...» 

1688 Marxer (PfABe 31/5; fol. 1r, Z 6): «Prae-
sentibus Jhro gestr(enge) Herren ... vndt 
Landtammen Adam ~s.» 

1690 Marxer (PfABe 29/3; fol. 2v, Z 14): «Eglin 
Oßchwaldt, Cecilia ~in ... haben gestifft ...» 

1692 Marxer (GAR U 22; Z 13): «... Des Hanns 
Geörg ~s Hauss ...» (R) 

1694 Marxer (PfABe c/9; fol. 2r, Z 2): «Chrisos-
tomus ~ von Ruggell der jung ...» 

*1698 Märxer (LUB I/4; 479): «... hingegen hat 
Lienhart ~ ... geben ...» 

*1698 Marxner (LUB I/4; 518): «Lehentrager 
StachÇus ~» 

1698 marxer (RA 31; fol. 1a): «Peter ~» 
17. Jh. Marxer (PfABe LB 1682; S I 29 Z 1): 

«Eustachius ~ von Mauren ...» (M) 
17. Jh. Marxer (PfABe LB 1682; S I 31 Z 2): 

«[Überschrift] Ruggell[:] Adam ~ Stauden 
Adam ...» (R) 

17. Jh. Marxer (PfABe LB 1682; S II 27 Z 1): 
«Geörg ~ von Eschen ...» (E) 

1699 Marxer (PfAE BB 1699; S. 7, Z 9): «Ande-
raß ~ auff dem Khabf [bezahlt] ...» 

1699 Marxer (U 78; fol. 1b): «... Andreass ~en 
der Zeith ambts tragendten landaman ...» 

~1700 Marxer (AlpAV A 1a): «Adam ~» 
*1700 Marxer (LUB I/4; 472): «... Peter ~s herr-

schaffts Güther ...» 
~1700 Marxer (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 6): 

«... stost ... an Amman ~s ... äcker.» 
~1700 Marxer (Pfäf 22/17; 2. St., fol. 2r, Z 20): 

«... hat ietz ... und andreas ~ zue Eschen In-
nen.» 

1710 Marxer (PfAS Urb 1710; fol. 22r, Z 1): 
«Benedict ~ in der fre¨y Herrschafft Schellen-
berg ...» 

1714 Marxer (RA 47): «Jacob ~» 
1717 Marxer (U 80; Z 11): «... Stosset ... Vierter 

Seiten an Peter ~ aigen guet.» (E) 
1722 Marxer (Pfäf 22/20; fol. 1r, Z 11): «... 

[stosst] an Jacob ~ landtammen weingarten 
...» 

1740 Marxer (GAS U 129; fol. 1a): «Antoni ~ 
der Zeith Landaman» 

1745 marxer (RA 60): «... Vogt Diss ~» 
~1745 Marxer (RA 62): «mer be¨y Lenhart ~» 
1747 Marxer (PfAM 43/6; fol. 1r, Z 4): «1. hat 
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gestifftet ... Andreas ~ Landtamman Seel. ...» 
1753 Marxer (RA 69): «Ich Petter ~ ... Zue schö-

nen büel In Pfarre¨y Eschen ...» (E) 
1754 Marxer (PfAE 25/2; fol. 1v, Z 15): «... �•und 

erbetten den jezmahlig amtstragenden Land-
amman Johannes ~ von MaÓuren [den Schuld-
brief zu siegeln].» 

1755 Marxer (PfAE SR 1755; S. 3, Z 16): «... 
Andreas ~ sel(ig) ab dem Kapp ...» 

1755 Marxer (RA 71): «Johanes ~ Landtaªman 
von Mauren» (M) 

1756 Marxer (RA 72; fol. 1a): «... Jacob ~ ...» 
1758 Marxer (PfAM 43/8; fol. 1r, Z 18): «... An-

toni ~ der Zeith Landtamma ...» 
1759 Marxer (PfAM 43/9; fol. 1r, Z 2): «Extrac-

tus aus des Jürg ~s Spalth von Mauren Schul-
denausweißung ...» 

1760 Marxer (RA 75; fol. 1b): «... Hilaria ~ ...» 
1760 Marxer (U 84; fol. 1a): «Johannes ~ alten 

ldaªmann.» (M) 
1766 Marxer (PfAM 43/11; fol. 1r, Z 3): «... An-

toni ~ von Eschen ...» 
1771 Marxer (PfAE 25/5; fol. 1r, Z 20): «... Çun-

terpfandt ihr aigen StÇuckh ackher, die Hamp-
feren genant, aÇuf Müßnen gelegen, stoßt ... ge-
gen berg Çund Rhein an Andreas ~ ...» 

1781 Morxer (SchäU 207-209; 207, fol. 22a): 
«Johannes ~ des Gerichts» 

1781 Marxer (SchäU 207-209; 208, fol. 3b): 
«Michel ~» 

1787 Marxer (RA 80): «... undt mit Ime seine 
Ehewörtin Chatarina ~in ...» (E) 

1791 Marxer (PfAE 25/4; fol. 1r, Z 2): «Kund ... 
se¨y hiemit, daß der Johan Ûulrich ~ ... wohn 
Çund säßhaft in der Gemeind zu Mauren ...» 

1803 Marxer (SchäA 225-227; 227, S. 31): «Der 
Andreas ~ ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 88f.: Marxer. In Mauren seit 

1425 bezeugt. 
Ospelt 1939, 97: Marxer [mÇarx¼r] (V, P, E, M, 

G, Sb, R). Verweis auf historische Literatur 
mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1941, 126ff.: Marxer (M). Hinweis 
auf Marxer-Familien, die von Mauren und an-
deren Gemeinden nach Deutschland ausge-
wandert sind. 

Tschugmell 1949, 64f. und 84: Marxer. In Va-
duz von 1790 bis 1891 bezeugt. 

Tschugmell 1957, 80: Marxer. In Balzers ist Jo-
sepf Anton Marxer von Eschen von 1808 bis 

zu seinem Tod 1849 als Hintersass bezeugt. 
Tschugmell 1960, 98: Marxer. 1584 im Leger-

buch für Schaan bezeugt und ab ca. 1600 auch 
auf Planken nachweisbar. 

FamB-G/1, 52ff.: Marxer. Stammbaum der Fa-
milien Marxer von Gamprin. Stammen von 
Ruggell. 

FamB-Sb, 30: Marxer. Stammbaum der Fami-
lien Marxer von Schellenberg. 1750-1932 in 
Schellenberg beheimatet. 

FamB-M/1, 78ff.: Marxer. Stammbaum der Fa-
milien Marxer von Mauren. 

FamB-S, 12: Marxer. Für Schaan im Legerbuch 
1584 bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1179: Marxer. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Liechtenstein. 

FamB-R, 131ff.: Marxer. Stammbaum der Fami-
lien Marxer von Ruggell. 

FamB-G/2, 76ff.: Marxer. Stammbaum der Fa-
milien Marxer von Gamprin. Stammen von 
Ruggell. Erste urkundliche Erwähnung im 
Jahre 1455. 

FamB-E 2, 228ff.: Marxer. Stammbaum der Fa-
milien Marxer von Eschen. 

FLNB I/5, 346: Marxer. Enthalten in den FlN 
Bim Marxerle (B), �†Georg Marxer Mad (R), 
�†Marxers Gut (Sb) und Marxersacker (E). 

FamB-M/2, 136ff.: Marxer. Stammbaum der Fa-
milien Marxer von Mauren. Nachforschungen 
zufolge leitet sich der Name Marxer von ei-
nem Flurnamen am Eschnerberg «Auf der 
Marx» ab. Die Bewohner des sich darauf be-
findlichen Anwesens nannte man Marxer. 

Deutung 
Einheimischer Herkunftsname, verweist auf 
die Örtlichkeit �†Marx in Eschen (abgeleitet 
auf -er). Vgl. FLNB I/5, 342f. (s. v. 
marca). Vgl. auch Þ Marx, von -. 

ON: �†Marx (FLNB I/3; 232f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Masal 
 
/masçal/ 

1651 Massal (AS 1/1; fol. 34r, Z 26): «... deß 
Landtsha�ˆuptman Büchels knecht Jacob ~ Cle-
gere gegen ...» 

1659 Masal (RA 12): «Lucas ~ vnndt Consor-
ten» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der offenbar romanische Name passt laut-
lich zu rtr. masal [m½zÇal] m. 'Brottuch (auf 
das die Brote gelegt werden, um sie aufge-
hen zu lassen)', zu lat. MENSALE 'Tischtuch' 
(vgl. Hdb. Rtr. 468); also möglicherweise 
ein Übername, dessen Anlass nicht mehr 
sichtbar ist. Auffällig ist für einen alteinhei-
mischen Namen freilich das vereinzelte und 
späte Auftreten. 

Typ: Übernamen 

Masans 
 
/masÇans/ 
Bezeugt in: E 

*1650 Massanz (PfAE KR 1650; S. 32, Z 6): «... 
ein stuck weingarten ... stost an ... Vlli ~ ...» 

1654 Maßans (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, 
1/30): «ob̈yt Vlli ~ id est Vlli Ori.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft vom Churer 
Weiler Masans. Vgl. RN 3, 541. 

Typ: Wohnstättennamen 

Massinger 
 
/mÇa¹s�”¾¼r/ 
Bezeugt in: B, S 

1762 Maschinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
129r, 1/19): «Parentes: Joanes ~ [et] ... vagi» 

1763 Massinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 132r, 
4/29): «Parentes: Joanes ~ [et] ...» 

*1774 Maßinger (PfAS KR; Nr 78, fol. 2v, Z 
11): «Item zahl Ich dem Johanes ~ ...» 

1811 Massinger (PfAS Rodel 1811; fol. 20r, Z 
10): «Johannes ~ a�ˆuf Lohmas acker ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 80: Massinger. Johann Mas-

singer von Eidingen, Bayern, ist 1760 in Bal-
zers bezeugt. Bald danach erscheint er als 
Hintersass in Schaan, wo das Geschlecht bis 

1856 weiter bezeugt ist. 
Tschugmell 1960, 98: Massinger. Johann Mas-

singer aus Endingen, Bayern, erscheint in Bal-
zers, gleich darauf aber ab 1762 als Hintersass 
in Schaan. In Schaan bis 1856 bezeugt. 

FamB-S, 12: Massinger. Nimmt Bezug auf 
Tschugmell 1960. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus der bayeri-
schen Ortschaft Massing im Landkreis Rot-
tal-Inn, Regierungsbezirk Niederbayern. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mast  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1182: Mast. Altverbürgert in BE, 

GE, TG. 

Deutung 
a) Berufsübername zu mhd. mast f. 'Futter, 
Eichelmast', für jemanden, der Schweine 
züchtet. Vgl. Duden FamN 445. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

b) Übername zu mhd. mast(ic) adj. 'fett, be-
leibt'. Vgl. Duden FamN 445; Brechen-
macher 2, 239. 

Typ: Übernamen 

Mastral 
 
/ma�™strçal/ 
Bezeugt in: T, S, R 

1440 Mastral (PfAT U 2; Z 11): «... Stost abwert 
an ... und ~en g�•ut ...» 

~1510 mustral (LUB I/4; 288): «... stost ... an Jos 
~en g�•ut ...» 

1690 Marstrahl (PfABe 29/3; fol. 7r, Z 23): 
«Geörg Ma¨yer vnd Catharina ~en sein hauß-
fraw, stifften ab einem stukh gueth zu Ruggell 
...» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Mastral. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Romanisch, von lat. MINIS-
TERIALIS 'Hofbeamter'. Noch heute in Roma-
nischbünden mistral 'Ortsvorsteher'. 

Ospelt 1939, 97: Mastral. 1440 in Triesen be-
zeugt. 

Tschugmell 1958, 165: Mastral. Verweis auf Ur-
kunde von 1440, worin ein Ulrich Mastral für 
Triesen bezeugt ist. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Aus der Amtsbezeichnung rtr. mistral (S), 
mastral (Eb) m. 'Landammann, Kreispräsi-
dent, Dorfvorsteher, Gemeindepräsident', 
diese zu mittellat. MINISTRALEM, aus spätlat. 
MINISTERIALEM 'kaiserlicher Beamter'. Vgl. 
RN 3, 671; Hdwb. Rtr. 1, 489. 

Typ: Soziale Gruppen 

Masüger 
 
/masó¥g¼r/ 
Bezeugt in: E 

1653 Maßuger (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, 
-/27): «Sepelitur Joannes Weis Mon(aste)r¨y 
Fabariensis prius Subditus ante ~ vocatus.» 

1687 Maßüger (Pfäf 12; 1. St., fol. 7r, Z 1): 
«Meister Thiß ~ ... verdienen am Pfarhoff an 
Zimmerarbeit ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1183: Masüger. Altverbürgert in 

GR (Nufenen, Sarn, Thusis). 

Deutung 
Nach der Wohnstätte in der Flur Masügg 
der Bündner Gemeinde Tschappina (mittels 
Ableitung auf -er zur Bezeichnung der Her-
kunft gebildet). Vgl. RN 3, 520. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mathis 
 
/mÇat�—s/ 

Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 aufgeführt. 

1645 Mathiß (RA CXLV 1639-1648; S. 139, Z 
13): «An heüt dato ... hat Maister Hannß ~ 
hernach volgende Zeügen eingestelt.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 145f.: Mathis. Erscheint seit 1395 

im Glarnerland, in Feldkirch, im Prättigau, in 
Flums, usw. Heute altverbürgert in Mels, Va-
sön-Valens, verbreitet in Graubünden. Stammt 
ab vom hebräischen Apostelnamen Mathias. 

Vallaster 1974, 171: Mathies (wals.). 1427 in 
Galtür, 1621 in Silbertal und Bartholomäberg, 
dann auch in Schruns, Tschagguns und 
St.Gallenkirch. Auch im Klostertal und am 
Tannberg. 

Vogt 1979b, 98: Mathies. 1583 hanns Mathies, 
helgen pfleger (Tannberg). 

Fritz 1981, 70: Mathies. Urk. bezeugt 1494 in 
Schruns, 1502 in Bartholomäberg, 1582 in Sil-
bertal, 1621 (Mathias) in Bartholomäberg und 
Silbertal. 

FamNB-CH 2, 1183f.: Mathis. Altverbürgert in 
AG, GR (Chur, Conters im Prättigau, Grüsch, 
Igis, Jenaz, Küblis, Luzein, Malans, Pagig, 
Saas, Schiers, Valzeina), SG (Mels, Valens), 
ZH 

FamNB-CH 2, 1184f.: Mathys. Altverbürgert in 
AG, BE, ZH. 

FamNB-CH 2, 1183: Mathies. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich und Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1187: Matthis. Altverbürgert in 
BS. 

FamNB-CH 2, 1187: Matthys. Altverbürgert in 
BE. 

Deutung 
Zur Rufform Mathis des biblischen Namens 
Matthias. Vgl. RN 3, 311f. 

VN: Matthias 
Typ: Rufnamen 

Matt 
 
mÇat 
Bezeugt in: B, V, S, E, M, G, Sb, R 

1531 Matt (SchäU 52): «Ich Stoffel ~ von 
Frastanz ...» 
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1584 Matt (U 56; fol. 32a): «Simon ~» (M) 
1604 Matt (RA CXLV 1602-1605; fol. 28v, Z 

29): «Simon ~ zeigt ahn ...» 
1620 Matt (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 17): «Simon ~ 

...» 
1627 Math (U 70; Z 5f.): «... Hanss ~en Alss recht 

Verordneter Vnnd gesagter Kirchen Pfleger, 
dess ha¨y: Pratonen [statt: Patronen!] Sant Pe-
ter Zu Mauren ...» (M) 

*1638 Math (PfAS U 10; S. 19, Z 2-3 und 7): «... 
Stost ... an hanß ~ ... bergwerts an ... Simon 
Math ...» 

1639 Math (RA CXLV 1639-1648; S. 14, Z 22): 
«Thoma ~ sagt ...» 

*1650 Math (PfAE KR 1650; S. 31, Z 8-9): «... 
Mihaell ~ von MaÇuren ...» 

1659 Matt (PfAM LBCM 1640; III S. 4, Z 13): 
«... testantibus id, [Ehe] Thoma ~ ...» 

1659 Matt (RA 12): «Matheiss ~en vnndt Con-
sorten ...» 

1662 Matt (PfAE TESFB 1650; fol. III 47v, 
11/20): «... coniuncti sunt Balthasar ~ cum ...» 

1663 Math (PfAE TESFB 1650; fol. I 8v, 10/3): 
«Parentes ... Balli ~ [et] ...» 

nach 1665 Matt (PfAM UJ 1665; fol. 35r, Z 5): 
«Johannes ~ der SchÇuehmacher genandt ...» 

1665 Matt (PfAM UJ 1665; fol. 8r, Z 8-9): «... 
stost ... Rein halb an Fideli ~en.» 

1667 Math (PfABe 28/31; fol. 2r, Z 4): «... Ein 
stückhlein Weingartten genanth in Müsner 
Weingarth stosset ... gegen Benderen an Val-
lenthin ~en ...» 

1682 Matt (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 6/18): 
«... patrinis [Taufe] assistentibus Balthasaro ~ 
v(on) Eschen et ...» 

1683 Matt (SchäU 148; Z 9): «... Petter ~ ...» 
(Sb) 

1690 Math (PfAE RB 1637; fol. 80r, Z 1): «Bal-
thasar ~ soll der Kirchen bei raitung schuldig 
...» 

*1698 Mat (LUB I/4; 478): «Zinst Simon ~» 
*1698 Math (LUB I/4; 487): «Valentin ~ ...» 
*1698 Math (LUB I/4; 547): «gibt jez Balli ~» 
1698 math (RA 31; fol. 1b): «Jerg ~ ...» 
17. Jh. Math (PfABe LB 1682; S IV 47 Z 20-

21): «... so in be¨ysein geschehen herrn land-
aman ~ ...» 

1699 Matt (U 78; fol. 1a): «Ich Michael ~ ... Zue 
Mauren ...» (M) 

~1700 Math (AlpAV A 1a): «Peter ~» 
*1700 Matt (LUB I/4; 465): «... gegen MaÇuren 

an ... geörg ~ens Haberwald» 
*1700 Matt (LUB I/4; 472): «Peter ~en ... alten 

Landammann ... Güther ...» 
*1700 Matt (LUB I/4; 485): «... Jgnatius ~ ...» 
1717 Matt (U 80; Z 18): «... Stosset ... gegen 

Rhein an Joseph ~en Von Eschen aigen 
Gueth.» (E) 

1722 Matt (Pfäf 22/20; fol. 1v, Z 19): «... [stosst] 
an Joannes ~en von Muren ...» 

1735 Matt (RA 54; fol. 1a): «... Eheliche Tochter 
Maria Agatha ~in gebürtig von Mura ...» (M) 

1743 Math (RA 58; fol. 1a): «steür Zetell für Ja-
cob ~» 

1747 Math (PfAM 43/6; fol. 1r, Z 13): «5 to hat 
gestifftet Richter Joseph ~ ...» 

1760 Math (U 84; fol. 1a): «Frantz Joseph ~ als 
Gemeindts Vogt.» (M) 

1766 Math (PfAM 43/12; fol. 1r, Z 2): «... von 
Franz Joseph ~ Gemeindts vogt ...» 

1769 Math (PfAM UJ 1665; fol. 24r, Z 17): «... 
Joseph Leonard ~ Parochus.» 

1772 Matt (PfAE SR 1755; S. 4, Z 31): «... Herr 
Jacob ~ ab Steinbösß ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 89f.: Matt. 1584 im Leger-

buch für Mauren erstmals erwähnt mit Simon 
Matt, der von Laterns stammen dürfte und ein 
Nachkömmling der im 13. Jh. vom Wallis ein-
gewanderten Walliser war. 

Ospelt 1939, 98: Matt [mat] (E, M, G, R). Ver-
weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 128ff.: Matt. Altes Walser 
Geschlecht, das bis zum Jahre 1313 zurück-
verfolgt werden kann und mit der Geschichte 
der freien Walser in Vorarlberg eng verknüpft 
ist. Urheber des Namen Matt ist Matthäus von 
Flurel. Seine Nachkommen wurden nicht 
mehr Matthäus Söhne, sondern kurz Matt's 
Söhne genannt. In Mauren erstmals 1584 im 
Legerbuch erwähnt. Von Gustav Matt stammt 
eine umfangreiche Familiengeschichte der 
Matt, die von 1923-1940 in vier Bänden ver-
öffentlicht wurde. 

Tschugmell 1949, 65: Matt. In Vaduz 1803-1804 
bezeugt. 

Tschugmell 1957, 80: Matt. In Balzers 1712-
1772 bezeugt. 

FamB-G/1, 55: Matt. Stammbaum der Familien 
Matt von Gamprin. Stammen von Mauren. 

FamB-M/1, 102ff.: Matt. Stammbaum der Fami-
lien Matt von Mauren. 
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Längle 1979, 388: Matt. (Register) Mehrere Ver-
weise auf Träger des FamN Matt in Vorarl-
berg. 

Vogt 1979, 61: Matt. Zahlreiche Nachweise für 
das Auftreten des Geschlechts im 14. und 15. 
Jh. in Laterns, Sonntag, Blons, Dünserberg, 
Schnifnerberg, Damüls, Ebnit, Nüziders, Nen-
zing, Silbertal, St.Gerold. 

FamNB-CH 2, 1185: Matt. Altverbürgert in BL. 
FamB-R, 127: Matt. Stammbaum der Familien 

Matt von Ruggell. Stammen von Mauren. 
FamB-G/2, 80f.: Matt. Stammbaum der Familien 

Matt von Gamprin. Stammen von Mauren. 
FamB-M/2, 206ff.: Matt. Stammbaum der Fami-

lien Matt von Mauren. Walsergeschlecht, das 
bis zum Jahr 1313 zurückverfolgt werden 
kann. Die Matt von Mauren stammen vermut-
lich von Laterns. Erste Erwähnung für Mauren 
im Legerbuch 1584. 

Deutung 
a) Wohl zu einer Kurzform Matt der bibli-
schen Namen Matthäus oder Matthias. Vgl. 
Brechenmacher 2, 240; Duden FamN 445. 
Siehe auch Þ Mattle, Þ Metier. 

VN: Matthäus; Matthias 
Typ: Rufnamen 

b) Rtr. mat m. 'junger Bursche, lediger jun-
ger Mann' kommt insbesondere dann nicht 
in Betracht, wenn der Name walserischer 
Herkunft ist. Vgl. RN 3, 636. 

Typ: Übernamen 

c) Sprachlich auch möglich, hier aber kaum 
wahrscheinlich, sind auch: mhd. matte f. 
'Wiese, Grasland', nach der Wohnstätte 
(vgl. FLNB I/5, 347f.; Brechenmacher 2, 
240; Duden FamN 445), oder: mhd. matte 
f. 'Decke aus Binsen oder Strohgeflecht' für 
den Hersteller solcher Matten (vgl. Duden 
FamN 445). 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Matteotti  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Matter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 470: Matter. 1658 ist in Schiers (GR) ein 

Christen Mater von Richenbach (BE) bezeugt. 
Zu alem. matte 'Wiese'. 

FamNB-CH 2, 1186: Matter. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, OW, SO, VS. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. matte f. 'Wiese', 
wohl nach der Wohnstätte des Benannten, 
allenfalls auch nach einem Besitz. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 240. 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Mattle 
 
/mÇatl�‡/ 
Bezeugt in: E, R. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1594 Matle (U 58; Z 11): «... dem Valentin ~ ein 
Viertentail ...» 

1658 Matlin (PfAE TESFB 1650; fol. III 47v, 
6/2): «Matrimonium ... celebrarunt ... et Maria 
~ » 

1658 Mattli (PfAE TESFB 1650; fol. III 76v, 
4/11): «Obierunt in Domini ... Jacobus ~ ...» 

1659 Matli (PfAE RB 1637; fol. 35r, Z 6): «... 
vnderpfand ein stÇukli gÇut in FlÇuxs gelegen 
stost einwerts gegen Veld[k]irch an Jacob ~ß 
Erben eigen gÇuth ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 70: Mattle. Urk. bezeugt 1445 in Sil-

bertal, 1482 in Schruns. 
FamNB-CH 2, 1188: Mattle. Altverbürgert in 

SG (Eichenwies, Holzrhode, Oberriet, Rüthi). 
FamNB-CH 2, 1188: Mattli. Altverbürgert in 

AG, GR (Zillis-Reischen) und UR. 

Deutung 
Zur Koseform Mattle des biblischen Na-
mens Matthäus (oder Mathias). Vgl. RN 3, 
298f.; Brechenmacher 2, 241. Siehe auch 
Þ Matt; Þ Mettler. 
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VN: Matthäus; Matthias 
Typ: Rufnamen 

Matzensteiner 
 
/mÇats¼n�™st̀�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: B 

1584 Matzenstainer (U 56; fol. 4a): «... Graf ~ 
vnnd sein Son Erhart ...» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 98: Matzensteiner. Graf Matzen-

steiner ist 1584 im Legerbuch für Balzers be-
zeugt. 

Tschugmell 1957, 80: Matzensteiner. Ob Graf 
Matzensteiner im Legerbuch 1584 nur seinen 
Besitz in Balzers versteuerte, oder ob er selbst 
auch in Balzers wohnte, ist unklar. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offensichtlich nach der Herkunft von einer 
Örtlichkeit namens *Matzenstein (?). 

Typ: Wohnstättennamen 

Mätzler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 702: Mätzler, Metzler. Für GR bezeugt in 

Chur, Ausserferrera und Zizers. Berufsname. 
Metzler ist älter für Metzger (vgl. Id. 4, 627). 

FamNB-CH 2, 1147: Mätzler. Altverbürgert in 
SG (Berneck). 

Deutung 
Zu mhd. metz(e)ler m. 'Metzger', als Be-
rufsname. Vgl. Duden FamN 456 (s. v. 
Metzler); Brechenmacher 2, 265. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mäuchli 
 
/mî¡¨®¿l�—/ 

1398 M�™ochlin (LUB I/4; 135): «Annen ~en siner 
elicher wirtinn.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Lemmatisierung als Mäuchli ist blosse An-
nahme; auch eine mask. Form Mochel (Muchel?) 
wäre möglich. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1189: Mauchle. Altverbürgert in 

SG (Andwil, Gossau, Straubenzell). 

Deutung 
a) Eine Form Mäuchli ist Verkleinerungs-
form zu mhd. mouch m./n. (?) 'aufgeweich-
tes Brot', schwd. Mauch m. 'kropfiger Aus-
wuchs am alten Rebholz; unordentlicher 
Haufe; Klösschen, Würfel (z. B. aus Brot); 
Schlemmer, Vielfrass, Schmarotzer; gering-
schätzige Benennung eines Niedergelasse-
nen; Zuchtstier; süsse Erbse'. Vgl. Id. 4, 57; 
Duden FamN 446. 

Typ: Übernamen 

b) Wäre von Mochel oder Muchel auszuge-
hen, dann ist zu denken an schwd. Muchel 
m. 'wohlgenährtes Kind, dicker Knabe; 
Rindvieh von gedrungenem Körperbau, 
bes. Zuchtochse, junger, fetter Stier; Hurer; 
Spottname für den bei der gemeinsamen 
Feldarbeit Zurückbleibenden'. Vgl. Id. 4, 64 
(s. v. Máuchel). 

Typ: Übernamen 

Mauracher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu einem ON Maurach 
(so am Achensee), also die Herkunft des 
Benannten bezeichnend. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Maurer 
 
/mÇ¡®r¼r/, /mç¥r¼r/ 
Bezeugt in: T, V, S, P, E, M, G, R. Im 
liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 1990 
aufgeführt.  

*1252 murator (LUB I/1; 107): «... Eginonis ~is 
...» 

1363 Murer (LUB I/1; 240): «... wilent JÒakli ~s 
sÒaligen sun ...» 

1363 Murer (LUB I/1; 243): «... Br�•uder Cuonra-
ten von Pendor JÒaklis ~s sÒaligen sune ...» 

1387 murer (LUB I/2; 218): «... Hansen ~ von 
Malanns ...» 

1387 Murer (LUB I/4; 95): «... Jacob der ~ sess-
hafft ze Benden ...» 

*1398 Murer (LUB I/2; 254): «Jch Jäk ~ von 
Ruggel ...» 

1. H. 15. Jh. Murer (LUB I/2; 308): «... ~s aker, 
stoss[et] an des Murers bungarten, hinda an 
der kilchenmaiger aker.» 

1. H. 15. Jh. Murer (LUB I/2; 313): «... vss des 
~s aker ...» 

1. H. 15. Jh. Murar (LUB I/2; 316): «C�•unrat ~ 
vnd Winla sin wirtin ...» 

1493 murer (GAT U 27; Z 6): «... hansen ~ ...» 
(T) 

~1510 murer (LUB I/4; 265): «... Stost ... an des 
Jungen Hans ~s g�•ut» 

~1510 murer (LUB I/4; 275): «... Stost ... an 
Hans ~s z�•u vaducz ...» 

~1510 murer (LUB I/4; 286): «... stost ... an des 
~s g�•ut» 

1510 Murer (SchäU 27): «... Stost ... an Hans ~s 
ZÇu Vadutz gütter ...» (V) 

1550 MÕurer (GAT U 13; Z 15): «... vnnd Bartho-
lome ~ ...» 

2. H. 16. Jh. Maurer (LUB I/2; 327): «... Silues-
ter ~ ...» 

2. H. 16. Jh. M�•urer (PfABe ZB 1574; fol. II 40r, 
Z 3): «Waß ich für Roß und vech ze gmainen 
a�ˆusgestelt dem ~ z�ˆuo Benderen die groß graw 
st�ˆutt per 22 Gulden ...» (G) 

1556 Maurer (PfABe d/5; fol. 3r, Z 22): «... 
stoßt ... ahn Fridle ~s guot ...» 

1583 Maurer (PfABe U 15; Z 1): «Jch Georg ~ 
seßhafft zu Benndern ... Bekhennen offenlich 
...» 

1584 Maurer (U 56; fol. 10a): «Hans Banzers 
Selig Witib Elsa ~in» (T) 

1584 Maurer (U 56; fol. 19b): «Hanns ~ der Jün-

ger» 
1584 Maurer (U 56; fol. 21a): «Krum Hannss ~» 

(V) 
1584 Murer (U 56; fol. 21a): «Mer als Vogt Ma-

ria ~in» (V) 
1589 Maurer (SchäU 82; Z 6f.): «... Vfwert dem 

Lanndt nach an Berthlam ~ ...» (V) 
1597 Ma�™ueren (AlpAV U 1; Z 24): «... Hannss ~ 

...» (S) 
1603 Maurer (RA CXLV 1602-1605; fol. 10r, Z 

1): «Hanß ~ von Schan der Fenderich clagt 
gegen ...» 

1604 Maurer (PfABe 27/11; fol. 1r, Z 8): «Dem-
nach wür [Jakobus, Abt von Roggenburg] be-
richt empfangen dz der Erwirdig von Gaistlich 
Simon ~ abbte deß Gottsha�•uß z�•u St.LÇutzen 
vnnd Pfarrer z�•u Benderen ...» 

1604 Maurer (U 61; fol. 12b): «... Stost ... Auff-
wert Dem Landt nach an Hannss ~ ...» (S) 

1604 Maurer (U 61; fol. 9a): «... stost ... Abwert 
dem Landt nach an Krummen Hannss ~en ...» 
(V) 

1610 Maurer (PfABe d/10; fol. 1r, Z 6): «... der 
Ehrwürtig in Gott Vatter herr herr Simon [~] 
Abbte ... desß würdigen Gotts haus zu S. Luc̈y 
... und der Zeit pfahrherr zu Benderen ...» 

1611 Maurer (PfAS U 6; Z 5): «... zue khauffen 
gegeben haben ... unnd Fridlin ~ Sesshafft zue 
Vadutz alls dißer Zeit ... gesätzten Spend 
Maistern zue ... Schan ...» 

1616 Maurer (Schä U 13; fol. 4b): «Gibt Jetzt 
Hanns ~ zue Vadutz ...» (V) 

1616 Maurer (Schä U 13; fol. 7b): «Anton ~» 
~*1618 Maurer (LUB I/4; 363): «... den ~en von 

Schan ...» 
1620 Murer (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 2): «Cunrat ~ 

...» 
1626 Maurer (SchäUrb 117; Beilage fol. 1b): 

«Ain Bündt ob Hanns ~s Torggel Zue Schan 
...» (S) 

1626 Maurer (SchäUrb 117; fol. 22a): «Hannss 
~ Zu Schan, als ain gesetzter Vogt Anna Con-
radin, Zinset ...» (S) 

1626 Murer (SchäUrb 117; fol. 22a): «Hannss 
~» (S) 

1644 Murer (RA CXLV 1639-1648; S. 114, Z 
10): «Endtzwischen Johannes ~ vnd seines ge-
westen lerjungen Muetter Ist gesprochen wor-
den ...» 

1650 Murer (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 1/27): 
«Renatus est Georgius filius Joannis ~ et ...» 

1651 Murer (AS 1/1; fol. 43v, Z 2): «... Wider 
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Vrs�ˆulla ~i Verhörtag gehallten worden.» 
1651 Ma�ˆurer (AS 1/1; fol. 43v): «... die Vrs�ˆulla 

~i vermelt ...» 
1652 Maurer (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Anthoni 

~ ...» 
1652 Ma�™urer (GATb U 6; Z 3): «... Anthoni ~ 

...» (S) 
1652 Maurer (LUB I/4; 243): «... Anthoni ~ ... 

Geschworne ...» 
1659 MÇurer (PfAE KR 1650; S. 40, Z 10): «... 

haÇuß hoffstath, stost ... gegen Veldkirch an 
Hanß ~s gÇuth ...» 

1664 MaÇurer (PfAS Urb 1664; fol. 1v, Z 1): 
«Ein Pünt ob Hanß ~s Torggel zÇu Schan ...» 
(S) 

1664 MaÇurer (PfAS Urb 1664; fol. 7r, Z 2): 
«Antoni ~ zÇu VadÇuz ...» (V, S) 

1665 Ma�ˆurer (GAP U 8; Z 9): «... Th�™on�™y ~ ...» 
1665 MÇurer (PfAE RB 1637; fol. 48r, Z 14): «... 

geschechen in be¨ysein ... kirchenvogt Hanß ~ 
...» 

1670 Murer (PfAM LBCM 1640; I S. 8, Z 12): 
«Anno 1671 ... baptizavi infantem natum ex 
coniugibus Marti ~ et ...» 

1670 Maurer (PfAM LBCM 1640; III S. 10, Z 
41): «... in matrimonium coniunxi ... Marti ~ 
cum ...» 

1672 Maurer (PfAE TESFB 1650; fol. III 79r, 
12/20): «... obiit ... Joannes ~ ...» 

1684 Maurerer (PfABe Urb 1684; S. 178, Z 4): 
«Geörg ~ von Schönbühel zü(n)set ...» 

1690 Murer (PfABe 29/3; fol. 4v, Z 9): «Rudi ~ 
...» 

1693 MaÇurer (PfAS Urb 1693; I fol. 6r, Z 1): 
«Anthon¨y ~ß seel. Erben ...» 

1828 Maurer (PfAM LBMMC 1682; I S. 364, 
9/9): «Parentes ... Leonard ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Murer. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Eine Beschäftigung bedeu-
tend: Maurer. 

Tschugmell 1931, 90: Maurer. Leonhard Mau-
rer, Kammmacher von Untervaz, kaufte sich 
1823 in Mauren ein. 1917 ist das Geschlecht 
in Mauren wieder ausgestorben. 

Ospelt 1939, 98: Maurer, Murer (V, S, G). Ver-
weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 131: Maurer. In Mauren von 
1823 bis 1917 bezeugt. 

Tschugmell 1949, 65: Maurer. In Vaduz von 

1584 bis 1718 bezeugt, in Bendern schon 1363. 
Perret 1950, 145: Maurer. Das Geschlecht 

stammt aus Näfels und hat sich im 18. Jh. in 
Sargans eingebürgert. 

Tschugmell 1960, 98: Maurer. 1584 im Leger-
buch für Schaan bezeugt. 

FamB-S, 12: Maurer. Für Schaan im Legerbuch 
1584 bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1190ff.: Maurer. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, GE, LU, SG (Goldingen, Sar-
gans), SH, ZH. 

FamNB-CH 2, 1308: Murer. Altverbürgert in 
GL (Näfels), NW, SG (Degersheim, Eschen-
bach, Jona), SO. 

FLNB I/5, 350: Maurer. Enthalten im FlN 
�†Maurersacker (E). 

Deutung 
Zu mhd. m¯uraere, m¯urer m. 'Maurer', nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 753; Brechenma-
cher 2, 243; Duden FamN 447. 

Typ: Soziale Gruppen 

Maurischat  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Maurus 
 
/mÇ¡®r¥s/ 
Bezeugt in: S 

1754 Maurus (PfAS LBMCD 1695; fol. 115r, 
9/30): «Patrini [Taufe]: Michael ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu lat. MAURUS 'aus Afrika stammend'. In 
der Zeit des Humanismus gebildete Latini-
sierung des deutschen FamN Mohr. Vgl. 
Duden FamN 447. 

Typ: Übernamen 

b) Zum RuN Maurus, römisches Cogno-
men aus lat. MAURUS 'Mohr, Afrikaner'. 
Vgl. Duden FamN 447; Brechenmacher 2, 
244. 
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Typ: Rufnamen 

Mautz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, V aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1193: Mautz. 1880 in BS aus 

Deutschland eingebürgert. 

May 
 
/mÇ�Š�›/ 
Bezeugt in: S 

1533 Ma¨y (GAE III/7; Z 7): «... Jacob ~en von 
schan waibel als Obman ...» (S) 

1674 Ma¨y (PfAS LBMD 1659; fol. 33r, Z 3): «... 
Baptizatus est infans ... parentes Jos ~ et ...» 
(S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1151: Mai. Altverbürgert in BE. 
FamNB-CH 2, 1194: May. Altverbürgert in BE, 

SZ, VD, ZH. 

Deutung 
a) Zum lateinischen PN MAIUS oder zum 
germ. RuN Maio. Vgl. RN 3, 92f. 

Typ: Rufnamen 

b) Zum Monatsnamen mhd. meie, meige m. 
'Mai', nach dem Zeitpunkt der Geburt, nach 
einer bäuerlichen Abgabe oder nach Festen 
und Bräuchen, die in diesem Monat stattfin-
den. Vgl. Brechenmacher 2, 226; RN 3, 
92f.; Duden FamN 437. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. meie, meige m. 'Maibaum', nach 
der Wohnstätte bei einem solchen. Vgl. Du-
den FamN 437. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mayenknecht  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Deutung 
Vielleicht 'Knecht im Maiengut'. 

Mayerhofer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Deutung 
Herkunftsname zu den häufigen ON Meier-
hof, Meyerhof, Mayerhof(en), oder Wohn-
stättenname zu mhd. meierhof m. 'Meier-
hof; Hof, den der Meier vom Grundherrn 
zur Benutzung hat'. Vgl. Duden FamN 449; 
Brechenmacher 2, 250. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mazzitelli  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Mechele 
 
/mÇ�“¿�“l�“/ 
Bezeugt in: M 

1811 Mechele (PfAM LBMMC 1682; I S. 313, 
5/26): «Parentes ... Franc. Josephus ~ Miles 
e(x) Bludens et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 70: Mechel. Urk. bezeugt 1456 in 

Vandans, 1473 in Stallehr. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Koseform Mechele des biblischen Na-
mens Michael. 

VN: Michael 
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Typ: Rufnamen 

Mechnig  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Meier 
 
mÇ�Š�›¼r 
Bezeugt in: B, T, V, S, P, E, M, G, Sb, R. 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 auch als Mayer aufgeführt. 

*1363 Maiger (LUB I/3; 292): «Ülin ~ von 
Schönbül ...» 

*1363 Maiger (LUB I/3; 312): «Item Vlin ~ von 
Schönbüll geit ...» 

nach 1371 Mayer (LUB I/1; 259): «Hanns ~.» 
1394 maiger (LUB I/5; 658): «... vnd ~ erben 

wib vnd kind ...» 
1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 315): «... H�•anni 

[sic: wohl für Òa] ~ vnd Elsa sin husfrow, her 
Diettrich ir sun ...» 

1. H. 15. Jh. Maigr (LUB I/2; 318): «Nesa ~in 
...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 318): «... ab 
Hainczen ~s wingarten ...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 320): «... Herman 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 352): «... Andres 
~ von SchÒoneb�•ul vnd Els`y sin virtin ...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 360): «Herman 
~» 

1. H. 15. Jh. Maigr (LUB I/2; 361): «... Katheri-
na ~in ...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 361): «... Haincs 
~ et HÒanni Maiger ...» 

1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 362): «Haincz ~» 
1. H. 15. Jh. Maygr (LUB I/2; 362): «Katherina 

~in ...» 
1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 370): «... stosset 

... an des ~s g�•ut.» 
1. H. 15. Jh. Mayger (LUB I/2; 371): «... R�•udolf 

~ vnd C�•unczi sin br�•uder ...» 
1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 372): «... R�•udi ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 373): «... Haincz 

~ von Gamprin ...» 
Mitte 15. Jh. Maiger (LUB I/2; 317): «... ab vj 

massmad vff Schaner meder gelegen b�ˆy dem 
Rin, ... z�•u der dritten sitten an Hensly ~.» 

2. H. 15. Jh. Mayer (LUB I/2; 314): «... Hans 
Herwert vnd Greta sin husfrow, die ~in ...» 

1460 Mäyer (GAT U 28; Z 4): «... petter ~ ...» 
(T) 

1467 maiger (PfABe U 7; Z 1): «Wir diss nach-
benempten Eschner und Bender aidschwerer 
mit nammen ... hans ~ ...» 

1497 Me¨yer (GAT U (1584); fol. 3a): «... in 
Eberliss güetter, vnd dem selbigen nach vnda 
in Christan ~s güetter ...» (T) 

Ende 15. Jh. Mayer (LUB I/2; 364): «... stost ... 
an Hansen ~ ...» 

~1510 ma¨yer (LUB I/4; 284): «... Stost ... an Ja-
cob ~s ... gÒuter» 

~1510 mäyer (LUB I/4; 299): «... hofstat da cl�™as 
~ vff gesessen ist ...» 

1516 mäyer (SchäU 33): «... vnd ich gena¯nter 
troster Jacob ~ ...» 

1526 mayer (SchäU 41): «... Hanns ~n Der Zeit 
aman In Der Herschafft Schellenperg ...» 

1530 Ma¨yer (GASb U 3; Z 5): «... Vlrich vnd 
Hans ~ ,...» (R) 

1530 Ma¨yer (SchäU 51): «Ich Vrban ~ von 
Schan vnd Ich Nesa prustlin sein Eliche Haus-
fraw ...» (S) 

1533 ma¨yer (GAE III/7; Z 1): «... Stephan ~ ...» 
1538 ma¨yer (GATb U 5; Z 5): «... Jacoben ~n 

geschwornen Landt vnd Gerichts wa¨ybeln ...» 
2. H. 16. Jh. Mayer (LUB I/2; 349): «... stost ob-

nen an Lienhart ~ ...» 
2. H. 16. Jh. Ma¨yer (PfABe ZB 1574; fol. I 39r, 

Z 1): «hans ~ soll ['schuldet'] Järlich 1 Viertel 
waißen mer 3 heüner, mer 15 d. Jartzeit.» 

1555 Me¨yer (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 21): «... stosst 
... an... Jacob ~s ... Erben ...» 

1565 ma¨yer (SchäU 70; Z 17): «... Stost ... gegen 
Rein an Jacoben ~ ...» (B) 

1565 mayer (U 55; Z 7): «Stost ... gegem Rein 
an Jos ~s weibs Nesa Spieglin ... guet ...» (S) 

1575 Meyer (GAB 016-2; fol. 37b, 1. Br.): «... 
�™und Hanns ~ ...» (B) 

1579 ma¨yer (Pfäf 22/5; fol. 3r, Z 14): «... stost ... 
an ... Jacob ~ erben ...» 

1584 Ma¨yer (U 56; fol. 17b): «Joss ~ ...» 
1584 Mäyer (U 56; fol. 25a): «Mer als Vogt 

Hannss ~s Kindt» 
1584 Ma�™yer (U 56; fol. 30a): «Jac. ~ ...» (E) 
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1584 Me¨yer (U 56; fol. 3b): «Hannss ~» (B) 
1602 Mäyer (RA CXLV 1602-1605; fol. 2r, Z 

2): «Galle ~ ...» 
1602 Me¨yer (RA CXLV 1602-1605; fol. 4r, Z 

4): «Georg ~ sagt ...» 
1604 Me¨yer (U 61; fol. 13b): «Item Aristotiles 

Tüntel Zue Schan vnnd Elsa ~in sein Hauss-
frauw ...» (S) 

1604 Meier (U 61; fol. 19b): «... Stost ... Gegen 
dem Rein an Vest ~en ...» 

1604 Ma¨yer (U 61; fol. 20a): «Vest ~s» 
1616 Mayer (Schä U 13; fol. 13b): «Thoma ~ 

von Schaan ...» (S) 
1620 Maigner (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 14): «Agnes 

~i dem priester 2 d. ab Hainrich Waigners 
Weingarten ...» 

1620 Maiger (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 1): «Herman 
~ ...» 

1620 Ma¨yer (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 25): «Hanß ~ 
von Gamperin ...» 

1627 Ma¨yr (U 70; Rückseite der Urkunde): «an-
iezo Joseph ~ ...» 

1627 Mäyer (U 70; Rückseite der Urkunde): 
«Hanss Martin ~» 

1634 Me¨yer (Pfäf 7; fol. 1r, Z 27): «... und zu 
gleich auch der herren ... Gerichtßverwandten 
Andreaß ~ ... von den ... Pfarrgenosßen zu 
Eschen erkiesten gewalthaberen ...» 

1634 Ma¨yer (U 21; Z 3): «... Andreass ~ ...» (E) 
1635 Ma¨yer (PfAS U 8; Z 1): «Jch Christa ~ von 

Schan der Graffschafft Vadutz seßhafft ...» 
*1637 Ma¨yer (PfAE RB 1637; fol. 8r, Z 4): «... 

vnnderpfanndt sein aigen acker in Pennderen 
feldt gelegen stost ... zuer annderen siten ab-
wert an Diß ~s guet ...» 

*1638 Mäyer (PfAS U 10; S. 7, Z 13): «akher im 
Bofel ... gelegen, stost ... gegen Vadutz an 
Thoma ~» 

1638 maier (RA 7; fol. 1a): «... Anders ~ ...» 
1640 Mayer (GAR U 15; Z 7): «... dem Landt-

schreiner Martin ~ ...» 
1640 Mayr (GASb U 10; Z 7): «... Martin ~ ...» 
1640 Ma¨yer (PfAE 25/1; fol. 1v, Z 12): «... 

aigen stuckh gueth des Struben Bündt ge-
nanndt zu Müßnen gelegen, stosst ... zur Vier-
ten seiten an Michael ~s gueth ...» 

1640 Mayer (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 15): 
«... cum Vrshula ~in matrimonio coniunxi.» 

1640 Ma¨yr (RA CXLV 1639-1648; S. 24, Z 8): 
«Ambtspruch verfasset durch ... Landtschrei-
ber Martin ~ ...» 

1647 Ma¨yer (Pfäf 8; fol.2v, Z6): (Rückvermerk): 

«... und ist dar be¨y gesein ... bascha ~ ...» 
1649 ma¨yer (Pfäf 22/8; fol. 1r, Z 7): «... stosst ... 

an bastian ~ ...» 
*1650 Me¨yer (PfAE KR 1650; S. 2, Z 6): «... 

Setz(t) vnderpfandt Toma ~ von Schan Ein 
acker in Gewoder ...» 

1650 Me¨yer (PfAE TESFB 1650; fol. III 75r, 
5/22): «... ob̈yt ... Andreas ~ » 

1651 Mäyer (AS 1/1; fol. 42v, Z 9): «... Herr 
Martin ~ gewesten Landtschreibern ...» 

1652 Ma¨yer (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Caspar ~ 
...» 

1652 Ma¨yer (GATb U 6; Z 3): «... Caspar ~ ...» 
(S) 

1652 Ma¨yer (LUB I/4; 243): «... Caspar ~ ... Ge-
schworne ...» 

1662 Meir (PfAE TESFB 1650; fol. I 8r, 8/9): 
«Parentes ... Hanneß ~ [et] ...» 

1664 Mäyr (PfAS Urb 1664; fol. 13v, Z 12): 
«Thama ~ zÇu Schan ...» (S) 

1665 Mäyer (PfAM UJ 1665; fol. 33r, Z 1): 
«Te¨ysß ~ sol in Namen seines brÇuoders Johan-
nes Ma¨yeren in daß gemaine Jarzeit [zahlen] 
...» 

1668 Ma¨yer (PfABe c/1; fol. 1v, Z 14): «Waß 
nun anbedrifft die guetter ... unnd ... Johannes 
~s ... auch zuen Schellenberg zechenten gehö-
rig sein ...» 

1682 Ma¨yer (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 6/18): 
«... baptizavi Jnfantem ... Mathiae ~ et ...» 

1684 Maier (PfAE TESFB 1650; fol. III 80r, 
8/13): «... obiit Joannes ~ ...» 

1689 Ma¨yer (Pfäf 13a; 4. St., fol. 1v, Z 7): «... 
biß herr Rott ~ piae memoriae gestorben ...» 

1689 Me¨yer (PfAT U 1689; fol. 4r, Z 15): 
«Ferners seindt etwelche pia Legata ... zue der 
Cooperatur anfang ... gestifft worden, ... Als 
Nemblichan Zinßen stifftet ... We¨ylundt her-
ren Mart¨y ~'s seel. Töchteren, 500f. und 20d. 
...» 

1690 Ma¨yr (PfABe 29/3; fol. 2r, Z 14): 
«Hainrich ~ zÇu Benderen stüfftet ...» (G) 

1690 Me¨yer (SchäU 152; fol. 5a): «... vnd dem 
Knecht Jackhle ~ ...» 

1693 Me¨yer (PfAS Urb 1693; I fol. 38r, Z 1): 
«Adam ~ zÇu Schan ...» 

17. Jh. Ma¨yer (PfABe LB 1682; S I 1 Z 1): 
«Matheiß ~ ab dem Kapf ...» 

17. Jh. Ma¨yer (PfABe LB 1682; S I 28 Z 1): 
«Johannes ~ ab M¨ysnen ...» 

1699 Ma¨yer (PfAE BB 1699; S. 12, Z 12): 
«Hannß Jerg ~ Reiter [bezahlt] ...» 
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1699 Mäyr (U 78; fol. 1a): «... vnd gegen Rhein 
an schlaissweeg, vndt matheuss ~s gueth ...» 
(M) 

1699 Mayer (U 78; fol. 2b, Rückseite, Titel der 
Urkunde): «Johann Martin ~» (M) 

*1700 Ma¨yr (LUB I/4; 472): «Matthias ~s aige-
nes gÇueth ...» 

*1700 Ma¨yr (LUB I/4; 482): «MatheÇuss ~ ...» 
*1700 Ma¨yr (LUB I/4; 507): «Jacob ~s Erben» 
~1700 Ma¨yer (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 12): 

«... stost ... an ... Theiß ~s äcker ...» 
*1701 Mäyer (LUB I/4; 362): «berg: an Thoma 

~s Erben» 
~*1701 Mäyr (LUB I/4; 363): «aÇuffwerts ahn 

Thoma ~ss Erben.» 
1716 Ma¨yer (PfAS Urb 1710; fol. 6r, Z 11): «... 

zinßet ietzÇundt Caspar ~ zÇu Schan ...» 
1717 Mäyr (U 80; Z 21): «... stosset ... aufwerth 

an Antonj ~ ...» (E) 
1724 Ma¨yer (GAS U 149; fol. 2a): «Michael ~» 

(S) 
1724 Ma¨yr (U 27; Z 5): «... stoset gegen Rhein 

an Adam ~ ...» (S) 
1728 Mäyer (PfAS LBMCD 1695; fol. 68v, 

5/24): «Patrini [Taufe]: Josephus ~ Landt-
schreiber [et] ...» 

1738 Mäyr (PfAS Urb 1693; U fol. 1r, Z 2): «... 
Joseph ~ ... sess- und wohnhafft zÇue Schaan 
...» 

1748 Ma¨yer (PfAE TESFB 1650; fol. III 64r, 
6/17): «... benedicente [Ehe] R(everendo) 
P(atre) Bernardo ~ �ˆa Baldeg.» 

1751 Me¨yer (PfAE 32/1; fol. 1r, Z 3): «... ent-
zwischen dem Ehrbern Joseph ~ von Mauren, 
Verkeiffern, ... beschlossen worden ...» 

1757 Me¨yr (PfAE 32/4; fol. 1r, Z 3): «... ent-
zwischen ... Johannes ~ von MaÓuren als Ver-
kaüffer, Çund ... beschlossen worden.» 

1765 Me¨yer (PfAM 43/10; fol. 1r, Z 1): «Ich Jo-
seph ~ vndt ... thuen kundt ...» 

1766 Me¨yer (PfAM 43/12; fol. 1v, Z 2): «Handt-
schrift von Jacob ~ Berg ...» 

1784 Ma¨yer (SchäU 210; fol. 2b): «puncto des 
Johan ~ischen Hölzernen Hauses zu Mauren» 
(M) 

1791 Mäyer (PfAS KR; Nr 2, fol. 4v, Z 17): «... 
Joseph ~ Glasßer v(on) MaÇuren ... [bezahlt]» 

1806 Ma�™yer (GAS U 143; 3, fol. 1a): «Johanes ~ 
...» (S) 

1806 Mejer (GAS U 143; 3, fol. 2b): «Michel ~ 
...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Schluss der Belegform 1. H. 15. Jh., LUB I/2, 
317 Maiger undeutlich, vielleicht als Maigerr zu 
lesen. Die beiden Belegformen auf der Rückseite 
von U 70 (1627) stammen von späterer Hand. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Maier. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Eine Beschäftigung bedeu-
tend: Gutsverwalter. 

Tschugmell 1931, 87f.: Mayer. 1584 im Leger-
buch erstmals für Mauren bezeugt. 

Ospelt 1939, 98: Maier, Majer, Meier, Meyer 
[mäi¼r] (S, E, M, Sb). Verweis auf historische 
Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1941, 125f.: Mayer. 1584 im Leger-
buch erstmals für Mauren bezeugt. 

Perret 1950, 145: Meier. Der FamN erscheint ab 
1280 in Altstätten, dann in Maienfeld, Ragaz, 
Chur, Mels, St.Ulrich (Sevelen), Wangs, Vil-
ters, Valens, Plons (Mels). 1429 erscheinen 
die Meier in Liechtenstein. Mayer und Meyer 
gab und gibt es auch in Vorarlberg, z. B. in 
Bludenz und Schruns. Heute hat es altverbür-
gerte Meier in Mels, Quarten und Walenstadt; 
Maier, Majer etc. auch in Mauren, Schaan und 
Schellenberg. 

Tschugmell 1957, 80f.: Meyer. 1584 im Leger-
buch erstmals für Balzers bezeugt, dort aber in 
den Untertanenlisten von 1712 und 1718 nicht 
mehr genannt. In Triesen zwischen 1570 und 
1705 bezeugt. 

Tschugmell 1958, 165: Mayer. In Triesen von 
1429 bis 1718 bezeugt. 

Tschugmell 1960, 98f.: Mayer. 1507 im Brandi-
ser Urbar erstmals für Schaan bezeugt. 

Vallaster 1974, 169f.: Maier, Mayer, Meyer 
schon 1496 im Tal; hält sich in Vandans bis 
heute. 

FamB-Sb, 32: Meier. Stammbaum der Familien 
Meier von Schellenberg. 

FamB-M/1, 116ff.: Meier. Stammbaum der Fa-
milien Meier von Mauren. 

Fritz 1981, 69f.: Maier (Meier). Urk. bezeugt 
1436 in Schruns, 1468 in Silbertal, 1480 in 
Vandans; 1439 in Silbertal als Mayger. 

Längle 1985, 55f.: Mayer, Meyer, Maier, Meier. 
Kommt aus lat. VILLICUS MAIOR oder kurz 
MAIOR, 'grundherrlicher Beamter und Verwal-
ter; Dorfvorsteher; Lehensmann, Pächter; 
Bauer'. Dem Meier wurde die Oberaufsicht 
über die Bewirtschaftung aller gutsherrlichen 
Besitzungen übertragen, er erhielt den bedeu-
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tendsten der Höfe zu Lehen (der nach ihm 
Meierhof genannt wurde) und hatte neben der 
Aufsichtspflicht auch die Aufgabe, den 
richtigen Eingang der Grundzinse an Geld und 
Naturalien zuhanden der Grundherrschaft zu 
überwachen; ferner sass er oft auch dem 
Hofgericht vor. Mit der Zeit wurde dieses Amt 
erblich und stieg bis in den Rang des niederen 
Adels auf. An ihrer Stelle wurden daher später 
Ammänner ernannt. In Rankweil werden die 
Mayer 1393 genannt; sie erscheinen auch in 
Göfis, Röns, Düns, Schlins, Schnifis, 
Thüringen, Nenzing, Tisis, Meiningen, 
Feldkirch. Meierhöfe gab es zahlreich, so etwa 
in Schlins, Schnifis, Bludesch, Tisis; sie sind 
auf die mittelalterlichen Besitzverhältnisse zu-
rückzuführen: viele weltliche und besonders 
geistliche (süddeutsche und schweizerische) 
Grundherren hatten weitzerstreute Güter inne, 
die sie von einem Meier verwalten liessen. 

FamB-S, 96ff.: Majer. Stammbaum der Familien 
Majer von Schaan. 1507 erstmals für Schaan 
bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1151ff.: Maier. Altverbürgert in 
AG, GR (Fläsch, Rhäzüns, Says, Trimmis, Zi-
zers), LU, SG (Gossau, Straubenzell). 

FamNB-CH 2, 1194f.: Mayer. Altverbürgert in 
AI (Appenzell), GR (Zizers), SG (St.Gallen, 
Uzwil), TG. 

FamNB-CH 2, 1200ff.: Meier. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell, Oberegg), AR (Herisau, 
Hundwil, Rehetobel, Schwellbrunn, Speicher, 
Trogen, Urnäsch), BE, BL, GL (Rüti), GR 
(Schiers), LU, SG (Altstätten, Degersheim, 
Ebnat, Gossau, Jonschwil, Kappel, Kirchberg, 
Krummenau, Lütisburg, Mels, Mogelsberg, 
Mosnang, Murg, Nesslau, Oberriet, Quarten, 
Quinten, Uzwil, Walenstadt, Wattwil), SH, 
SO, SZ, TG, ZG, ZH. 

FamNB-CH 2, 1233ff.: Meyer. Altverbürgert in 
AG, AR (Hundwil), BE, BL, BS, FR, GR 
(Says, Schiers, Schmitten, Sur, Trimmis), JU, 
LU, SG (Lütisburg, Mogelsberg, Oberhel-
fenschwil, Quarten, Uzwil, Wattwil), SH, SO, 
SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH. 

FamB-R, 129: Meier. Stammbaum der Familien 
Meier von Ruggell. Stammen laut Tschugmell 
von Tosters (Vorarlberg). 

FamB-E 2, 310ff.: Meier. Stammbaum der Fa-
milien Meier von Eschen. 

FamB-E 2, 334ff.: Meyer. Stammbaum der Fa-
milien Meyer von Eschen. Stammen aus Wup-
penau (TG). Einbürgerung in Eschen um 
1840. 

FLNB I/5, 351: Meier. Enthalten in den FlN 
�†Maier (R), �†Maierische Bünt (B), �†Meieri-
scher Acker (V), �†Klas Meier (R), �†Meiers 
Rain (B), Meiers Uszog (P), �†Meiers Weg (P). 

FamB-M/2, 239ff.: Meier. Stammbaum der Fa-
milien Meier von Mauren. Der Name geht auf 
den historischen Begriff eines Pächters und 
Verwalters eines landwirtschaftlichen Anwe-
sens zurück. 

Deutung 
Zu mhd. meier, meiger m. 'Meier; grund-
herrlicher Beamter, der die Aufsicht über 
die Hofgüter führt und die niedere Ge-
richtsbarkeit ausübt'. Vgl. RN 3, 669; Bre-
chenmacher 2, 249; Duden FamN 456. 

Typ: Soziale Gruppen 

Meierstetter 
 
/mÇ�Š�›¼r�™st̀�“t¼r/ 
Bezeugt in: E 

1740 Me¨yerstetter (PfAE TESFB 1650; fol. III 
8r, 11/19): «... terrae mandatus est Infans ... 
Parentum pauperum ... et Mariae Josephae 
Eleonorae ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar Herkunftsname nach einer Ört-
lichkeit Maierstetten; eine solche findet 
sich in der Gemeinde Tacherting im Land-
kreis Traunstein, Regierungsbezirk Ober-
bayern. 

Typ: Wohnstättennamen 

Meigner 
 
/mÇ�Š�›gn¼r/ 

1620 Maigner (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 14): «Agnes 
~i ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl Herkunftsname zu einer Ortschaft 
Meigen oder Maigen (abgeleitet auf -er). 
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Der ON Maigen findet sich zweimal in 
Niederösterreich, nämlich als Katastralge-
meinde in der Gemeinde Meiseldorf (Be-
zirk Horn) sowie als Katastralgemeinde in 
der Gemeinde Weinzierl am Walde (Bezirk 
Krems-Land). 

Typ: Wohnstättennamen 

Meiser 
 
/mÇ�Š�›s¼r/ 
Bezeugt in: V, S 

1447 Mayser (SchäU 8): «... vnd dem Erben her-
ren ... hansen ~ Capplon des selben Altars ...» 

1447 maiser (SchäU 8): «her hansen ~s» 
1550 Meysser (SchäU 60): «... von Anna ~ein 

herkompt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1215: Meiser. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1154: Maiser. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. meise f. 'Trag-
korb, Tragreff', für den Hersteller oder Be-
nutzer solcher Geräte. Vgl. RN 3, 755f.; 
Brechenmacher 2, 252, Duden FamN 450. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Ableitung auf -er zu mhd. mei± m. 
'Holzschlag, Holzabtrieb', nach der Wohn-
stätte an einem Ort, wo ein Holzschlag vor-
genommen wurde. Vgl. Duden FamN 451. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Übername als Nomen agentis zu mhd. 
mei±en 'hauen'. Vgl. Duden FamN 451. 

Typ: Übernamen 

Melch 
 
/mÇ�“l¿/ 
Bezeugt in: E, M 

1653 Melk (PfAE TESFB 1650; fol. III 46v, 

1/27): «... copulati sunt ... [et] Maria ~i ex 
BlumenEg.» 

1654 Melch (PfAE TESFB 1650; fol. I 3r, 12/3): 
«Nomen Parentum ... [et] Maria ~in.» 

1675 Melch (PfAM LBCM 1640; I S. 19, Z 19): 
«... patrini [Taufe] fuerunt ... et Maria ~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 18: Melk ist entweder Berufsname 

und kommt von 'Melker, Milchhändler', oder 
ein PN und kommt von Melchior. 1514 er-
scheint ein Ulrich tscharfroew, genant Melch 
[...] ze pludasch (Bludesch). Als FamN er-
scheint Melck auch in Thüringen. 

FLNB I/5, 352: Melch. Im FlN �†Melcheicha (R) 
und den daraus gebildeten Verbindungen 
Melcheichawesa (R) und �†Melcheichamahd 
(R). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Kurzform Melch des biblischen Na-
mens Melchior. Vgl. RN 3, 322. Siehe auch 
Þ Melcher. 

VN: Melchior 
Typ: Rufnamen 

Melcher 
 
/mÇ�“l¿¼r/ 
Bezeugt in: E 

1678 Melcher (PfAM LBCM 1640; III S. 24, Z 
22): «Anno 1678 ... patrini [Taufe] fuerunt ... 
et Maria ~in v[on] Eschen.» 

1701 Milherr (PfAE TESFB 1650; fol. I 44r, 
11/1): «Parentes ... et Elisabetha ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1216: Melcher. Altverbürgert in 

GR (Fuldera, Lü, Ramosch, St.Moritz, Scuol / 
Schuls, Tschlin, Valchava). 

Deutung 
a) Zur Rufform Melcher des biblischen Na-
mens Melchior. Vgl. RN 3, 321; Brechen-
macher 2, 268 (s. v. Milcher). Siehe auch 
Þ Melch. 

VN: Melchior 
Typ: Rufnamen 
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b) Ableitung auf -er zu mhd. milch, milich 
f. 'Milch', nach der Tätigkeit als 'Milchver-
käufer, Milchhändler'. Vgl. Brechenmacher 
2, 268; Duden FamN 458 (beide s. v. Mil-
cher). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nomen agentis auf -er zu mhd. m¨elchen, 
m¨elken 'melken', nach der Tätigkeit als 
'Melker'. 

Typ: Soziale Gruppen 

Meli 
 
mç�“l�— 
Bezeugt in: S, E 

1662 Mäelin (PfAS LBMD 1659; fol. 88v, Z 
13): «... contraxit in Sacello Beatae Virginis 
Mariae in Trisen ... matrimonium ... cum ... 
Maria ~ Parochiae Sangans ...» 

1672 Meli (PfAE TESFB 1650; fol. III 69r, 2/8): 
«... copulati sunt Honestus Juv(enis) Joannes 
Baptista ~ ex Sargans et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 146f.: Meli. Der FamN gelangt im 

14. Jh. von Chur ins Sarganserland, 1342 ist 
Mel Bürgergeschlecht zu Feldkirch. 1560 er-
scheint Meli in Flums, 1700 Mel in Balzers. 
Meli sind heute alteingebürgert in Mels, Sar-
gans und Wangs. Meli kommt (nach Muoth) 
aus lat. AEMILIUS. 

Längle 1979, 15: Meli. Für das 14. Jh. ist für 
Feldkirch ein Bürger Johann Meli erwähnt. 

Stricker 1987, 96, 100: Meli (Mels), durch Kür-
zung im Anlaut (Ausfall von zwei Silben) aus 
*BartlimÇe < BARTHOLOMAEUS, bzw. daraus 
eine Diminutivform (Bartli)meli. 

FamNB-CH 2, 1217: Meli. Altverbürgert in SG 
(Mels, Wangs). 

Deutung 
Zur Koseform Meli, diese wohl Kurzform 
zu *BartlimÇeli < Bartholome. Vgl. RN 3, 
301; Stricker 1987, 96. Ð Eine Verbindung 
mit dem lateinischen RuN AEMILIUS, wie sie 
Perret 1950, 146 ansetzt, scheint wenig 
wahrscheinlich. 

VN: Bartholomäus 

Typ: Rufnamen 

Mell 
 
/mÇ�“l/ 
Bezeugt in: B, S 

1349 Mell LUB I/3; 277: «vs minem hof ze 
schan den man nemmet des ~en h�™of» (S) 

nach 1371 Mel (LUB I/1; 260): «... ~ ...» 
1383 Mell (LUB I/3; 157): «1.viertal waissen ab 

Peter ~en hof ze schan» (S) 
1803 Moll RA 14/2/14; fol. 1r, Z 13): «... zween 

Höfe zÇu Schan der Spiegelhof Çund der ~enhof 
...» (S) [verschrieben?] 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 98: Mel. Gehört im Jahr 1700 zu 

den Geschlechtern von Balzers. 
FamNB-CH 2, 1199: Mehl. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland, Polen und 
Frankreich. 

FLNB I/5, 353: Mell. Enthalten im FlN �†Mellen-
hof (S). 

Deutung 
a) Wohl Kurzform zum alträtorom. RuN 
Giacumell (Diminutiv zu Giachem 'Jakob'). 
Dorthin gehört auch Þ Tschugmell. 

VN: Jakob 
Typ: Rufnamen 

b) Falls der Name deutsch sein sollte, dann 
wohl zu mhd. m¨el n. 'Mehl', nach der Tätig-
keit als Müller, Mehlführer, Mehlhändler 
oder Bäcker. Vgl. Brechenmacher 2, 248; 
Duden FamN 449. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mella  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1217: Mella. Altverbürgert in TI. 
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Melliger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1217: Melliger. Altverbürgert in 

AG. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus Mellingen (AG). 

Typ: Wohnstättennamen 

Mellin 
 
/mÇ�“l�—n/ (?) 
Bezeugt in: S 

1749 Mellin (PfAS LBMCD 1695; fol. 106r, 
4/4): «Parentes: Josephus ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte Form ist nicht sicher zu be-
urteilen. Allenfalls zu Þ Meli zu stellen? In 
RN 3, 301 (s. v. Mehli) figuriert eine Beleg-
form 1778 Melin für Trimmis. 

Melter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1217: Melter. In BE 1954 aus 

Deutschland eingebürgert. 

Memel 
 
/mÇ�“m¼l/ 
Bezeugt in: S 

1751 Memel (PfAS LBMCD 1695; fol. 109r, 
1/27): «Parentes: Josephus ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1218: Memmel. Selten. Verein-

zelt jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Vorbemerkung: In Deutschland bezeugt (Inter-
net). 

Die vereinzelte Form ohne Angaben zur 
räumlichen Herkunft ist hier nicht zuverläs-
sig zu beurteilen. 

Mendli 
 
/mÇ�“ndl�—/ 
Bezeugt in: S 

1760 Mendlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 125v, 
6/6): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~ vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1218: Mendelin. Altverbürgert in 

BE. 
FamNB-CH 2, 1218: Mendly. Altverbürgert in 

FR. 
FamNB-CH 2, 1146: Mändli. Altverbürgert in 

GR (Zizers). 

Deutung 
a) Wohl diminutivische Kurzform zum 
deutschen Namen Hermann. Vgl. RN 3, 
185. 

VN: Hermann 
Typ: Rufnamen 

b) Formal möglich ist sicher auch Verklei-
nerungsform zu dt. Mann m. 

Typ: Übernamen 

Mengin 
 
/me¾gÇ�‹n/, jünger auch /mÇe¾gin/ 
Bezeugt in: E, M 

1362 MÒangin (LUB I/5; 117): «... ~s h�™of ze 
mvran giltet iÒarlich vier scheffel waissen ...» 

*1363 Mängi (LUB I/3; 293): «Item ~s hoff ze 
Muran ...» 

*1363 Mängin (LUB I/3; 313): «Item ~s hoff ze 
Muran ...» 

*1363 Mängin (LUB I/3; 313): «guett ze ~s 
veld» 
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*1363 Maingin (LUB I/3; 315): «Item ~s hoff ze 
muran ...» 

*1363 Mängin (LUB I/3; 315): «Item ~s hoff ze 
Muran ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1219: Menghini. Altverbürgert in 

GR (Poschiavo). 
FLNB I/5, 353: Menig (Mengin?). Enthalten in 

den FlN �†Mängins Feld (M), �†Mängins Hof 
(M) und �†Mengenzil (E). 

Deutung 
Ableitung auf -in (rom./it. Diminutivform) 
zur Kurzform Meng aus dem rtr. RuN Du-
meng, diese zum lat. Namen DOMINICUS. 
Vgl. RN 3, 72ff.; Stricker 1987, 98; Bre-
chenmacher 2, 256; Finsterwalder 1994, 
401. 

VN: Dominikus 
Typ: Rufnamen 

Mennel 
 
/mÇ�̄“n¼l/ 
Bezeugt in: M 

1803 Mennel (PfAM LBMMC 1682; II S. 74, 
5/10): «... conjuncti sunt ... Juvenis Joseph. 
Antonius ~ ex Schwarzenbach ac ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 90: Mennel. Joseph Anton 

Mennel, Bäcker, aus Schwarzenbach, Würt-
temberg, ist ab 1806 in Mauren bezeugt. Mit 
seiner Tochter starb das Geschlecht 1876 wie-
der aus. 

Perret 1950, 147: Mennel. Seit unserem Jh. in 
Sennwald eingebürgert; evtl. aus Emanuel ge-
bildet. 

FamNB-CH 2, 1220: Mennel. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich, Deutschland und 
Italien. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. mennel̄�‹n, mennel n. 
'Männchen, Männlein', nach der Körperge-
stalt des Benannten. Vgl. Brechenmacher 2, 
256; Duden FamN 452. 

Typ: Übernamen 

b) Mit l-Suffix abgeleitete Koseform von 
VN, die das Namenelement Mann ent-
halten, etwa Manhart oder Hermann u. a. 
Vgl. Duden FamN 452. 

Typ: Rufnamen 

Menzinger 
 
/mÇ�“nts�”¾¼r/ 
Bezeugt in: S, M 

1789 Menzinger (PfAS Urb 1693; II fol. 37r, Z 
18): «[Unterschrift]: «~ Landvogt» 

1792 Menzinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 
253, 5/26): «Patrini [Taufe] ... M(aria) There-
sia ~ nata de Stubenrunch Landvogtin ...» 

1795 von Menzinger (PfAS KR; Nr 86, fol. 1r, Z 
9-10): «AbraittÇung ... geschechen ... under der 
VerwaltÇung des ... Herren Frantz XaÇuer¨y ~ 
Hochfürstlich Liechtensteinischer Rath. vnd 
Landtvogt beder Herrschafften VadÇuz vnd 
Schellen berg ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1221: Menziger. Altverbürgert in 

SZ. 
FamNB-CH 2, 1221: Menzinger. Selten. Verein-

zelt jünger eingebürgert aus Österreich und 
der [ehemaligen] Sowjetunion. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Menzingen (Ableitung auf -er). Vgl. Bre-
chenmacher 2, 258; Duden FamN 453. 
Menzingen heisst eine Gemeinde im 
Kanton Zug (Schweiz), ferner ein Stadtteil 
von Kraichtal (Landkreis Karlsruhe, Baden-
Württemberg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Mercati  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1222: Mercati. 1955 aus Italien 

in TI eingebürgert. 
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Merer 
 
/mç�“r¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1700 Mehrer (LUB I/4; 474): «Urban ~ ...» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1200: Mehrer. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Da zur räumlichen Herkunft des Ge-
schlechts nichts Näheres bekannt ist, bleibt 
der Name mehrdeutig. 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Meer, Mehr oder Mehre. Vgl. Duden FamN 
449 (s. v. Mehr). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu einer auf -er abgeleiteten Kurzform 
von germ. RuN auf M̄ARI-. Vgl. Brechenma-
cher 2, 246; Duden FamN 449 (beide s. v. 
Meer). 

Typ: Rufnamen 

Merlin 
 
/m�Šrl̄�Œn/ 
Bezeugt in: M 

*nach 1700 Merlin (LUB I/4; 466): «Hierony-
mÇus ~s wald» 

1797 Merlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 270, 
4/23): «Parentes ... Conrad. Oswaldus ~ ex 
Frejenbach pauper et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1200: Mehrlin. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1224: Merlin. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Italien, Frankreich, Öster-
reich und der [ehemaligen] Sowjetunion. 

Deutung 
a) In Brechenmacher 2, 260 (s. v. Merlin) 
wird unklar von einer Kurzform Maro [zu 
einem germ. RuN?] gesprochen. 

Typ: Rufnamen 

b) Zum Namen Merlin, Zauberer und Rat-

geber des sagenhaften britischen Königs 
Artus. Vgl. RN 3, 890. 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. merl(e) f. 'Amsel', 
nach einem bildhaften Vergleich mit dem 
Tier. Vgl. RN 3, 890; Duden FamN 454 (s. 
v. Merle). 

Typ: Übernamen 

Merz 
 
/mÇ�Šrts/ 
Bezeugt in: S, M, G 

*1580 Merz (PfABe ZB 1574; fol. II 52r, Z14): 
«Item ich hab anno [15]80 khorn und waisen 
verkhoft ... dem Marti ~en geben 6 Viertel 
w[aisen] 6 Viertel khorn.» (G) 

~1600 Mertz (LUB I/2; 345): «... die ... ietz Mar-
ti ~ hat ...» 

1604 Mertz (RA CXLV 1602-1605; fol. 31v, Z 
4): «Simon Graw zeigt ahn, es hab der Gabriel 
gesagt zu Martin ~en ...» 

1740 Merz (PfAS LBMCD 1695; fol. 92r, 9/16): 
«Parentes: ... [et] Anna Verena ~in» 

1793 Merz (PfAM LBMMC 1682; II S. 65, 2/5): 
«... Sacramentaliter ... copulati sunt ... Juvenis 
Henricus Jacobus ~ ex Emen ditione Lucer-
niana ac ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1226f.: Merz. Altverbürgert in 

AG, AR (Herisau), FR, LU, SG (St.Gallen), 
SO, TG, ZG, ZH. 

Deutung 
a) Übername zum Monatsnamen mhd. 
merz(e) m. 'März' nach einem Zins- oder 
Abgabetermin oder nach dem Zeitpunkt der 
Geburt. Vgl. RN 3, 828; Brechenmacher 2, 
261; Duden FamN 454. 

Typ: Übernamen 

b) Zur Koseform März, Merz eines mit dem 
Namenwort Mar- oder Mark- anlautenden 
germ. RuN. Vgl. Brechenmacher 2, 238. 

Typ: Rufnamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
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namens Merz (Brandenburg, Österreich), 
Nieder-, Obermerz (Nordrhein-Westfalen). 
Vgl. Duden FamN 454. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mesmer 
 
mÇ�“sm¼r 
Bezeugt in: S, E, G 

*1363 Mezner (LUB I/3; 290): «... Der hoff ... 
der ~ von Eschan pawent gilt ...» 

*1363 Mezner (LUB I/3; 290): «... vnd der ~ von 
Eschan ...» 

*1363 Meczner (LUB I/3; 293): «Item der gra 
gilt von des ~s halden ...» 

*1363 Meczner (LUB I/3; 294): «Item der ~s 
hoff von Eschan giltett ...» 

*1363 Meczners (LUB I/3; 294): «Item der ~ 
hoff von Eschan ...» 

*1363 Meczners (LUB I/3; 313): «... von des ~ 
halden ...» 

*1363 Meczners (LUB I/3; 314): «Item Des ~ 
höff von Eschan ...» 

nach 1371 Mesner (LUB I/1; 260): « ~ de Tri-
mus» 

1400 Mesner (LUB I/4; 141): «Den erberen 
lÇuten hansen ~ von Montigel ...» 

*1581 mesner (PfABe ZB 1574; fol. II 53r, Z 
20): «Waß ich für wein deß [15]81 und [15]82 
Jars verkhofft ... dem ~ 1 Viertel.» 

1620 Meßmer (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 19): «Ulin ~ 
...» 

1801 Mesner (PfAS LBMCD 1695; fol. 204v, 
3/5): «Patrini [Taufe]: Petrus ~ ex Praz et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 98: Meßmer. Gehörte 1718 zu den 

Geschlechtern von Gamprin. 
FamNB-CH 2, 1227: Mesmer. Altverbürgert in 

BL. 
FamNB-CH 2, 1228f.: Messmer. Altverbürgert 

in AR (Urnäsch), GR (Susch, Tschappina), SG 
(Au, Rheineck, Widnau), SH, TG, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. mess(e)naere m. 'Kirchendiener, 
Mesner, Küster', nach dem Amt. Vgl. RN 3, 
646; Brechenmacher 2, 262; Duden FamN 
455. 

Typ: Soziale Gruppen 

Meteld 
 
/metÇeld/ (?) 
Bezeugt in: T 

1450 meteld (U 35; Z 7): «... Stost ... vnden an 
peter ~en g�•ut ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Meteld. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Vom Taufnamen Mathilde 
abgeleitet. 

Ospelt 1939, 99: Meteld. Verweis auf Büchel 
1902, 114. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum germ. RuN Mathilda (vgl. RN 3, 214); 
möglicherweise in einheimischer Lautent-
wicklung (mit Senkung des Ç�Œ > Ç�“), was auf 
ein vom Romanischen beeinflusstes Beto-
nungsmuster (Zweitsilbenbetonung) ver-
weist. 

VN: Mathilde 
Typ: Rufnamen 

Metier 
 
/mÇ�“t�—¼r/ 
Bezeugt in: S, M 

1769 Metier (PfAS LBMCD 1695; fol. 143v, 
5/27): «Parentes: Franciscus Antonius ~ [et] 
...» 

1800 Metier (PfAM LBMMC 1682; III S. 92, 
2/9): «... obiit Magdalena Jnfans Joan. Georgii 
~ pauperis e(x) Schaeufis.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Ortsangabe Schaeufis in Beleg 1800 ist sicher 
verschrieben, jedoch wofür? Schnifis? Schänis? 
Oder gar Schanfigg? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH, 1230: Mettier. Altverbürgert in 

Arosa, Davos und Langwies. Mitte 20. Jh. aus 
Langwies in ZH eingebürgert. 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Die Lautfolge /-t�›-/ in einer walserischen 
Form entspricht gemeinalem. /-tl-/ (vgl. 
Meitji:Meitli); ein Zusammenhang mit Na-
men wie Mattli, Mettler läge also nahe. 
Wahrscheinlich walserische Kurzform Mät-
tji zur Rufform Matt, die wohl vom bibli-
schen Namen Matthäus ausgeht. Vgl. RN 3, 
299f. Siehe auch Þ Matt. Ð In welcher Be-
ziehung der Name Met(t)ier mit dem Mit-
telwalliser FamN Mathier steht, bleibt zu 
untersuchen. 

VN: Matthäus 
Typ: Rufnamen 

b) Denkbar wäre die Namenbildung auch 
nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens Mettlen (vgl. RN 3, 300); als ON 
kommt er vor etwa in Urnäsch AR, Muri 
BE, Wattenwil BE, Netstal GL, Ebnat-
Kappel SG, Bussnang TG, Wald ZH (vgl. 
GLS 3, 350f.). Allerdings scheinen keine 
Gebiete darunter zu sein, wo die wal-
serische Form vorausgesagt werden könnte. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mettler 
 
mÇ�“tl¼r 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1712 Metler (PfAE TESFB 1650; fol. I 56r, 
12/26): «Patrini ... [et] Catharina ~in oriunda 
Ex Churwalden ... Ex Rhetia.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1230f.: Mettler. Altverbürgert in 

AR (Herisau, Urnäsch), BE, FR, JU, SG (Eb-
nat, Hemberg, Kappel, Krinau, Mogelsberg, 
Oberhelfenschwil, St.Peterszell, Wattwil, 
Wildhaus), SH, SZ, TG, ZH. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu einer Koseform 
Mattli bzw. Mättli des biblischen Namens 
Matthäus. Vgl. RN 3, 299. Siehe auch Þ 
Mattle. 

VN: Matthäus 
Typ: Rufnamen 

b) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens Mettlen: kommt vor etwa in Ur-
näsch AR, Muri BE, Wattenwil BE, Netstal 
GL, Ebnat-Kappel SG, Bussnang TG, Wald 
ZH (vgl. GLS 3, 350f.). Vgl. Brechenma-
cher 2, 263; Duden FamN 455. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Nebenform zu mhd. mitteler m. 'der in 
der Mitte wohnt', nach der Wohnstätte. Vgl. 
Duden FamN 455. 

Typ: Wohnstättennamen 

d) Übername zu mhd. mittler m. 'Mittler, 
Vermittler'. Vgl. Duden FamN 455. 

Typ: Übernamen 

Metz 
 
mÇ�“ts 
Bezeugt in: Sb 

1497 Matz SchäU 18; fol. 1b: «... nemlich von 
der alten Schellenberg ungefahrlich durch ~en 
Thaal uf ...» (Sb) 

1620 Mez GASb U 7; Z 9: «... Ain Güetlin im 
~en Thal, ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 354: Metz. Allenfalls enthalten im 

FlN �†Metzental (Sb). 

Deutung 
Zu einer Koseform Metzi (mit z-Suffix) des 
germ. Frauennamens Mechthild, der ahd. 
maht + hiltja enthält. Der FamN entstand 
als metronymische Benennung ('Sohn der 
Metzi'). Vgl. RN 3, 214; Brechenmacher 2, 
264; Duden FamN 455 (s. v. Metze). 

Typ: Rufnamen 

Metzger 
 
mÇ�“tsg¼r 
Bezeugt in: S, E, M 
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1729 Mezger (PfAE TESFB 1650; fol. I 77r, 
12/7): «Patrini ... [et] Joannes ~ » 

1740 Metzger (PfAE TESFB 1650; fol. III 8r, 
11/19): «... terrae mandatus est Infans ... Pa-
rentum pauperum Jo(han) Udalrici ~ ex Pet-
terZell ...» 

1741 Mezge[r] (PfAS LBMCD 1695; fol. 94r, 
9/8): «Parentes pauperes vagabundi Joanes 
Udalricus ~ ex Peter Cell [et] ...» 

1801 Metzger (PfAM LBMMC 1682; I S. 283, 
5/2): «Parentes ... M(aria) Anna ~in soluta 
e(x) Wattwill Pater galli.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1231f.: Metzger. Altverbürgert in 

AG, AR (Stein), SG (Ebnat, Hemberg, Kirch-
berg, Stein, Wildhaus), SH, TG, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. metzjaere, metzjer, metz(i)ger m. 
'Metzger', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 
702; Brechenmacher 2, 264f.; Duden FamN 
456. 

Typ: Soziale Gruppen 

Meusburger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1233: Meusburger. 1944 in ZH 

aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zum Örtlichkeitsnamen Meusburg in der 
Gemeinde Egg im hinteren Bregenzerwald. 
Vgl. VNB I/8, 52. 

Typ: Wohnstättennamen 

Meyerhans  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, E, M, Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1240: Meyerhans. Altverbürgert 

in TG. 

Deutung 
Aus Þ Meier und dem VN Hans zusam-
mengewachsen. Entweder zu verstehen als 
'Hans der Meier', oder als patronymische 
Bildung 'Hans, Sohn des Meiers'. Vgl. Du-
den FamN 449; Brechenmacher 2, 250. 

Typ: Rufnamen; Soziale Gruppen 

Mezenaia 
 
Bezeugt in: S 

1686 Mezenaia (PfAS LBMD 1659; fol. 69v, Z 
3): «... [baptizatus est] Franciscus ... parentes 
Adam ~ et ...» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da zur räumlichen Herkunft des Ge-
schlechts nichts bekannt ist, bleibt die 
sprachliche Herkunft des Namens unge-
wiss. 

Michael 
 
/mÇ�Œ¿aè�“l/ 
Bezeugt in: S 

1603 Michael (RA CXLV 1602-1605; fol. 11r, Z 
1): «Andreß ~ in nammen seiner Muetter we¨y-
landt Wolffgang ~ hinderlassenen Wittib legt 
ein Zinßbrieff ein ...» 

1659 Michael (AS 1/1; fol. 135r, Z 13): «... mit 
dem Frantz ~ ...» 

1666 Michael (PfAS BB/F 1663; fol. 6v, Z 3): 
«LÇucia ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1242: Michael. Altverbürgert in 

GR (Casti-Wergenstein, Pagig). 

Deutung 
Zum biblischen Namen Michael. Vgl. RN 
3, 325ff.; Brechenmacher 2, 266; Duden 
FamN 457. Siehe auch Þ Michel, Þ Mich-
ler. 

VN: Michael 
Typ: Rufnamen 
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Michel 
 
/mÇ�Œ¿¼l/ 
Bezeugt in: Tb, S, M. Im liechtensteini-
schen Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

nach 1371 Michel (LUB I/1; 260): «... ~ ...» 
1584 Michell (U 56; fol. 15b): «Claus ~» (Tb) 
1661 Micḧeel (PfAS LBMD 1659; fol. 2v, Z 

14): «... Patrini [Taufe]: Nobilis Dominus 
Franc(iscus) Andreas ~ et ...» (S) 

1731 Michel (PfAS KR; Nr 60, fol. 2v, Z 19): 
«... ich zal be¨y dem Crämer ~ wegen dem 
todten dÇuech ...» 

1794 Michl (PfAM LBMMC 1682; I S. 262, 
11/19): «Parentes ... et M(aria) Anna ~in 
peregrini.» 

1801 Mechel (PfAS LBMCD 1695; fol. 204r, 
2/21): «... in aßistentia [Taufe] ... Andreae ~ 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 99: Michel. 1584 im Legerbuch für 

Triesenberg bezeugt. 
Perret 1950, 148: Michel. Der Name erscheint 

1386 in Chur, 1390 im Sarganserland, dann 
mehrfach auch in Graubünden, 1584 am 
Triesnerberg. Es gab auch Michel in Flums; 
heute altverbürgert in Vilters. Aus hebr. 
MICHAEL 'wer ist wie Gott?' 

FamNB-CH 2, 1242ff.: Michel. Altverbürgert in 
AG, Be, FR, GE, GR (Davos, Domat/Ems, 
Furna, Grüsch, Igis, Luzein, Pagig, Seewis im 
Prättigau, Wiesen), JU, OW, SG (Vilters), TG, 
VD, VS. 

Deutung 
Zur deutschen Rufform Michel des bibli-
schen Namens Michael. Vgl. RN 3, 325ff.; 
Brechenmacher 2, 266; Duden FamN 457. 
Siehe auch Þ Michael, Þ Michler. 

VN: Michael 
Typ: Rufnamen 

Michler 
 
/mÇ�Œ¿l¼r/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 81: Michler. Johann Michler, 

Zimmermann, aus Tosters ist ab 1802 Hinter-
sass in Balzers. Das Geschlecht stirbt mit sei-
ner Tochter 1854 wieder aus. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Herkunftsname zum biblischen Namen 
Michael bzw. zur Rufform Michel (abgelei-
tet auf -er: 'Sohn des Michel'). Vgl. RN 3, 
326; Duden FamN 457. Siehe auch Þ Mi-
chael, Þ Michel. 

VN: Michael 
Typ: Rufnamen 

b) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Micheln (Sachsen-Anhalt, Ost-
preussen) oder Michelau (Hessen, Bayern, 
Baden-Württemberg, Schlesien). Vgl. Du-
den FamN 457. 

Typ: Wohnstättennamen 

Miescher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1246: Miescher. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mda. Mies, Miesch, 
mhd. mies n./m. 'Moos' wohl nach der 
Wohnstätte in einer Örtlichkeit namens 
*Miesch o. ä. Vgl. Id. 4, 467 (s. v. Mies). 

Typ: Wohnstättennamen 

Miguez  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Mikus  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 
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Milkovics  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Miller 
 
mÇ�Œàl¼r 
Bezeugt in: S, M, G. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1525 miller (SchäU 38): «Ich Barbara ~in von 
Saletz ...» (G) 

1616 Miller (Schä U 13; fol. 12b): «Thoma ~ 
von Schan, Allss ein Erb Sigmundt ~ss Zinst 
...» (S) 

1660 Miller (PfAM LBCM 1640; II S. 1, Z 24): 
«... confirmati sunt ... sequentes ... Bartholo-
maeus ~ ...» 

1694 Miller (PfABe c/9; fol. 1v, Z 19): «Jacob ~ 
jung ...» 

*1698 Miller (LUB I/4; 477): «Davon zinst ... 
Bartli ~ ...» (M) 

17. Jh. Miller (PfABe LB 1682; S I 50 Z 1): «Ja-
cob ~ von Gamprin ...» (G) 

Wertung der historischen Belege 
Miller ist Variante von Müller mit Entrundung ü 
> i. Inwieweit die Belege nur Schreibvarianten 
darstellen, bleibt offen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1247f.: Miller. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland, Österreich und 
Polen. 

Deutung 
Entrundete Variante zu Müller, aus mhd. 
mülnaere, müller m. 'Müller', nach der Tä-
tigkeit. Vgl. RN 3, 696; Brechenmacher 2, 
293; Duden FamN 466. Die Entrundung ist 
bei uns wohl nur graphisch und könnte von 
fremden Schreibern verursacht sein. Siehe 
Þ Müller. 

Typ: Soziale Gruppen 

Minder  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1249: Minder. Altverbürgert in 

BE, BL, LU. 

Deutung 
Übername zu mhd. minder, minner, minre 
adj. 'kleiner, geringer', auch 'der Jüngere'. 
Vgl. Id. 4, 320; Brechenmacher 2, 270. 

Typ: Übernamen 

Ming  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, E, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 73: Ming. Für Lugnez (GR) ist 1559 ein 

Peter Ming bezeugt: zu Meng < DOMINICUS. 
FamNB-CH 2, 1249: Ming. Altverbürgert in 

OW. 

Deutung 
Offenbar (rtr., vielleicht auch alem.) Kurz-
form (Ming, Meng) zum VN DOMINICUS. 
Vgl. RN 3, 73. 

Typ: Rufnamen 

Miss 
 
/mÇ�‹¹s/, /mç�‹s/, /mÇ�‹¼s/ (?) 
Bezeugt in: M 

1763 Miß (PfAM LBMMC 1682; II S. 35, 7/17): 
«... copulati sunt ... ac ... virgo Maria Agatha 
~in ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die räumliche Herkunft des Geschlechts ist 
unbekannt, die sprachliche Herleitung 
bleibt unsicher. Evtl. aus einer Kurzform 
von Hieronymus (vgl. RN 3, 380 s. v. 
Müssel) oder Ð wohl eher Ð von Jeremias 
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(vgl. RN 3, 261 s. v. Mias). Letztere 
Verbindung würde voraussetzen, dass die 
aus einem vereinzelten Beleg des 18. Jhs. 
bekannte Namensform nicht als /mÇ�‹s/ oder 
gar /mÇ�‹¹s/ zu lesen wäre, sondern als 
diphthongisches /mÇ�‹¼s/, was bei den ver-
hochdeutschenden Tendenzen jener Zeit 
durchaus möglich erscheint. Jeremias ist in 
Wartau bis heute unter der Kurzform /mÇ�“�›s/ 
gebräuchlich (die Form entstand aus dem 
Namenteil /-mÇ�‹½s/, der infolge der sog. Hia-
tusdiphthongierung zu /mÇ�“�›½s/ geworden 
war, gleich wie Maria zu M[a]reia). 

VN: Hieronymus 
Typ: Rufnamen 

Misser 
 
/mÇ�Œ¹s¼r/, /mç�‹s¼r/, /mÇ�‹¼s¼r/ (?) 
Bezeugt in: M 

1794 Mißer (PfAM LBMMC 1682; I S. 261, 
11/3): «Parentes ... et M(aria) Anna Elisabetha 
~in vagi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die räumliche Herkunft des Geschlechts ist 
unbekannt, die sprachliche Herleitung des 
Namens bleibt unsicher. Vielleicht Her-
kunftsname, ausgehend von Þ Miss, auf -
er abgeleitet ('Nachkomme des Miss'?). 

Typ: Rufnamen 

Mittelberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1252: Mittelberger. 1881 in SH 

und 1938 in SO jeweils aus Deutschland ein-
gebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer der zahlreich 
vorkommenden Ortschaften Mittelberg (ab-

geleitet auf -er). Vgl. Finsterwalder 1984, 
402; Brechenmacher 2, 274 (s. v. Mittel-
berg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Mitter 
 
/mÇ�Œt¼r/ 
Bezeugt in: E 

1768 Mitter (PfAE TESFB 1650; fol. III 71v, 
2/1): «... Nuptias celebr�ˆarunt Escḧy honesti 
Sponsi Joannes Udalricus ~ ex Thisis Juvenis 
et ...» 

Wertung der historischen Belege 
Der erwähnte Bräutigam stammt aus Tisis bei 
Feldkirch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1252: Mitter. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Zu mhd. mitter adj. 'in der Mitte befindlich', 
nach der Wohnstätte. Vgl. RN 3, 482; Bre-
chenmacher 2, 275; Duden FamN 460. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mittner 
 
/mÇ�Œtn¼r/ 
Bezeugt in: S, M 

1761 Mitner (PfAM LBMMC 1682; I S. 181, 
1/9): «Parentes ... Mathias ~ v(on) Landegg 
[et] ...» 

1762 Mittmer (PfAS LBMCD 1695; fol. 129v, 
3/26): «Parentes: Mathias ~ de valle stantiensi 
et ... vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1252: Mittner. Altverbürgert in 

GR (Praden). 

Deutung 
Zu mhd. mitte f. 'Mitte', allenfalls als feste 
Ortsbezeichnung, jedenfalls nach der 
Wohnstätte (abgeleitet auf -ner: 'der in der 
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Mitte wohnt'). Vgl. RN 3, 482; Finsterwal-
der 1978, 402f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mochli 
 
/mÇoxl�—/ 
Bezeugt in: E 

1676 Mochli (PfAE TESFB 1650; fol. I 19v, 
12/4): «... parentes ... et Catharina ~n ex Sul-
gen ex Turgöw ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu schwd. Máuchli m. (Nebenform zu 
Máuchel m.), Muchle f., dim. Mucheli n. (in 
Bed. 1); meist mit dem verstärkenden Zu-
satz dicker ~, rechter ~, 1. von wohlgenähr-
ten Kindern, besonders Knaben; 2. 'Tier 
von gedrungenem Körperbau, bes. 
Zuchtochse, junger, fetter Stier'; 3. 'Hurer'; 
4. Spottname desjenigen, der bei 
gemeinschaftlichen Erntearbeiten hinter 
den anderen zurückbleibt und dann 
mancherlei Schabernack zu erleiden hat'. In 
der Region (Grabs) heute noch schwach 
bekannt in mehr oder weniger festen 
Ausdrücken wie (tadelndes) Dreggmuchel 
m. 'Schmutzfink' (etwa von einem kleineren 
Knaben), oder netts Mucheli (von einem 
kleinen wohlgenährten Mädchen); eine 
eigentliche Wortbedeutung ist dort nicht 
mehr bekannt. 

Typ: Übernamen 

Mock 
 
mÇ�œék 
Bezeugt in: B, T, S, M, G. Im liechtenstei-
nischen Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1583 Mokh (PfABe ZB 1574; fol. II 53v, Z 7): 
«Waß ich für khorn und waisen [15]83 anno 
verkauft ... hanß ~en 13 1/2 Viertel khorn.» 
(G) 

1584 Mockh (U 56; fol. 9a): «Fridli ~» (T) 

17. Jh. Mockh (PfABe LB 1682; S I 35 Z 10): 
«... sambt Geörg ~ Erben ...» 

1778 Mock (PfAS LBMCD 1695; fol. 345v, 
3/9): «Obiit ... Infans Sebstiani ~ Patris vaga-
bundi» 

1781 Mockh (PfAM LBMMC 1682; III S. 66, 
3/16): «... obiit Jnfans pauperis Josephi An-
tonii ~ ex Appenzel.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Mock. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. 
Ospelt 1939, 99: Mock, Mockh (B, T). Verweis 

auf historische Literatur mit weiteren Nennun-
gen. 

Perret 1950, 148f.: Mogg. Auch Mock. 1390 gibt 
es Möckli in Ragaz und Pfäfers, 1412 Mock in 
Haldenstein, 1448 Mogg in Ragaz. Von 1455 
bis 1700 gab es Mock in Balzers und Triesen. 
1512 erscheinen die Mock zu Sax. Heute ha-
ben wir alte Mogg nur in Ragaz, Mock in Sax-
Sennwald und im Appenzellerland. Herzulei-
ten von mda. Mocken 'Brocken'? Oder vom 
PN Modger 'mutiger Wurfspeer'? 

Tschugmell 1957, 81: Mock. In Balzers 1725-
1763 bezeugt. 

Tschugmell 1958, 166: Mockh. In Triesen 1584-
1668 bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1253: Mock. Altverbürgert in AI 
(Appenzell), AR (Herisau, Schwellbrunn), SG 
(Sax), TG, ZH. 

FLNB I/5, 358: Mock. Enthalten in den FlN 
Moggamädle (M) und Moggaschlössli (T). 

Deutung 
Übername zu mhd. mocke m. 'Klumpen, 
Brocken', als bildhafter Vergleich für einen 
plumpen, ungebildeten, einen kleinen, di-
cken oder einen finsteren, schweigsamen 
Menschen. Vgl. RN 3, 797; Brechenmacher 
2, 276; Duden FamN 460. 

Typ: Übernamen 

Möder 
 
/mó�œd¼r/ 
Bezeugt in: R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 99: Möder. Gehört 1718 zu den 

Geschlechtern von Ruggell. 
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FamNB-CH 2, 1254: Moeder. Im 19. Jh. einge-
bürgert in VD. 

Deutung 
Unbekannt; es scheint (auch nach der Prü-
fung der in Id. 4, 88ff. erscheinenden Stäm-
me) keine plausible Anknüpfung in Sicht. 

Mohr 
 
/mç�œr/ 
Bezeugt in: E 

1661 Mohr (PfAE TESFB 1650; fol. III 47v, 
1661/-/-): «Johan ~ ... pro tempore parochus 
de Eschen.» 

1666 Mor (PfAE TESFB 1650; fol. III 78r, 
12/2): «... obdormiuit in Domino R(everen-
dus) D(ominus) Joannes ~ ... parochus.» 

1666 Mor (Pfäf 26/13; fol. 1r, Z 4): «auff Jüngst 
beschechen tödtliches ableiben Herrn Johann 
~en gewesten Pfarrherrn zue Eschen ...» 

1666 Mor (Pfäf 26/15; fol. 1r, Z 6): «Cum Bene-
ficium Ecclesiae Parochialis in Eschen per 
obitum honorabilis Joannis ~ ultimi et imme-
diati eiusdem possesoris vacet ...» 

1688 Mohr (PfABe 31/5; fol. 2v, Z 5): «... das ... 
die beide Zechendt Herren zwe¨ymahl be¨y 
Herren Pfarrer ~en ... den Zecheten ... getheilt 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1257: Mohr. Altverbürgert in GR 

(Susch), LU, ZH. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. m¯or(e) m. 'Mohr', 
nach der Haut- oder Haarfarbe. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 277; Duden FamN 461. 

Typ: Übernamen 

b) Zur Kurzform Mohr eines PN, entweder 
des deutschen RuN Morhart oder des lat. 
PN Maurus. Vgl. Brechenmacher 2, 277; 
RN 3, 94. 

Typ: Rufnamen 

c) Hier kaum zu mnd. m¯or n. 'Moor, Sumpf' 
nach der Wohnstätte an einem Sumpf oder 
in einer Ortschaft namens Mohr oder Moor. 
Vgl. Brechenmacher 2, 277; Duden FamN 

461. 
Typ: Wohnstättennamen 

d) Hier ebenfalls schwerlich zu mhd. m¯ore 
f. 'Sau, Zuchtsau', nach der Tätigkeit des 
Namenträgers als Schweinezüchter. Vgl. 
Duden FamN 461. 

Typ: Soziale Gruppen 

Möhr  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 216: Möhr. Für GR bezeugt in Maienfeld, 

Chur, Madulain, La Punt, Malans, Tamins, 
Sils i. D. und Jenins, auch Vilters und Feld-
kirch. Zu germ. MAURA, das wohl zum lat. 
Stamm MAURUS 'Afrikaner' gehört. 

FamNB-CH 2, 1254: Möhr. Altverbürgert in FR 
und GR (Maienfeld). 

Deutung 
Wohl Übername zu mhd. m¯or(e) m. 'Mohr'. 
Der Umlaut könnte auf eine Distanzform 
hinweisen. Vgl. RN 3, 216; Duden FamN 
461 (s. v. Mohr). 

Typ: Übernamen 

Möhrli 
 
/mó�œrl�—/ 
Bezeugt in: T, V, S, E, M 

1220 movrlinus (LUB I/1; 82): «Hainricus ~» 
1. H. 15. Jh. MÒorli (LUB I/2; 373): «... obgenan-

ter Hans ~ ...» 
1405 MÒorlin (LUB I/1; 452): «Jch Margaretha ~ 

Johansen Stoekklis sÒalgen wylent Ambtman 
ze Veltkilch, elich̀u wittwe, burgerin da selbs 
ze Veltkilch.» 

1405 MÒorlin (LUB I/1; 454): «So hab ich obge-
nant`u Margaretha ~ ...» 

*1408 MÒorlin (LUB I/3; 225): «Margaretha~ Jo-
hann Stöcklins, weiland Ammanns zu Feld-
kirch Witwe, Bürgerin zu Feldkirch ...» 

*1408 MÒorlin (LUB I/3; 226): «Margaretha ~ ... 
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stiftet für ihr Seelenheil, ... [für das] ihres Va-
ters Sytzen mÒorlis selig ...» 

*1408 mÒorlin (LUB I/3; 227): «Margretha ~ ... 
stiftet von ihren Reben ... an das Armeleute-
haus ...» 

1411 MÒorli (LUB I/1; 467): «Jch Haintz ~ geses-
sen ze Trisen.» 

1420 Mörli (PfABe U 3; Z 1): «Ich Haintz ~ 
sesshafft ze Trisen und Elsbetha sin elich hus-
frow veriehent und t�•unt kund ...» 

Ende 15. Jh. MÒorlin (LUB I/2; 373): «... ich 
Hanns ~ z�•u Vadutz vnnd Greta sin eliche hus-
frow ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 263): «Hans ~ Lehentra-
ger Toman gr�ˆuschli ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 263): «Da von gibt Hans 
~ ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 263): «... stost ... an Hans 
~s ... gÒuter ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 270): «Hans ~ B�™uwt das 
sibend bett ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 272): «... stost ... an Hans 
~s g�•ut ...» 

~1510 mÒorli (LUB I/4; 310): «... stost ... an Hans 
~s gÒuter ...» 

nach 1619 Mörle (PfABe a/1; fol. 1r, Z 12): 
«Anno 1411 khaufft Clauß von stosßer burger 
zue Veldkhirch von Hainz ~ von trißen ...» 

1620 Mörle (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 28): «Hanß ~ 
von Vadutz ...» 

1679 Mörli (PfAE RB 1637; fol. 59r, Z 19): «... 
dem ~ ... [ist man schuldig] ...» 

*1700 Mörli (LUB I/4; 465): «... gegen dem 
MaÇurer berg an Joseph ~s wald ...» 

1740 Mörlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 92r, 
9/16): «Patrini [Taufe]: ... et strenua Domina 
Dorothea ~ nata Schenzin praefectissa Va-
duz.» 

1741 Mörlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 94r, 
10/25): «Patrini [Taufe]: ... Maria Dorothea ~ 
nata Schenzin ex Veldkirch.» 

1763 Möhrl (PfAM LBMMC 1682; I S. 189, 
4/26): «Parentes ... Joseph ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
B̈üchel 1902, 114: Mörli. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Verkleinerungsform des Tauf-
namens Maurus. 

Ospelt 1939, 99: Mörli (T, V). Verweis auf his-
torische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1958, 166: Mörli. 1411 in Triesen 
und ca. 1450 in Vaduz bezeugt. 

Tschugmell 1960, 99: Mörle. 1507 für Schaan 
bezeugt. 

FamB-S, 13: Mörli. Für Schaan im Jahre 1507 
bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1254: Möhrle. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zur Koseform Mörli des deutschen RuN 
Morhart. Vgl. RN 3, 216; Brechenmacher 
2, 278. 

Typ: Rufnamen 

b) Übername (in Verkleinerungsform) zu 
mhd. m¯or(e) m. 'Mohr' nach der Haut- oder 
Haarfarbe. Vgl. Brechenmacher 2, 278; Du-
den FamN 461. 

Typ: Übernamen 

Molch 
 
/mÇ�œl¿/ 
Bezeugt in: S 

1666 Molch (PfAS BB/F 1663; fol. 6r, Z 17): 
«Elsa ~in» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Lässt sich auf der vorhandenen schmalen 
Grundlage nicht zuverlässig beurteilen. 
a) Vielleicht zu mhd. molchen, molken, 
mulchen, mulken n. 'Milch und was aus der 
Milch bereitet wird (Käse, Zieger, Butter), 
Käsewasser', nach der Tätigkeit als Milch-
verarbeiter. Vgl. Brechenmacher 2, 279; Id. 
4, 207ff. (s. v. Mulchen); Jutz 2, 440 (s. v. 
Molken). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Das dt. Molch m. 'eidechsenähnlicher 
Schwanzlurch' fällt wohl dahin angesichts 
seiner eigenen Wortgeschichte (ahd. mol, 
Form mit ausl. Guttural erst seit dem 15. Jh. 
bezeugt; vgl. Pfeifer 2003, 884). 
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Molet 
 
/m�œlÇ�“t/ 
Bezeugt in: S 

1710 Molet (PfAS LBMCD 1695; fol. 38r, 7/-): 
«Parentes: Josephus ~ [et] ... peregrini» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1258: Molet. Im 19. Jh. in GE 

eingebürgert. 

Deutung 
Die räumliche Herkunft des vereinzelt auf-
tretenden Geschlechts bleibt unbekannt; da-
her ist keine zuverlässige Beurteilung der 
Namenform möglich. 

Moll  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 877: Moll. Für GR bezeugt in Chur. Über-

name zu mhd. mole m. 'Molch', dann 'dicker, 
unbeholfener Mensch' (vgl. auch Id. 4, 172). 

FamNB-CH 2, 1258f.: Moll. Altverbürgert in 
BE, SO. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. mol, molle m. 'Eid-
echse, Molch', übertragen für einen dicken, 
unbeholfenen Menschen. Vgl. RN 3, 877; 
Duden FamN 461; Brechenmacher 2, 279; 
Id. 4, 172f. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu schwäb. Moll m. 'Stier'. 
Vgl. Finsterwalder 1984, 405. 

Typ: Übernamen 

Mollensee 
 
/mÇoàl¼ns¯�“/ 
Bezeugt in: S 

1733 Mollensee (PfAS LBMCD 1695; fol. 321r, 
6/12): «... sepultus est ... Valentinus ~ pistor» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Als geographischer Name findet sich ein 
Gewässer dieses Namens in Brandenburg, 
in der Uckermark nordöstlich von Berlin. 
Ob ein Zusammenhang besteht zum FamN, 
bleibt freilich offen. 

Molus 
 
/mç�œl¬s/ 
Bezeugt in: E 

1722 Molus (PfAE TESFB 1650; fol. III 89r, 
3/13): «Terrae mandavi Ego P(ater) Coelesti-
nus ~ p(ro) t(empore) Provisor.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Molus ist latinisiert, die Grundform ist nicht 
zuverlässig zu bestimmen. 

Moosleithner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Deutung 
Zu einem Orts- oder Flurnamen Moosleite, 
zusammengesetzt aus mhd. mos n. 'Moos, 
Sumpf, Moor' und mhd. l̄�‹te f. 'Bergabhang, 
Halde' (bair.-tirol. Leiten). Die Bildung des 
FamN geschieht durch Ableitung des ON 
auf -(n)er. 

Typ: Wohnstättenname 

Morath 
 
/mÇ�œrat/ 
Bezeugt in: E, M 

1658 Morith (PfAE TESFB 1650; fol. I 6r, 
10/9): «Parentes ... [et] Magdalena ~in» 

1660 Moret (PfAM LBCM 1640; II S. 3, Z 15): 
«... confirmati sunt ... sequentes ... parentes ... 
Lena ~in» 
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1672 Morat (PfAM LBCM 1640; I S. 10, Z 46): 
«Anno 1672 ... baptizavi infantem natum ex 
coniugibus ... et Lena ~in ...» 

1699 Morat (PfAM LBMMC 1682; III S. 13, 
11/21): «... obiit ... Barbara ~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 90: Moraadt, Moratin. 1584 

im Legerbuch für Mauren erwähnt, ebenso 
1699 bezeugt. Zwischen 1654 und 1711 im 
Familienbuch von Tosters zu finden. 

Ospelt 1939, 99: Moraadt. 1584 im Legerbuch 
für Mauren bezeugt. Siehe auch Morhard. 

FamNB-CH 2, 1268: Morat, Morath. Jünger ein-
gebürgert aus Deutschland. 

FLNB I/5, 360: Morath. Allenfalls enthalten im 
unlokalisierten FlN �†Maratacker. 

Deutung 
Zum RuN Morat, aus dt. Morhart (vgl. 
Brechenmacher 2, 284; Duden FamN 462), 
siehe auch Þ Morhard. Morat ist nach RN 
3, 217 späte Umdeutung des Namens des 
Riesen Morolt aus dem Tristanzyklus. Den 
Namen Morett stellt RN 3, 96 zu Maurus. 

Typ: Rufnamen 

Morend 
 
/morÇ�“nd/, /m½rÇ�“nd/ 
Bezeugt in: V, S, M 

1584 Morandt (U 56; fol. 32a): «Jac. ~» (M) 
*1638 Morent (PfAS U 10; S. 27, Z 9): «... Stost 

... an bartle ~ ...» 
1651 Morendt (AS 1/1; fol. 41v, Z 26): «... Ver-

hörtag gehalten ... gegen Bartle ~en z�™ue Va-
dÇuz ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1267: Morand. Altverbürgert in 

FR, SO, VD, VS. 
FamNB-CH 2, 1268: Morant. Altverbürgert in 

SG (Oberbüren). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Ein Zusammenhang unseres Namens mit dem 
oben erwähnten, in die welsche Schweiz weisen-
den Morand ist keineswegs sicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Siehe auch Þ Marent. 

a) Wohl zu Þ Marent zu stellen, also ur-
sprünglich Übername zu rtr. marenda f. 
'Vesperbrot', bzw. zu mda. Marend, Brend 
(jünger in FL und Vorarlberg) m. 'Zwi-
schenmahlzeit, Jause'. Vgl. RN 3, 842; 
Stricker 1987, 105; Jutz 2, 354. 

Typ: Übernamen 

b) Ein Zusammenhang mit dem deutschen 
RuN Morand, Morant bzw. zum Heili-
gennamen Morandus käme auch in Frage. 
Vgl. RN 3, 216f.; Brechenmacher 2, 284. 

Typ: Rufnamen 

Morel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 95: Morell. Für GR vielfach älter bezeugt. 

Zu lat. MAURUS 'Mohr, Afrikaner'. 
FamNB-CH 2, 1269: Morel. Altverbürgert in 

BE, FR, GE, JU, LU, NE, VD, VS. In Wil 
(SG) zudem 1782 aus Savoyen eingebürgert. 

FamNB-CH 2, 1269: Morell. Altverbürgert in 
GR (Ardez, Malix), LU. 

Deutung 
Ableitung von lat. MAURUS 'Mohr, Afrika-
ner'. Ð Der frz. Abkömmling gehört allen-
falls zum Heiligennamen Maurelius (Mau-
rilius); vgl. Duden FamN 463; Brechenma-
cher 2, 285. Nach letzterem scheint es sich 
dort um den von hl. Martin von Tours zum 
Priester geweihten hl. Bischof von Angers 
zu handeln, von dem Reliquien in die 
Schweiz kamen. 

Typ: Rufnamen 

Morhard 
 
/mç�œrh¯art/ 
Bezeugt in: M 
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2. H. 16. Jh. Morhart (PfABe ZB 1574; fol. II 
83r, Z 5): «Jacob ~ von M�ˆuren Järlich 13 ß.» 
(M) 

1584 Morhart (U 56; fol. 32a): «Giörg ~» (M) 
1603 Morhardt (RA CXLV 1602-1605; fol. 11r, 

Z 10): «Bartholome Schechlin clagen gegen 
Georg ~ ...» 

1640 Morhardt (RA CXLV 1639-1648; S. 16, Z 
5): «... daß Leonhardt Marxer solle schuldig 
sein ... die beim Adam ~ angebne 105 Gulden 
... zu geben ...» 

*1698 Morhart (LUB I/4; 477): «Davon zinst 
Michael ~ ...» 

*1698 Morhart (LUB I/4; 530): «... vor des ~s 
haÇuss ...» 

*1698 Morhart (LUB I/4; 547): «Gibt Georg ~s 
Witib» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 90: Morhart. 1584 im Leger-

buch für Mauren bezeugt. Siehe auch Wor-
hart. 

Ospelt 1939, 99: Morhart. 1584 im Legerbuch 
für Mauren bezeugt. Siehe auch Morat. 

FamNB-CH 2, 1272: Morhardt. In VD im 18. 
Jh. eingebürgert. 

Deutung 
Zum deutschen RuN Morhart. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 286; Duden FamN 463. 

Typ: Rufnamen 

Moriggl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Deutung 
Lat. MAIOR 'Meier', auf das Diminutivsuffix 
-¯UCULUS (hier rom.-bajuw. zu -iggl entrun-
det) abgeleitet; also 'kleiner Meier'. Der Na-
me hat noch den vor 1300 vollzogenen bair. 
Lautwandel ai zu oa mitgemacht (moariggl 
> Moriggl). Vgl. Finsterwalder 1984, 406. 
Siehe auch oben Þ Marugg. 

Typ: Übernamen; Soziale Gruppen 

Morini 
 
/m�œrç�Œn�—/ 
Bezeugt in: S 

1729 Morini (PfAS LBMCD 1695; fol. 69v, 
1/20): «Patrini [Taufe]: ... [et] Maria ~n» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1272: Morini. Altverbürgert in 

TI. 

Deutung 
Zum lat. Beinamen MAURUS 'Mohr, Afrika-
ner' sind viele Ableitungen gebildet wor-
den, schon in römischer Zeit und auch spä-
ter, dazu kommen die appellativischen 
Fortsetzer von MAURUS in den modernen 
Sprachen, die wiederum Grundlage für wei-
tere Bildungen bieten; es kann also ein RuN 
wie auch ein Übername vorliegen. Morini 
bzw. das vorausgehende Morino ist ital. 
Verkleinerungsform. Vgl. RN 3, 96. 

Typ: Rufnamen; Übernamen 

Moritz 
 
/mÇ�œr�—ts/ 
Bezeugt in: S 

1779 Moriz (PfAS BB/F 1663; fol. 35v, Z 10): 
«Carolus ~ v(on) Schan» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1273: Moritz. Altverbürgert in 

BE und JU. 

Deutung 
Zur deutschen Form Moritz des Heiligenna-
mens MAURITIUS. Vgl. RN 3, 392; Brechen-
macher 2, 286; Duden FamN 463. 

VN: Moritz 
Typ: Rufnamen 

Morrone  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 
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Morscher 
 
/mÇor¹�™s¼r/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1686 Morser (PfAS LBMD 1659; fol. 65v, Z 
19): «... baptizante R(everendo) Joanne ~ pa-
rochiae Vicario.» (S) 

1741 Morser (PfAS LBMCD 1695; fol. 228v, 
11/13): «[coniuncti sunt] iuvenis Nicolaus ~ 
ex Bludesch et ...» 

1747 Mors(c)her (PfAS LBMCD 1695; fol. 
102v, 1/15): «Parentes: ... [et] Maria ~in» 

1753 Morscher (PfAS KR; Nr 69, fol. 4r, Z 4): 
«... dem Meister NicolaÇus ~ bezahlt ...» 

1780 Morscher (PfAS LBMCD 1695; fol. 347v, 
10/26): «... obiit Catharina ~in ex Göffis ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Aussprache /-r�™s-/ bei geschriebenem -rs- ist 
bei uns normal. Die Lesart 1753 Morscher ist 
unsicher, möglich ist auch Marscher (sie wäre 
mundartlich beeinflusst: o vor r + Kons. > a). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1960, 99: Morscher. Nikolaus Mor-

scher aus Bludesch ist von 1741 bis 1767 Hin-
tersass in Schaan. 

FamB-S, 13: Morscher. Bezug auf Tschugmell 
1960. 

FamNB-CH 2, 1273f.: Morscher. Vereinzelt jün-
ger eingebürgert aus Deutschland und Öster-
reich. 

Plangg 1997, 184: Morscher. Nach Schneller 
1923 und Tarneller 1905 auf einen ON 
Morsch in Zwischenwasser zurückgeführt. 

Deutung 
a) Zum Flurnamen Morsch in Zwischen-
wasser (vgl. VNB I/5, 72). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu Mors bzw. Morsch, Kurzform zu 
Moritz. Vgl. Brechenmacher 2, 287. Die 
Ableitung auf -er bezieht sich auf den Ab-
kömmling des Morsch. 

VN: Moritz 
Typ: Rufnamen 

Moser 
 
mç�œs¼r 
Bezeugt in: V, S, P, E, M. Im liechtenstei-
nischen Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1363 Moser (LUB I/3; 467): «C�•unrat der ~» 
1394 moser (LUB I/5; 658): «... Item dez ~s wib 

vnd kind ...» 
*1406 Moser (LUB I/4; 162): «... Sonderlich mit 

hand ... Cunrats ~s Ze diesen Zyten Vogt und 
Amptman Ze Vaduz ...» (V) 

Mitte 15. Jh. MÒosnerin (LUB I/2; 314): «... Nesa 
~ Henny Nollen sÒalgen husfrow ...» 

1579 Moser (GAP U 3; Z 1): «... Hannss ~ ...» 
1584 Moser (U 56; fol. 18b): «Hannss ~» 
1604 Moser (RA CXLV 1602-1605; fol. 29v, Z 

19): «Barbara ~in zeigt ahn ...» 
1616 Moser (Schä U 13; fol. 10a): «Toma ~ Ab 

Planckhen Zinst ...» (P) 
1626 Mosser (SchäUrb 117; fol. 24b): «Thoma ~ 

Auf Blanckhen Zinset ...» (P) 
1658 Moser (PfAE TESFB 1650; fol. I 6r, 10/9): 

«Patrini ... Anna ~i» 
*1688 Mosßer (PfAS KR; Nr 45, fol. 7v, Z 1): 

«Item zall ich den Herr ~ vnd ... von wegen 
des Herr Pfarerß seel. daß s¨ye für ihme Jartag 
gehalten haben ...» 

1694 Moser (PfAE TESFB 1650; fol. III 52r, 
11/14): «... Celebrauit Nuptias ... cum Honesta 
Virgine Catharina ~in ex Dosters.» 

1744 Moßer (PfAM LBMMC 1682; I S. 129, 
1/8): «Parentes ... Nicolaus ~ [et] ...» 

1797 Möser (SchäU 221; fol. 2a): «Johān Mi-
chael ~ Feld=Mässer.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 99: Moser. Schaan. Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Tschugmell 1941, 131f.: Moser. Johann Jakob 

Moser, geboren in Dornbirn, ist in Mauren 
1786 bezeugt. Mit dem Tod seiner Tochter 
starb das Geschlecht 1854 wieder aus. 

Perret 1950, 149: Moser. 1394 erscheint Moser 
ob dem Schaanwald, dann in Altstätten, Kries-
sern, Ragaz, Maienfeld, Appenzell und Pfä-
fers. 1584 treten Moser in Schaan auf. Heute 
altverbürgert in Weisstannen (Mels) und 
Quarten, seit unserem Jh. in Buchs. Be-
deutung: 'Sumpfanwohner'. 

Tschugmell 1960, 100: Moser. 1584 im Leger-
buch für Schaan bezeugt. 
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Fritz 1981, 70: Moser. Urk. bezeugt 1501 in 
St.Gallenkirch. 

FamB-S, 13: Moser. Bezugnahme auf Tschug-
mell 1960. 

FamNB-CH 2, 1266: Mooser. Altverbürgert in 
FR und SG (Weisstannen). 

FamNB-CH 2, 1274ff.: Moser. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), BE, BL, GR (Mastrils), 
LU, NE, SG (Altstätten, Bronschhofen, Gai-
serwald, Gossau, Mels, Niederhelfenschwil, 
Stein, Untereggen, Weisstannen), SH, SO, SZ, 
TG, VD, VS, ZH. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. mos n. 'Moos, 
Sumpf, Moor' nach der Wohnstätte an ei-
nem Moor oder bei einer Örtlichkeit na-
mens Moos. Vgl. RN 3, 459; Brechenma-
cher 2, 287; Duden FamN 464. 

Typ: Wohnstättennamen 

Möwer 
 
/mó�œw¼r/ 
Bezeugt in: Sb 

1. H. 15. Jh. MÒower (LUB I/2; 366): «... genant 
des ~s veld ze Schellenberg...» (Sb) 

1620 Möwer Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 12: «... ab ~s 
veld.» (Sb) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 361: Möwer. Allenfalls enthalten im 

FlN �†Möwers Feld (Sb). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht Übername zu mhd. m¯owen, 
müejen, müewen 'quälen, beschweren, be-
kümmern', für einen sich quälenden, be-
kümmernden Menschen? Vgl. Brechenma-
cher 2, 289. 

Typ: Übernamen 

b) Oder Übername zum Verb vorarlb. gar-
meilen, werdenbergisch möjen 'wiederkäuen 
(vom Vieh)'? Dieses zu rtr. remegliar < re- 
+ magliar '(wieder) essen, fressen' (Hdwb. 
Rtr. s. v.). Vgl. Jutz 2, 375 (s. v. mäuen). 

Typ: Übernamen 

Muhel 
 
/mÇuh¼l/ 
Bezeugt in: T 

1550 muhel (U 10; Z 8): «... Stosst ... gegen dem 
perg An Hannss ~ ...» (T) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelt erscheinende Form ist nicht 
zuverlässig zu beurteilen. 

Mühlauer 
 
/mî¥l¡®¼r/ 
Bezeugt in: E 

1742 Müllauer (PfAE TESFB 1650; fol. III 9r, 
3/23): «hic in Eschen terrae mandatus est 
Christianus ~ ex Parochia ex Tisis ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte in einer Flur *Mühlau 
oder nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
dieses Namens. Der Name ist insbesondere 
in Bayern sehr verbreitet; in Österreich 
(Tirol) findet er sich als Stadtteil von Inns-
bruck; in der Schweiz ist die Gemeinde 
Mühlau AG zu nennen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mühlbach 
 
/mî¥lbax/ 
Bezeugt in: S 

1698 Mülbach (PfAS LBMCD 1695; fol. 6r, 
3/22): «Parentes: ... Andreas ~ miles et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1282: Mühlbach. Selten. Verein-

zelt jünger eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1282: Mühlebach. Altverbürgert 

in AG, LU, SG (Niederglatt). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer der 
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zahlreichen Ortschaften namens Mühlbach. 
Vgl. Brechenmacher 2, 290; Duden FamN 
465. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mühlbacher 
 
/mî¥lbax¼r/ 
Bezeugt in: M 

1820 Müllbacher (PfAM LBMMC 1682; I S. 
340, 2/5): «Parentes ... M(aria) Cresentia ~in 
pauperes.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer der 
zahlreichen Ortschaften namens Mühlbach, 
hier mittels der die Herkunft anzeigenden 
Ableitung auf -er. Vgl. Brechenmacher 2, 
290; Duden FamN 465. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mühlbachler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Deutung 
Auf -er abgeleitet von einem tirolischen 
ON Mühlbachl. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mühlegg  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 443: Mühlegg. Für GR bezeugt in Sufers, 

Thusis, Sagogn, Safien und Urmein. Nach der 
Wohnstätte an bzw. der Herkunft von einer 
Örtlichkeit namens Mühlegg. 

FamNB-CH 2, 1282: Mühlegg. Altverbürgert in 
AG. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer der 
zahlreichen Ortschaften namens *Mühlegg. 
Vgl. Brechenmacher 2, 291. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mühlschuster  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Deutung 
Ursprünglich RuN, in dem ein Schuster mit 
einer Mühle in Bezug gesetzt wird.  

Typ: Soziale Gruppen 

Mulchener 
 
/mÇ¥lx¼n¼r/ 
Bezeugt in: S 

1764 Mulchener (PfAS LBMCD 1695; fol. 
135v, 9/17): «Parentes: ... Joann ~ ex Mittel-
berg et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. molchen, molken, mulchen, 
mulken n. 'Milch und was aus der Milch 
bereitet wird (Käse, Zieger, Butter), 
Käsewasser'. Die Abl. auf -er ist zu 
verstehen als Berufsübername für den 
Sennen. 

Typ: Soziale Gruppen 

Müller 
 
mî¥àl¼r 
Bezeugt in: T, S, E, M, G 

*1363 Müller (LUB I/3; 293): «Item der ~in 
veld galt ...» 

*1363 Müllner (LUB I/3; 313): «Item der ~in 
guett galt ...» 
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1394 MÇuller (LUB I/6; 34): «... von dem egenan-
ten Hansen von Schellenberg vnd fr�™ow Ve-
renen seligen der ~in siner husfr�™owen ...» 

1. H. 15. Jh. M`uller (LUB I/2; 319): «... Anna 
~in ...» 

1. H. 15. Jh. M`ullar (LUB I/2; 359): «Anna ~in» 
1411 M`uller (LUB I/1; 467): «Jch Haintz MÒorli 

gesessen ze Trisen. Vnd Jch Elsbetha ~in sin 
elich̀u wirtinn.» 

1. H. 16. Jh. M`uller (LUB I/2; 365): «... Jerg 
Schribar, Elsa ~in sin husfrow ...» 

~1510 m�ˆuller (LUB I/4; 296): «... Zinst ... jn 
Hans ~s des murers, jn der mader ...» 

~1510 m̀uller (LUB I/4; 301): «Hans ~ der mu-
rer lehentrager H�™at ...» 

1556 Müller (PfABe d/5; fol. 2v, Z 1): «... 
stoßend ... an Gretha und Anna ~in guot ...» 

1561 Máuller (SchäU 68): «... guet im Drisner 
Veld gelegen, Stost ... Abwert an thoman 
Khindlin vnnd Jacob ~ vnd ...» 

1584 Müller (U 56; fol. 20a): «Sigmundt ~» 
1584 Müller (U 56; fol. 32b): «Bartthle ~ ...» 

(M) 
1601 Müller (SchäU 85-112; 86, fol. 3a): «... mit 

Barbara ~in ...» (T) 
1604 Müller (RA CXLV 1602-1605; fol. 29r, Z 

29): «Bartholome ~ von Mauren zeigt ahn ...» 
1604 Müller (U 61; fol. 16b): «Item thoman ~ 

Von Schan, alss ...» (S) 
1616 Müler (Schä U 13; fol. 18b): «Gibt Tho-

man ~ Zue Schaan ...» (S) 
1620 Müller (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 19): «Anna ~in 

...» 
1626 Müller (SchäUrb 117; fol. 38a): «Thoma ~ 

Zu Schan, alss ain Erb Sigmundt Müllers see: 
Zinset ...» (S) 

*1638 Mühler (PfAS U 10; S. 19, Z 4): «... Stost 
... an Erassimus ~ ...» 

1638 Müller (RA 7; fol. 1a): «Thoma ~ von 
Mauren ...» 

1640 Müller (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 12): 
«... iunxi matrimonio ... cum Frona ~in ex 
Mauren.» 

1643 Müller (RA CXLV 1639-1648; S. 93, Z 3): 
«... contra Joß ~ ...» 

*1650 Müller (PfAE KR 1650; S. 23, Z 21-22): 
«... zinset iezo der dermahlige besizer Johan-
nes ~ von Gamperin ...» 

1650 Mühler (PfAM 18/1; Z 16): «... biß zue der 
Abstälze, wo deß Barttle ~s Torggel gestanden 
Ist ...» 

1651 Müller (PfAE TESFB 1650; fol. III 46r, 

2/19): «... coniuncti sunt ... et Catharina ~i» 
1665 Müller (PfAM UJ 1665; fol. 13r, Z 6): «... 

stoßt ... Rein halb an Thoman ~s Erben gÇuett.» 
1694 Müller (PfABe 30/1 A; fol. 2v, Z 3): «Bru-

nenrecht von Anderaß [sic!] ~ zu Gampprin.» 
1694 Müller (PfABe c/9; fol. 1v, Z 17): «Andres 

~ von Gambrin ...» 
1697 Müller (PfAM LBMMC 1682; I S. 26, 

2/7): «... baptizavi Jnfantem ... et Margarithae 
~in v(on) Gambs ...» 

17. Jh. Müller (PfABe LB 1682; S III 49 Z 1): 
«Hannß ~s selg(en) Wütib von Gampprin ...» 

1753 Müller (PfAE TESFB 1650; fol. I 97v, 
11/16): «Baptizans ... P(ater) Leodegarius ~ 
Capit(ularis) fabari(ensis).» 

1755 Müller (PfAE RB 1637; fol. 156r, Z 3): «... 
rechnung abgelegt in be¨yse¨yn R. P. Leodegar̈y 
~ p(ro) t(empore) Parochus ...» 

1758 Müller (PfAE SR 1755; S. 4, Z 18): «... P. 
Leodegarius ~ der Zeit Pfarrer vnd Adminis-
trator zu Eschen.» 

1766 Müller (RA 46-2; fol. 1r, 1. Sp. Z 8-9): «... 
das kleine Äckerle bei ~s Weingerten ...» 

1792 Möller (PfAS LBMCD 1695; fol. 245v, 
6/28): «... coniuncti sunt ... et Magdalena ~in 
ex Antonisburg» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Müller. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Nach der Tätigkeit als 
Müller. 

Tschugmell 1931, 90f.: Müller. 1584 im Leger-
buch erstmals für Mauren bezeugt. 

Ospelt 1939, 99: Mühler, Müller (T, S, E, M, G). 
Verweis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 132: Müller. In Mauren von 
1584 bis 1827 bezeugt. 

Perret 1950, 150: Müller. Seit dem 14. Jh. er-
scheint der FamN in Walenstadt, Mels, Suldis, 
Ragaz, Näfels, Flums, Vilters, Fontnas, Ma-
lans, Valens. Heute ist der Name altverbürgert 
in Flums, Mels, Pfäfers, Sennwald, Vilters, 
Walenstadt, Weesen und neu in Grabs. Her-
leitung: vom Berufsnamen. 

Tschugmell 1960, 100: Müller. In Schaan ab 
1507 und in Planken ab 1670 bezeugt. 

Vallaster 1974, 171: Müller. Seit 1640 in 
Schruns und Tschagguns, in Silbertal bis 
1850, immer wieder aus dem Walsertal ver-
stärkt. 

Fritz 1981, 70: Müller. Urk. bezeugt 1477 in 
Schruns, 1543 in Gaschurn. 
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FamB-S, 13: Müller. Für Schaan 1507 und 1584 
bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1283ff.: Müller. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), AR (Herisau, Hundwil, 
Schwellbrunn, Stein, Teufen, Waldstatt), BE, 
BL, BS, FR, GL (Ennenda, Glarus, Näfels, 
Oberurnen), GR (Davos, Klosters, Küblis, 
Schiers, Vicosoprano), LU, OW, SG (Andwil, 
Berg, Berneck, Bronschhofen, Bütschwil, Eb-
nat, Ernetschwil, Eschenbach, Flawil, Flums, 
Gaiserwald, Goldach, Goldingen, Krinau, Lü-
tisburg, Mels, Mogelsberg, Mosnang, Nieder-
helfenschwil, Oberhelfenschwil, St.Gallen, 
St.Gallenkappel, Sax, Schmerikon, Steinach, 
Uznach, Uzwil, Vilters, Waldkirch, Walen-
stadt, Walenstadtberg, Wartau, Wattwil, 
Weesen, Wil), SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, 
ZH. 

FLNB I/5, 364: Müller. Dürfte in den FlN des 
Landes nirgends vorliegen. 

Deutung 
Zu mhd. mülnaere, müller m. 'Müller', nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 696; Brechenma-
cher 2, 293; Duden FamN 466. 

Typ: Soziale Gruppen 

Müllerbegg 
 
/mî¥àl¼rb�“ék/ 
Bezeugt in: E 

1803 Müllerbegg (PfAE TESFB 1650; fol. I 
150r, 2/15): «Parentes ... Joannes Peter ~ et ... 
vagabundi ex Helvetia.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung der Berufsbezeichnun-
gen mhd. mülnaere, müller m. 'Müller' und 
mhd. becke m. 'Bäcker'. Nach RN 3, 697 ist 
der Name in Haldenstein, Bonaduz, Do-
mat/Ems, Saas, Trimmis, Zizers, Untervaz 
bezeugt; bei Mathias Müllerbeck, 1783 in 
Trimmis, heisst es «ex Austria». Offenbar 
Berufsübername für eine Person, die zu-
gleich Müller und Bäcker war. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mülschlegel 
 
/mî¥l�™sl̄�“g¼l/ 
Bezeugt in: E 

1807 Müllschlegel (PfAE TESFB 1650; fol. III 
40v, 1/4): «... Terrena reliquit vagabundus Jo-
annes ~ oriundus ex Parochia Kirchenbergen-
se in Toggio.» 

Wertung der historischen Belege 
Gemeint ist Kirchberg im Toggenburg. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. mülslac m. 'Platz, wo eine Mühle 
steht oder stehen darf'; also wohl Berufsna-
me für den Mühlenbauer. Vgl. RN 3, 732; 
Brechenmacher 2, 292. 

Typ: Soziale Gruppen 

Mündeler 
 
/mî¥nd¼l¼r/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 65: Mündeler. In Vaduz 1732 

erstmals bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Übername zu mhd. mündel̄�Œn, mündel n. 
'Mündchen, kleiner Mund'. Vgl. Duden 
FamN 466 (s. v. Mündel). 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. mundelinc m. 'Vormund; Mün-
del'. Vgl. Duden FamN 466 (s. v. Mündel). 

Typ: Übernamen 

Münder 
 
/mî¥nd¼r/ 
Bezeugt in: S 

1676 Münder (PfAS KR; Nr 44, fol. 2v, Z 7): 
«Claß ~ ... verbleibt er ... zÇue bezahlen schÇul-
dig ...» 
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Wertung der historischen Belege 
Lesart Münder unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Aufgrund eines einzelnen, zudem unsiche-
ren Belegs ist keine zuverlässige Beurtei-
lung möglich. Falls ursprünglich *Gmün-
der, dann nach der Herkunft aus einer der 
Ortschaften namens Gmünd oder Gmünden 
in Deutschland und Österreich. Vgl. RN 3, 
582 (s. v. Gmünder). 

Typ: Wohnstättennamen 

Munding 
 
/mÇ¥nd�—¾/ 
Bezeugt in: M 

1791 Munding (PfAM LBMMC 1682; II S. 64, 
5/30): «... Sacramentaliter ... copulati sunt ... 
ac Elisabetha ~ ex Hochbergen praegnata va-
gabundi.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Herkunft der Person («ex Hochbergen») 
lässt sich nicht erkennen; Ortschaften des Na-
mens Hochberg gibt es viele. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1306: Munding. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Das vereinzelte Erscheinen des Geschlechts 
lässt keine zuverlässigen Schlüsse zu; viel-
leicht nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Munding. Vgl. Brechenmacher 2, 
295. 

Typ: Wohnstättennamen 

Mündle 
 
mî¥ndl�‡ 
Bezeugt in: E, M, G, Sb, R 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 312): «... Vrsel 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 313): «... Vrsel 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 319): «... C�•uncz 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. M`undli (LUB I/2; 352): «... vss 
ainer iuchhart akers, du haisset Schliers, du litt 
vor ~s gebraiten.» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 357): «... Els ~ 
...» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 360): «Hainrich 
~» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 365): «... Haintz 
~ vnd Anna Scharpin vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 365): «... 
Iudocus ~ ...» 

1. H. 15. Jh. M`undli (LUB I/2; 370): «... stosset 
an ~s hofstatt.» 

1. H. 15. Jh. M`undli (LUB I/2; 370): «... ze ~s 
hus ...» 

1. H. 15. Jh. M`undli (LUB I/2; 370): «... C�•uncz ~ 
...» 

1. H. 15. Jh. M`undlin (LUB I/2; 373): «... Haincz 
~ ...» 

1411 MÚundli (LUB I/3; 231): «... Úvnser SwÒoster 
Annen ~nen velis Scheggen sÒaligen wittwen 
...» 

Mitte 15. Jh. M`undly (LUB I/2; 324): «... Hans ~ 
vnd sin schwÒoster Annen ...» 

2. H. 15. Jh. M`undli (LUB I/2; 314): «... Hanssen 
~s g�•ut ...» 

1493 m�™undli (PfABe U 12; Z 1): «Jch Werlin ~ 
gesessen zÓu Eschen und ich Ursula sin eliche 
husfrow Bekennen ...» 

1. H. 16. Jh. M`undli (LUB I/2; 333): «ab ayner 
eggerten, lytt zum BÒoschen, stost ... an Andras 
~ ...» 

1. H. 16. Jh. M`undlj (LUB I/2; 337): «Werli ~ 
Vrschla Frumolti sin husfrow, Crista, Katheri-
na, jre kynd ...» 

1. H. 16. Jh. M`undlj (LUB I/2; 365): «... R�•udi 
Schribar, Vrschla ~ sin husfrow ...» 

1529 Mündli (SchäU 49): «... Andreas ~ ... von 
Ruggel ...» (R) 

1530 M�ˆundli (GASb U 3; Z 46): «... Hans ~ ...» 
1584 Mündle (U 56; fol. 31a): «Vlrich ~» (E) 
1584 Mundli (U 56; fol. 31b): «Jacob ~» (E) 
1584 Mündtlin (U 56; fol. 32b): «Christa ~ ...» 

(M) 
1585 Mundli (SchäU 76; Z 5): «... voggts Vlri-

chen ~s ...» (M) 
16. Jh. mündli (PfABe ZB 1574; fol. II 69v, Z 
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17): «... am �•ulli ~ 4 lib. 2 ß. 1 d. ... [bezahlt]» 
1602 Mündlin (RA CXLV 1602-1605; fol. 2v, Z 

28): «... contra ... vndt Christian ~s Wittib.» 
1604 M�™undtle (U 60; Z 6): «... vnnd Endreass ~ 

Zue Mauren ...» (M) 
1620 Mündlin (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 3): «Ursula 

~ ...» 
*1637 Mündlin (PfAE RB 1637; fol. 2r, Z 2): «... 

Liennhart ~ bleipt schuldig ...» 
1642 Mündlin (RA CXLV 1639-1648; S. 70, Z 

18): «... so s¨y vom Jacob ~ Eingenommen ...» 
Mitte 17. Jh. M`undlj (LUB I/2; 340): «Jacob ~ 

...» 
1649 Mündli (Pfäf 22/8; fol. 1v, Z 1): «... stosst 

... an Jacob ~ß selligen Erben ...» 
*1650 Mündli (PfAE KR 1650; S. 6, Z 1): «... 

Lienhart ~ ... setz zÇuo vnderpfandt ein acker 
an der Halden ...» 

1650 Mundli (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 
3/16): «Fonte Baptismatis ab originali Lux la-
ta est Maria Leonardi ~ et ... Filia ...» 

1661 Mündtlin (U 71; Z 9): Ein Acker auf Gidin-
gen «stosst ... gegen Schan ahn Marx ~s sel: 
Erben ...» 

1665 Mündlin (PfAM UJ 1665; fol. 8r, Z 1): 
«Johannes ~ als Vogt deß Jacob Spalten ...» 

1667 Mündtli (PfAM LBCM 1640; I S. 1, Z 23): 
«... patrini [Taufe] fuerunt Hannes ~ et ...» 

1682 Mündlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 
9/12): «... patrinis [Taufe] assistentibus ... et ... 
Catharina ~» 

1684 Mündlin (PfABe Urb 1684; S. 45, Z 1): 
«Sebastian ~ von Eschen verzünset ...» 

1687 Mündlin (Pfäf 12; 1. St., fol. 2v, Z 3): «Jo-
annes ~ hat an fuohren ...» 

*1698 MÇundli (LUB I/4; 489): «... bëy wörli ~s 
haÇuss gelegen ...» 

*1698 Mündli (LUB I/4; 548): «Zünst Johannes 
~» 

1698 mündl¨y (RA 31; fol. 1b): «Crista ~» 
*1700 Mündle (LUB I/4; 472): «... Christa ~ ...» 
*1700 Mündle (LUB I/4; 474): «Sebastian ~» 
*1700 Mündle (LUB I/4; 478): «... Bascha ~ ...» 
*1700 Mündlen (LUB I/4; 490): «Johanness ~» 
*1700 Mündle (LUB I/4; 508): «... Christa ~ ...» 
*1700 Mündle (LUB I/4; 534): «... Masche ~ ...» 
~1700 Mündlin (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 2r, Z 11): 

«... stost ... an Jacob ~s pündt ...» 
*1773 Mündtli (PfAE SR 1755; S. 1, Z 30): «... 

zinset ietz Marti ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 91: Mündtlin, Mündli. 1493 

erstmals für Eschen und 1584 im Legerbuch 
erstmals für Mauren bezeugt. 

Ospelt 1939, 99: Mündle [mündli] (M). Verweis 
auf historische Literatur mit weiteren Nennun-
gen. 

Tschugmell 1941, 132: Mündle. Verweis auf 
Vorkommen des Geschlechts in Satteins seit 
1630 und allfällige verwandtschaftliche Be-
ziehung zu den Mündle von Mauren. 

FamB-M/1, 134ff.: Mündle. Stammbaum der Fa-
milien Mündle von Mauren. 

FLNB I/5, 365: Mündle. In den FlN �†Mündles-
bach (E), �†Mündlesbach (M), �†Mündlesbach-
wingert (M), �†Mündlesberg (M), �†Mündles-
bünt (M), Mündlesfeld (Sb) und �†Mündlesloch 
(M) sowie allenfalls in �†Medlisbach (E) und 
�†Möndliswald (Sb), ersteres eventuell ver-
schrieben für das bezeugte �†Mündlesbach (E). 

FamB-M/2, 270ff.: Mündle. Stammbaum der Fa-
milien Mündle von Mauren. 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH.  

a) Zur diminutivischen Rumpfform Mündle 
des deutschen RuN Sigmund. Vgl. RN 3, 
229. 

VN: Sigmund 
Typ: Rufnamen 

b) Oder zu einem [dt.] VN Mundo. Vgl. 
Brechenmacher 2, 295 (s. v. Mündle[in]). 

Typ: Rufnamen 

Müntener 
 
mî¥nt¼n¼r 

1746 Müntener (PfAS LBMCD 1695; fol. 329r, 
6/12): » [obiit] Anna Maria Eigenmängerin 
coniux Joanis ~ ex Vaduz ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 150f.: Müntener. Das Geschlecht 

tritt 1476 in Buchs auf. Altverbürgert ist es in 
Buchs und Sevelen. Aus lat. MONTANARIUS 
'Bergler', rom. muntaner; vgl. rom. muntanera 
'Herde'. Oder zu Muntina, älterer Name für 
das Bündner Oberland? 
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Stricker 1987, 108: Müntener. [FamN aus ON + 
-er] Müntener Buchs, zu einem heute unbe-
kannten Geländenamen *Muntina. 

FamNB-CH 2, 1303: Müntener. Altverbürgert in 
SG (Buchs, Sevelen). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Perrets Herleitung ist ungenau: ein rom. munta-
ner m. existiert nicht (nur älter als Inf. muntaner 
für mantener 'erhalten'); rtr. muntanera hat mit 
MONTANARIU nichts zu tun (vgl. Hdwb. Rtr. 1, 
501). Zu Müntinen, dem alten dt. Namen für die 
Surselva ob dem Flimserwald, bes. Foppa und 
Lumnezia, siehe RN 2, 211. Ob der im Werden-
berg altverbürgerte Name mit dieser Bezeich-
nung zu verbinden wäre, scheint eher zweifel-
haft; eine rein lokale, also einheimische An-
knüpfung wäre sicher vorzuziehen. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte an einer heute unbe-
kannten Örtlichkeit *Müntina oder *Munti-
na, vermutlich abgegangener Name im 
Raum Buchs/Sevelen. Vgl. Stricker 1991b, 
41. Vielleicht lebt er nur noch als Überset-
zung ins Deutsche unerkannt weiter. 

Typ: Wohnstättennamen 

Münzer 
 
/mî¥nts¼r/ 
Bezeugt in: E 

1700* Münctzer LUB I/4, S. 519: «an ~ Wein-
garthen» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1303: Münzer. In BS, SG (Tab-

lat), SH und ZH vereinzelt jünger eingebür-
gert aus Deutschland. 

FLNB I/5, 367f.: Münzer. Enthalten im FlN 
�†Münzerweingarten (E). 

Deutung 
Zu mhd. münzaere m. 'der Geld prägt oder 
wechselt', also Berufsname. Vgl. Brechen-
macher 2, 297. 

Typ: Soziale Gruppen 

Muos 
 
/mÇ¬¼s/ 
Bezeugt in: E 

1727 Muos (PfAE TESFB 1650; fol. I 74r, 
4/17): «... baptizabat P(ater) Placidus ~ ...» 

1757 Muos (PfAE TESFB 1650; fol. I 101r, 
8/21): «Baptizans ... P(ater) Placidus ~ a Fava-
ria.» 

Wertung der historischen Belege 
Der erwähnte Pater Placidus Muos kommt vom 
Kloster Pfäfers (Favaria). Die räumliche Her-
kunft seines FamN bleibt unklar. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Eine sichere Herleitung ist hier nicht mög-
lich. Vielleicht Übername zu mhd. muos n. 
'breiartige Speise', in übertragener Bedeu-
tung für eine träge Person. Vgl. Id. 4, 490. 

Typ: Übernamen 

Murr 
 
/mÇ¥r/ 
Bezeugt in: M 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 1308: Murr. Vereinzelt in BE jung 

eingebürgert aus Deutschland. 
FLNB I/5, 370: Murr. Enthalten im FlN Josef 

Murr Weg (M). 

Deutung 
a) 'Murrkopf' als Übername. Vgl. Brechen-
macher 2, 297. 

Typ: Übernamen 

b) Zum ON Murr (in Württemberg 22 mal). 
Vgl. Brechenmacher 2, 297. 

Typ: Wohnstättennamen 

Museter 
 
/mÇu(¼)s¼t¼r/ (?) 

*1400 MÒuseter (LUB I/1; 413): «ICH JÒack Am-
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man sesshafft am eschnerberg Vnd Jch Adel-
hait ~in sin Eliche wirtin ...» 

Wertung der historischen Belege 
Betonungslage und Namensform sind nicht gesi-
chert: /mÇu¼s-/? /mÇus-/? /mîu¼s-/? /mîus-/? 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nicht zuverlässig zu beurteilen. 

Müsli 
 
/mó¥sl�—/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Müsli (PfABe ZB 1574; fol. II 4v, Z 
6): «Item hanß Spalt und Joß grabherr haben 
erlegt am zechenden ... am ~ 14 ß. ...» (G) 

Wertung der historischen Belege 
Der zitierte Satz lässt nicht klar erkennen, ob es 
sich bei Müsli wirklich um einen FamN handelt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Möglicherweise Diminutiv zu mhd. m¯us f. 
'Maus'; evtl. als Übername? 

Typ: Übernamen 

Müssner 
 
mî�œsm¼r, jünger: mî¥¹sn¼r 
Bezeugt in: S, E, M, G 

1. H. 15. Jh. M`usner (LUB I/2; 314): «... Elsi ~in 
vnd ir sun R�•udin ...» 

1. H. 15. Jh. M`usiner (LUB I/2; 314): «... øVli ~ 
et mater sua Nesa ...» 

1. H. 15. Jh. M`usner (LUB I/2; 316): «... Kathe-
rina ~in ...» 

1. H. 15. Jh. M`ussnar (LUB I/2; 347): «... stosset 
forna an der ~ b`unt ...» 

1. H. 15. Jh. M`usenner (LUB I/2; 350): «... 
HÒanni ~ ...» 

1. H. 15. Jh. M`usiner (LUB I/2; 350): «... sins 
vatters R�•udis des ~s ...» 

1. H. 15. Jh. M`usner (LUB I/2; 360): «Elsun 
~inun R�•udins irs suns» 

1. H. 15. Jh. M`usner (LUB I/2; 360): «Elsen 
~inun» 

1. H. 15. Jh. M`usnar (LUB I/2; 360): «R�•udin ~s 
HÒannis sins suns vnd Òallen siner swÒoster» 

1. H. 15. Jh. M`usner (LUB I/2; 360): «�•vlin ~s 
Nesen siner m�•uter» 

1. H. 15. Jh. MÒosner (LUB I/2; 368): «... Henni ~ 
...» 

1. H. 16. Jh. Musner (LUB I/2; 310): «... jn der 
Kratzera, stost ... an Crista ~s selgen erben ...» 

1530 Missner (GASb U 3; Z 45f.): «... Cristan ~ 
velsen ...» 

2. H. 16. Jh. M`usner (LUB I/2; 349): «... stost ... 
an Vrich ~s wingarten ...» 

2. H. 16. Jh. Müsner (PfABe ZB 1574; fol. I 27r, 
Z 1): «Jos ~ soll ['schuldet'] Järlich 1 Viertel 
waißen zinß, mer 3 heüner ...» 

1584 Müssner (U 56; fol. 26b): «Joss ~» 
1604 Meßner (RA CXLV 1602-1605; fol. 24r, Z 

9): «Be¨ysitzere ... Joß ~ ...» 
1604 Müßner (RA CXLV 1602-1605; fol. 31v, Z 

18): «Be¨ysitzer ... Jos ~ ...» 
1605 Meßmer (RA CXLV 1602-1605; fol. 35v, 

Z 2): «Be(i)sitzer ... Joß ~s.» 
1620 Müßner (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 9): «Cunrad 

~ ...» 
1620 Mößner (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 15): «Haini ~ 

...» 
1620 Mößmer (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 19): «Ulrich 

~ ...» 
nach 1665 Mößner (PfAM UJ 1665; fol. 37r, Z 

11): » [zinset] aniezo Simon ~» 
1667 Müsner (PfABe 28/31; fol. 1v, Z 6): «... 

daß GÇueth der Lannge ackher genannth, ... 
stosset ... Gegen dem Ma�•urer berg an Josß ~ ... 
Eigen gÇuett ...» 

1670 Misner (GAR U 9; Z 4): «... Martin ~ ...» 
(G) 

1673 Müssner (SchäU 147; fol. 1a): «... Adam ~ 
...» 

1690 Müßner (PfABe 29/3; fol. 2r, Z 24): 
«Vlerich ~ stifftet ...» 

1694 Mißner (PfABe c/9; fol. 2r, Z 13): «Joß ~ 
sampt Consorten ...» 

*1698 Müssner (LUB I/4; 513): «Gibt jez ... Vlli 
~» 

17. Jh. M¨yßner (PfABe LB 1682; S I 82 Z 1): 
«Adam ~ von Gamprin ...» (G) 

*1700 müssner (LUB I/4; 508): «Ulrich ~s ... 
gÇuether» 

1702 Misner (PfAS LBMCD 1695; fol. 18v, 
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11/27): «Patrini [Taufe]: Joannes ~ et ...» 
1711 Müsner (PfAE TESFB 1650; fol. III 54r, 

2/15): «... celebravit festum nuptiale ... cum 
Honesta Virgine Maria ~in de Gamparin.» 

1717 Müsmer (U 80; Z 4f.): «... Joseph öhri Vnd 
Maria ~in Seiner Ehelichen Hausfrawen, ... in 
Eschner Pfarre¨y wohnhafft ...» (E) 

1727 Mösner (PfAM LBMMC 1682; I S. 81, 
11/27): «Patrini [Taufe] ... Joannes Baptista ~ 
et ...» 

1781 Müssner (SchäU 207-209; 208, Beilage 
fol. 1a): «~» (G) 

1781 Müsner (SchäU 207-209; 208, fol. 4a): «... 
der Geschworne Johannes ~ von Gamprin ...» 
(G) 

1791 Misner (PfAM LBMMC 1682; II S. 63, 
2/21): «... Sacramentaliter conjuncti sunt ... ac 
... virgo Christina ~in e(x) Gambrin ex Paro-
chia Bendern.» 

1795 Müßer (PfAM LBMMC 1682; I S. 265, 
10/17): «Patrini [Taufe] ... [et] Christina ~in» 

1803 Mösner (PfAS LBMCD 1695; fol. 209v, 
3/16): «Patrini [Taufe]: Peter ~ ex Braz [et] 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 90: Mössner. In Mauren von 

1744 bis 1771 bezeugt. 
Ospelt 1939, 99: Müssner [mösm¼r] (E, G). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

FamB-G/1, 56ff.: Müssner. Stammbaum der Fa-
milien Müssner von Gamprin. 

FamB-G/2, 82f.: Müssner. Stammbaum der Fa-
milien Müssner von Gamprin. Erste urkundli-
che Erwähnung im Jahre 1455. 

FamB-E 2, 336ff.: Müssner. Stammbaum der Fa-
milien Müssner von Eschen. Stammen von 
Gamprin. 

FLNB I/5, 372: Müssner. Enthalten in den FlN 
�†Müsnerguet (S) und �†Müssnergatter (R) so-
wie allenfalls in �†Müsnerbüntle (E) und 
�†Müsnerhof (E). 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH.  

Nach der Wohnstätte in der Eschner Flur 
Mösma, älter Müsnen, Musinen. Siehe auch 
Finsterwalder 1994, 409. s. v. Mussner («zu 
rom. musna 'Steinhaufen'»). 

ON: Mösma (FLNB I/3; 239f.) 

Typ: Wohnstättennamen 

Mutzner 
 
/mÇ¥tsn¼r/ 
Bezeugt in: B 

1478 mutzner (SchäU 12): «... Stost ... Vffwert 
an hannsen ~ hofstat ...» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1310: Mutzner. In GR (Maien-

feld) im 17. Jh. eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft von Mutzen Maienfeld, 
offenbar dem heutigen Weiler Guscha ent-
sprechend. Vgl. RN 2, 765; RN 3, 537f. 
Ableitung auf -er (Mutzener synkopiert zu 
Mutzner). 

Typ: Wohnstättennamen 

N 

Nachbaur 
 
/nçaxb¡®r/ 
Bezeugt in: V, S, M 

1663 Nachbaur (PfAS LBMD 1659; fol. 88r, Z 
30): «... Testes [Ehe] ... Jacob ~ de Sateins et 
...» 

*1698 Nachbawr (LUB I/4; 488): «... theb Çus ~ 
...» 

1788 Nachbaürin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
353r, 11/13): «... obiit ... Maria Anna ~ ex Va-
duz» 

1804 Nachbäurin (PfAM LBMMC 1682; II S. 
75, 1/30): «... Sacramentum Matrimonii ... in-
ierunt ... ac ... virgo M(aria) Sjbilla ~ e(x) Pa-
rochia Weiler.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 103: Nachbauer. Das Geschlecht 

kommt in Viktorsberg vor. 
FamNB-CH 2, 1311: Nachbaur. Vereinzelt jün-
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ger eingebürgert aus Deutschland und Öster-
reich. 

FamNB-CH 2, 1311: Nachbur. Altverbürgert in 
SO. 

Deutung 
Zu mhd. n¯achb¯ure m. 'der in der Nähe 
Wohnende, Anwohner, Nachbar; grundbe-
sitzender Gemeindegenosse, stimmberech-
tigter Bürger eines Ortes'. Vgl. RN 3, 677; 
Id. 4, 1518f.; Brechenmacher 2, 302; 
Duden FamN 468. 

Typ: Soziale Gruppen 

Nadig 
 
/nçad�—g/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 151f.: Nadig. Zuerst (1450) in Da-

vos bezeugt, dann auch im Prättigau. In Flums 
sind sie angeblich um 1650 aus Stürvis einge-
wandert. Altverbürgert heute in Flums, Mels, 
Davos, Lenz und Tschiertschen. Herkunft evtl. 
aus dem gr. PN Gennadius 'der Freigebige'? 

Tschugmell 1957, 82: Nadig. In Balzers von 
1700 bis 1721 bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1311: Nadig. Altverbürgert in 
GR (Davos, Lantsch/Lenz, Tschiertschen) und 
SG (Mels). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Eine Kurzform *Nadi aus Gennadius, gr. GEN-
NADIOS, wäre lautlich denkbar. 

Deutung 
Deutung unsicher. Für die folgenden Erwä-
gungen siehe RN 3, 850. 
a) Die älteren Formen schreiben auch Na-
dich; vielleicht doch Übername aus Nah 
dich! 'nah dich (wenn du es wagst)!', für ei-
nen Raufbold. 

Typ: Übernamen 

b) Naheliegend wäre wohl *Donadig, also 
Kollektivbildung auf -ing zu Donat (wie 
Gredig < Margarethe); die Form ist aber 
nicht nachzuweisen, auch wenn die Donau 
im Prättigau alteinheimisch sind. 

VN: Donat 
Typ: Rufnamen 

c) Griech.-lat. GENNADIUS hält RN 3, 850 für 
ebenso unwahrscheinlich wie einen (von G. 
H. Muoth angesetzten) germ. PN NATH-. 

Typ: Rufnamen 

Näf 
 
/nç�‰f/ 
Bezeugt in: B, V, S, E, R. Im liechtensteini-
schen Bürgerverzeichnis 1990 (Näf und 
Näff) aufgeführt. 

1. H. 15. Jh. Nef (LUB I/2; 372): «... st�™oset an 
des ~en Britschen ...» 

1755 Neff (PfAS LBMCD 1695; fol. 115v, 2/4): 
«Parentes: ... [et] Ursula ~in» 

1774 Neef (PfAE TESFB 1650; fol. III 105r, 1. 
Sp. Z~): «Parentes ... Antoni ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 99: Näff [n�‰f] (B, R). 
Tschugmell 1949, 65: Neff. In Vaduz von 1809 

bis 1811 bezeugt. 
Perret 1950, 152: Nef, Neff, Näf: sie erscheinen 

1388 im Rheintal auf beiden Talseiten, 1402 
hat es Nef in Bregenz. Näff gibt es in Balzers 
und Ruggell. Herkunft: zu dt. Neffe 'Neffe, 
Enkel'. 

Tschugmell 1957, 82: Näf. Gregor Näf, Zimmer-
mann aus Übersaxen, wird in Balzers ab 1797 
als Beisass erwähnt. 1862 wird einer seiner 
Nachkommen Bürger in Ruggell. 

FamNB-CH 2, 1311f.: Naef. Altverbürgert in 
AG, AR (Urnäsch), GE, SG (Brunnadern, 
St.Peterzell, Uzwil, Nesslau), ZH. 

FamNB-CH 2, 1312: Näf. Altverbürgert in AG, 
AR (Schwellbrunn), GR (Churwalden), LU, 
SG (Alt St.Johann, Altstätten, Bernhardzell, 
Bichwil, Bütschwil, Degersheim, Ebnat, Fla-
wil, Ganterschwil, Hemberg, Kappel, Kirch-
berg, Krummenau, Lütisburg, Mogelsberg, 
Mosnang, Niederglatt, Niederhelfenschwil, 
Oberhelfenschwil, St.Peterzell, Straubenzell, 
Untereggen, Wattwil, Wildhaus), SO, SZ, TG, 
ZH. 

FamNB-CH 2, 1313: Naeff. Altverbürgert in SG 
(Altstätten). 

FamNB-CH 2, 1313: Näff. Altverbürgert in SO. 
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FamNB-CH 2, 1319: Nef. Altverbürgert in AR 
(Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn, Ur-
näsch) und SG (Mogelsberg). 

FamNB-CH 2, 1319: Neff. Altverbürgert in AI 
(Appenzell). 

FamB-R, 133f.: Näff. Stammbaum der Familien 
Näff von Ruggell. Stammen von Balzers. 

FLNB I/5, 373: Näff. Enthalten in den FlN �†Ne-
fenbritschen (E) und Neffa Vortele (B). 

Deutung 
Wohl aus vertraulicher Anrede erwachsener 
Übername zu mhd. n¨ef, n¨eve m. 'Neffe, 
meistens der Schwestersohn'. Vgl. RN 3, 
633; Brechenmacher 2, 303; Duden FamN 
469. Ð Siehe auch Þ Nef, Þ Neff. 

Typ: Übernamen 

Nagel 
 
/nÇag¼l/ 
Bezeugt in: M 

1584 Nagel (Ospelt 1930, S. 33): «Claus ~» 
1603 Nagel (RA CXLV 1602-1605; fol. 5r, Z 

30): «Georg Eglin vndt Clauß ~ von Mauren 
clagen gegen ...» 

*1637 Nagell (PfAE RB 1637; fol. 17r, Z 9): 
«Vll¨y ~ blipt ... schuldig ...» 

1649 nagell (Pfäf 22/8; fol. 1v, Z 3): «... stosst 
...an Uoll¨y ~» 

*1650 Naggel (PfAE KR 1650; S. 22, Z 1): «Vlli 
~ von MÇuren ...» 

1659 Nagl (PfAM LBCM 1640; III S. 4, Z 4): 
«... testantibus [Ehe] ... Jacob ~ et ...» 

1683 Nagl (PfAM LBMMC 1682; I S. 3, 9/21): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Mariae ~inin ...» 

1689 Naggel (PfAM LBMMC 1682; I S. 13, 
4/28): «... baptizavi Jnfantem ... Nicola¨y ~ et 
...» 

*1698 Nagel (LUB I/4; 494): «Zinst Class ~ ...» 
*1700 Nagel (LUB I/4; 472): «... Martin ~ ...» 
*1700 Nagel (LUB I/4; 485): «Martin ~ ...» 
*1700 Nagel (LUB I/4; 492): «... Martin ~» 
1715 Nagel (PfAM UJ 1665; fol. 21r, Z 11): «... 

stost ... gegen den rein an Martin ~ ...» 
1776 Nagl (PfAE TESFB 1650; fol. III 73r, 

2/19): «... conjuncti sunt ... et pud(ica) virgo 
Anna ~in ex Murren ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 91: Nagel. 1584 im Leger-

buch erstmals für Mauren bezeugt. 
Ospelt 1939, 99: Nagel [nagl] (M). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
FamB-M/1, 138f.: Nagel. Stammbaum der Fami-

lien Nagel von Mauren. Erstmals 1584 im Le-
gerbuch bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1315: Nagel. Altverbürgert in AR 
(Gais), JU, SG (Goldach, Mosnang), TG, ZH. 

FamB-M/2, 278ff.: Nagel. Stammbaum der Fa-
milien Nagel von Mauren. Erstmals im Leger-
buch 1584 für Mauren bezeugt. 

Deutung 
a) Zu mhd. nagel m. 'Nagel', nach der Tä-
tigkeit als Nagelschmied. Vgl. RN 3, 749; 
Brechenmacher 2, 303; Duden FamN 469. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu frühnhd. nagel m. 'Dün-
kel', für einen überheblichen Menschen. 
Vgl. Duden FamN 469. 

Typ: Übernamen 

Nager 
 
/nÇag¼r/, /nçag¼r/ 
Bezeugt in: E 

1789 Nager (PfAE TESFB 1650; fol. I 130v, 
11/19): «Baptizans ... P(ater) Benedict ~ » 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1315: Nager. Altverbürgert in 

LU und VS. 

Deutung 
a) Allenfalls zu mhd. naejer m. 'Näher', 
nach der Tätigkeit; dabei wäre das -j- zu -g- 
verhärtet worden. Vgl. Brechenmacher 2, 
304. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls Nomen agentis Nager m. 'wer 
nagt' , als Übername; zu nagen 'beissen, mit 
den Zähnen etwas bearbeiten'. 

Typ: Übernamen 
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Nagler 
 
/nÇagl¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1651 Nägleri (AS 1/1; fol. 37v, Z 17): «Barbara 
~ Christian Thönis ha�ˆusfra�ˆw sagt ...» 

1702 Nagler (PfAE TESFB 1650; fol. I 45r, 
12/11): «Parentes ... [et] Margaretha ~in ambo 
peregrini ex ducatu Heidelberg et Würtenberg 
oriundi.» 

1717 Nagler (PfAM LBMMC 1682; I S. 61, 
5/3): «Patrini ... et Anna M(aria) ~in.» 

1760 nagler (U 84; fol. 2a): «in der Genannten 
Braithen be¨y der Jacob ~s witib Haus ...» (M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1315: Nagler. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. nageler m. 'Nagelschmied' nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 749; Brechenma-
cher 2, 304; Duden FamN 469. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls auch obszöner Übername: No-
men agentis auf -er zu naglen tr. 'mulierem 
comprimere'. Vgl. Id. 4, 691. 

Typ: Übernamen 

Nairz 
 
Bezeugt in: E 

1765 Näyrz (PfAE TESFB 1650; fol. III 70v, 
11/25): «... copulati sunt Juv(enis) Josephus ~ 
t¨yrolensis ex Haus ...» 

1769 Nauz (PfAE TESFB 1650; fol. I 112v, 
2/6): «Parentes ... Josephus ~ tyrolensis ex 
Haues et ...» 

Wertung der historischen Belege 
Es handelt sich bei den Nennungen anscheinend 
um ein- und dieselbe Person; doch weder die 
Namensform noch der Herkunftsort (Haues? 
Haus?) sind der Quelle eindeutig zu entnehmen. 
Allenfalls verschrieben bzw. verlesen für Kauns 
im Bezirk Landeck? Immerhin verzeichnet Fins-
terwalder 1978 den FamN Nairz für den Raum 
um Innsbruck und das Obere Inntal, weshalb wir 

Nairz lemmatisieren. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Finsterwalder 1978, 411 deutet den FamN 
Nairz (gesprochen /nÇo½rts/) als Kurzform 
des deutschen RuN Norbert oder ähnlich; 
das -ai- in der Schreibung wäre damit reine 
Graphie. 

VN: Norbert 
Typ: Rufnamen 

Nann 
 
/nÇa¯n/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 82: Nann. Anton Nann, 

Schuster aus Egloff, lebt ab 1764 als Beisass 
in Balzers. Mit dem Tod seiner Tochter starb 
das Geschlecht 1791 in Balzers wieder aus. 

Vallaster 1974, 152: Die Nann waren einst in 
Bartholomäberg und St.Gallenkirch zahlreich; 
heute lebt der Name noch in Freiburg und 
eventuell in Frankreich weiter. 

Vallaster 1974, 172: Nann (rom.). 1496 im Mon-
tafon, 1555 ein Meng Nann, 1546 in St.Gal-
lenkirch, dann auch in Bartholomäberg, Ga-
schurn, Schruns, Silbertal. Heute im ganzen 
Montafon nicht mehr vorhanden; Auswande-
rer halten sich in Freiburg und vermutlich in 
Frankreich. 

Fritz 1981, 70: Nann. Urk. bezeugt 1440 in Van-
dans, 1453 in Bartholomäberg, 1455 in 
Tschagguns, 1477 in St.Gallenkirch, 1515 in 
Schruns, 1621 in Silbertal. 

FamNB-CH 2, 1316: Nann. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Offenbar ist Nann deutsche Lallform eines 
Namens auf -mann (wie Hartmann, Her-
mann), vielleicht aber auch reines Lallwort. 
Siehe RN 3, 217. 

Typ: Rufnamen 
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Nardi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1316: Nardi. Im 19. und 20. Jh. 

aus Italien in BS, FR und GE eingebürgert. 

Narz 
 
/nÇarts/ 
Bezeugt in: M 

1808 Narz (PfAM LBMMC 1682; I S. 305, 
4/21): «Parentes ... [et] Anna Maria ~in pau-
peres et vagi ex Helvetia.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unbekannt; die Herkunftsangabe (Helvetia) 
scheint sich einer Verbindung mit dem tiro-
lischen Þ Nairz entgegenzustellen. 

Nasahl 
 
/nasçal/ 
Bezeugt in: Tb, S, P 

1516 Nasal (GATb U 32; fol. 4b): «Item Hain-
rich ~ ...» (Tb) 

1516 Nasall (U 48; fol. 4b): «... Item Romanns ~ 
hat bekanndt vnd gesagt Er se¨ye Cristan wag-
ners knecht gewesen ...» 

1584 Nasal (U 56; fol. 20b): «Trina ~in» 
1604 Nasall (U 61; fol. 20b): «... stost ... Gegen 

Dem Rein an Michael ~en Erben ...» (P) 
1682 Nasal (PfAS LBMD 1659; fol. 100r, Z 22): 

«... coniuncti sunt ... et honesta Virgo Barbara 
~in de Frastenz ...» (S) 

1696 Nasal (PfAS LBMCD 1695; fol. 3r, 
10/10): «Patrini [Taufe]: ... et Agatha ~in» 

1790 Nasal (PfAS LBMCD 1695; fol. 184r, 
8/15): «Parentes: ... [et] Maria Catharina ~in 
ex Montefon Schrun¨y» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belege verweisen nach Vorarlberg (Fras-
tanz, Schruns). In Frastanz ist der Name altver-
bürgert; es finden sich für dort in VNB I/3 mehr-

fach urk. Belege zum Namen: S. 357 (o. J.) 
«stost auf an Cunz Nusall berg», 358 (o. J.) «an 
Nasallen aker», «hansli Nusal», «wälti Nosall», 
362 (o. J.) «Anna nusalli», 367 (1540) «Elßa 
Naßalin». 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 100: Nasal. Verweis auf historische 

Literatur mit Nennungen von 1516 und 1584. 
Brechenmacher 2, 306: Nas(s)al. Die ~ sind ein 

sehr altes, seit 1552 waffenfähiges Geschlecht 
zu Frastanz (Vorarlberg). Name also rätisch. 
Sie wandern früh nach Feldkirch, im 17. Jh. 
nach Oberschwaben aus. 

Tschugmell 1960, 100: Nasal. 1584 im Leger-
buch für Schaan bezeugt. 

FamB-S, 13: Nasal. Bezugnahme auf Tschug-
mell 1960. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der auch in Graubünden nicht selten auftre-
tende Name Nasale, Nasel, Naselli, Na-
seijlg, Nasilg, usw. (auch Frastanz 1411 
Nasallen gut) wird von RN 3, 806 zu rtr. 
nas m. 'Nase' als Übername gestellt. Die 
Deutung überzeugt nicht; es fehlen aber 
konkrete Anhaltspunkte für eine andere 
Herleitung. 

Typ: Übernamen 

Näscher 
 
UL nÇ�Š¹�™s¼r, OL nÇ�‰¹�™s¼r 
Bezeugt in: E, M, G, Sb, R 

*1582 Näscher (PfABe ZB 1574; fol. I 22v, Z 
1): «Item gerait mit dem diepolt ~ den 24 No-
vember anno [15]82 ...» 

1584 Nescher (U 56; fol. 27b): «Diepolt ~ ...» 
(G) 

1638 Nescher (GAR U 6; Z 16): «... Jacob ~ ...» 
*1650 Nescher (PfAE KR 1650; S. 14, Z 1): 

«Hanß ~ ... setzt ... vndterpfand ein stÇuckh 
gÇuot aÇuf Kastelun ...» 

1650 Nescher (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 
2/16): «Baptismum suscepit ... Georgius, 
Joannis ~ et ... Coniugum filius ...» 

1654 Nescher (PfAE RB 1637; fol. VI v, Z 2): 
«Anno 1654 ist zuo Einen kirch pfleger ... er-



Näscher 110 Familiennamen 

welt worden Hanß ~ .» 
1660 Nescher (GAE III/14; Z 5): «... Vndt Hans 

~ ...» 
1660 Nescher (Pfäf 11; Z 6): «... be¨ywesendt der 

... undt Hanß ~n alß hierzu deputierten, von 
bemelten kilchgenosßen zu Eschen in der 
Herrschafft Schellenberg ...» 

1667 Nescher (PfABe 28/31; fol. 1v, Z 4): «... 
daß GÇueth der Lannge ackher genannth, stos-
set ... abwerth dem lanndt nach an Hannß ~ 
von Gamperin Eigen gÇuet.» 

1669 Nescher (SchäU 146; fol. 1b): «... Georg ~ 
...» (G) 

1670 Nescher (GAR U 9; Z 3): «... Hanns ~ ...» 
(G) 

1671 Nes(c)her (PfAE TESFB 1650; fol. III 79r, 
4/6): «... obiit Joannes ~ ... ab Schönenbüol.» 

1680 Nescher (RA 26; fol. 8a): «Hanss Adam ~ 
...» 

1684 Nescher (PfABe Urb 1684; S. 47, Z 2): 
«Hannß ~s selig(en) Erben von Gamprin ver-
zünset Agnesen Büchlin selg(en) ... 5 Gulden 
...» 

1689 Nescher (GAS U 68; fol. 1a): «Meister 
Hannss willi von Balzers, undt Ferdinandt ~ 
erscheinen in naªmen Landt aªman �•undt gericht 
der graff= �™undt Fre¨yherrschafft Vaduz undt 
schellenberg ...» 

1694 Nescher (PfABe 30/1 B; fol. 1r, Z 1): 
«Herr Ferdinandt ~ deß Gerichts wohnhafft 
zue Gampprin der herrschafft Schellenberg 
...» 

*1698 Nescher (LUB I/4; 502): «Zinst Hanss ~» 
*1698 Näscher (LUB I/4; 557): «... stost ... an 

Johannes ~en ...» 
17. Jh. Nescher (PfABe LB 1682; S I 54 Z 6): 

«Ferdinand ~ v(on) Gampprin ...» (G) 
1699 Nescher (PfAE BB 1699; S. 6, Z 2): «Ig-

natzi K̈yber vnd sein hausßfrauw Vrschula ~in 
...» 

1706 Näscher (SchäU 158; fol. 1a): «... der älter 
gerichtsmann Ferdinand ~ ...» 

1718 Nescher (SchäU 160; fol. 2a): «... So dann 
des Landes Hauptmanns Ferdinand ~s von 
Schellenberg ...» 

*1755 Nescher (PfAE SR 1755; S. 1, Z 13): «... 
Johannes ~ ...» 

1763 Nescher (PfAM LBMMC 1682; II S. 35, 
1/24): «In Domino copulati sunt Benedurae ... 
Juvenis Franc[iscus] Jos[ephus] ~ eiusdem Pa-
rochiae ac ...» 

1781 Nescher (SchäU 207-209; 208, Beilage fol. 

1a): «Frantz Joseph ~ des Gerichts» 
1789 Nescher (PfAE 25/3; fol. 2r, Z 4): «... Çund 

erbetten den jeztmalig Amtstragenden Land-
amman Franz Joseph ~ z�•u Gamperin [den 
Schuldbrief zu siegeln].» 

1791 Nescher (PfAE 25/4; fol. 2r, Z 7): «... der 
itzmalig Amtstragende Landammann Franz 
Joseph ~ von Gamperin [siegelt den Schuld-
brief].» 

1798 Nescher (SchäU 223; fol. 1a): «Franz Jo-
seph ~ Landaªmann» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 91f.: Näscher. In Mauren von 

Eschen kommend seit 1853 bezeugt. 
Ospelt 1939, 100: Näscher [nä�™s�™s¼r] (E, M, G, 

R). Verweis auf historische Literatur mit wei-
teren Nennungen. 

FamB-G/1, 59ff.: Näscher. Stammbaum der Fa-
milien Näscher von Gamprin. Stammgemein-
de aller Näscher ist Gamprin. 

FamB-M/1, 140f.: Näscher. Stammbaum der Fa-
milien Näscher von Mauren. Stammen aus 
Gamprin. 

FamNB-CH 2, 1315: Näscher. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Liechtenstein. 

FamNB-CH 2, 1322: Nescher. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Liechtenstein. 

FamB-R, 140ff.: Näscher, Nescher. Stammbaum 
der Familien Näscher/Nescher aus Ruggell. 
Stammen vermutlich aus Vorarlberg. Erste Er-
wähnung im Gebiet des heutigen Fürstentums 
Liechtenstein im Legerbuch 1584. 

FamB-G/2, 84ff.: Näscher. Stammbaum der Fa-
milien Näscher von Gamprin. Stammgemein-
de aller Näscher ist Gamprin. Erste urkundli-
che Erwähnung im Legerbuch 1584. 

FamB-E 2, 340ff.: Näscher. Stammbaum der Fa-
milien Näscher von Eschen. Stammen von 
Gamprin. 

FLNB I/5, 374: Näscher. Enthalten in den FlN 
�†Irg Näschers Guet (G), Näscherswes (R) und 
�†Sepp Näschers Guet (G) sowie wohl in �†Ne-
scher (G) und allenfalls in �†Äscherle (S). 

FamB-M/2, 281ff.: Näscher. Stammbaum der 
Familien Näscher von Mauren. Stammen aus 
Eschen. Einkauf in Mauren 1814. 

Deutung 
Namensherkunft nicht geklärt. 
a) Ableitung auf -er von der Rumpfform 
Nes(e) des Heiligennamens Agnes für den 
von einer Agnes Abstammenden? So nach 
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RN 3, 345 (s. v. Näscher); Brechenmacher 
2, 312 (s. v. Neser); Duden FamN 470 (s. v. 
Neeser). Wie aber erklärt sich das / �™s/? 

VN: Agnes 
Typ: Rufnamen 

b) Man würde einen Örtlichkeitsnamen 
*Nescha (evtl. im Anlaut gekürzte Form) 
dahinter vermuten; es ist aber nichts der-
gleichen in der Nähe zu finden. 

Nassinger 
 
/nÇa¹s�”¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1773 Nasßinger (PfAS BB/F 1663; fol. 34r, Z 
1): «Margaretha ~ BaÇyerland» 

Wertung der historischen Belege 
Der Name verweist nach Bayern. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl abgeleitet von einer 
Ortsbezeichnung: Nassing heisst etwa ein 
Ortsteil in der Gemeinde Weitensfeld im 
Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan in 
Kärnten. 

Typ: Wohnstättennamen 

Nater 
 
/nçat¼r/ 
Bezeugt in: S 

1746 Nater (PfAS LBMCD 1695; fol. 101v, 
7/2): «Parentes: ... [et] Catharina ~in vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Salzgeber 1979, 52: Natter. Der FamN Natter er-

scheint 1540 im Wallis und 1650 in Laterns. 
Fritz 1981, 70: Natter. Urk. 1554 in Schruns. 
FamNB-CH 2, 1317: Nater. Altverbürgert in TG 

und VS. 
FamNB-CH 2, 1317: Natter. Im 19. Jh. in SG 

(Ernetschwil) eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. n¯ater m. 'Näher, Pelznäher', 
nach der Tätigkeit. Vgl. Brechenmacher 2, 
307; Duden FamN 469. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. n¯ater(e) f. 'Natter'. 
Vgl. Duden FamN 469. 

Typ: Übernamen 

Nauli 
 
/nÇ¡®l�—/ 
Bezeugt in: S 

*1638 Nawle (PfAS U 10; S. 5, Z 1): «Herr 
Adam ~ der Ha¨yl(gen) schrifft doctor unnd 
gewesten pfarrherr zue Schan ...» (S) 

1644 Nauli (Pfäf 26/12; fol. 1r, Z 25): «... wie 
auch daß ienig bezeügt ... Herr Doctor ~ 
dechat und pfarherr zu schan ...» (S) 

1778 Na�•ule (PfAS Urb 1778; fol. 18v, Z 1): «... 
doctor Adam ~ gewester pfarr-herr allhie 
stüfftet einen Jahrtag ...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Dr. Adam Nauli, geb. ca. 1580/1590 in Tomils / 
Tumegl im Domleschg, ist in der Geschichte der 
rätoromanischen Literatur bekannt geworden 
durch seine polemische gegenreformatorische 
Schrift «Anatomia dil sulaz» von 1618, in der er 
auf die berühmte Schrift des Reformators Stef-
fan Gabriel, «Il Ver sulaz da pievel giuvan» 
(1611) antwortet. Vgl. R. R. Bezzola, Litteratura 
dals Rumauntschs e Ladins, Cuira 1979, S. 290 
(wo gesagt wird, dass er Priester in Domat und 
später in Balzers FL gewesen sei). In Gion De-
plazes, Funtaunas. Istorgia da la litteratura ru-
mantscha per scola e pievel, tom 2, Cuira 1988, 
S. 8, heisst es dann richtig, dass er um 1635 als 
Pfarrer nach Schaan FL gewählt worden sei. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 100: Nauwle. Adam Nauwle, Pfar-

rer zu Schaan. 
FamNB-CH 2, 1317: Nauli. Altverbürgert in GR 

(Tumegl/Tomils). 

Deutung 
Aus der deutschen Kurzform Nau zum rtr. 
RuN DonÇau (dieser aus lat. DONATUS) wird 
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eine Verkleinerungsform gebildet mit dt. 
-li. Vgl. RN 3, 78. 

VN: Donat 
Typ: Rufnamen 

Nef  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Deutung 
Siehe Þ Näf. 

Neff  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Deutung 
Siehe Þ Näf. 

Negele / Nägele 
 
nÇ�‰g�‡l�“, T nÇ�‰g�—l�—, Tb nÇ�Šg½l�—; jünger allg.: nÇ�“-
g�“l�“, nç�“g�“l�“ 
Bezeugt in: B, T, Tb, V, S, P, M, Sb, R 

*1363 Näglein (LUB I/3; 321): «... hat die ~ er-
löst» 

1460 NÒagellin (GAT U 28; Z 2): «... hanns ~ ...» 
1542 Negelin (SchäU 57): «... stosst ... an Hans 

~s gut ...» (P) 
1550 Negelin (GAT U 13; Z 18): «... Vlrich ~ 

Am Drisnerberg ...» (Tb) 
1552 Negelin (SchäU 62): «Ich �•vli ~ ... Zu klai-

nen mails ...» (B) 
1556 Negelin (PfABe d/5; fol. 2v, Z 27): «... 

stoßendt ... ahn Thorothea ~ guot ...» 
1556 Nägelin (SchäL 63a/b; a, fol. 1a, Randbe-

merkung): «Jerg ~» (T) 
1560 Negelin (SchäU 67): «Ich Claus Kauffman 

ab plannckhen, vnnd ich Stina ~ sein Eeliche 
Hausfrow ...» (P) 

1566 Negelins (GAT U 2; Z 6): «... hans ~ gÓuet 
...» (Tb) 

1569 Negelin (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Jerg ~ 

...» (Tb) 
1572 Negelin (GATb U 29; Z 2): «... Steffan ~ 

...» (Tb) 
1579 Negelin (GAP U 3; Z 2): «... Cristan ~ ...» 
1584 Nägelin (U 56; fol. 11a): «Hanss ~ tho-

mans son» (Tb) 
1584 Negellin (U 56; fol. 11b): «~s» (Tb) 
1584 Negelin (U 56; fol. 17a): «Christa ~ ab 

Blannckhen» (P) 
1584 Negellin (U 56; fol. 22a): «Hannss ~» (V) 
1584 Negelin (U 56; fol. 3b): «Christa ~ für sich 

vnnd seine Hausfrawen» (B) 
1592 Negelin (GATb U 33; fol. 1a): «... Thoman 

~ ...» (Tb) 
1596 Negelin (GAS U 143; 26/2, fol. 2a): «... 

vnd Vlrich ~ ab Planckhen,...» (P) 
1598 Negelin (GATb U 13; Z 20): «... hannssen 

~ ...» (Tb) 
1602 Negelin (SchäU 114; Z 7): «... Den Neün-

ten, Paulli ~s Erben in Lauentina.» (Tb) 
1603 Nägelin (LUB I/4; 204): «vf der Plangkhi-

schen seiten. DÇurch Vlrichen ~ ...» (P) 
1603 Negelin (RA CXLV 1602-1605; fol. 12v, Z 

32): «Vlrich ~ ab Plancken zeigt ahn ...» (P) 
1604 Negelin (U 61; fol. 19b): «Item Georg ~ 

Zue Schan ...» (S) 
1604 Negelin (U 61; fol. 5b): «... stost ... auff-

wert Dem Landt nach an Clauss ~ss guet ...» 
(Tb) 

1604 Negelin (U 61; fol. 6a): «... stost Auffwert 
dem Landt nach an Hannss ~ ...» (Tb) 

1610 Negel¨y (GAB 016-2; fol. 1a, 1. Br.): «... 
Hanns ~ alter Landamann zÇu VadÇutz ...» (V) 

1610 Negelin (GAT U 42; Z 35): «... Hans ~ ...» 
(T) 

1610 Negelin (PfABe d/10; fol. 3v, Z 33): «... 
den Ehrsamen weisen Hansen ~ alter landt-
aman der Grafschafft Vadutz ...» (V) 

1610 Negelin (PfABe d/9; fol. 1r, Z 8): «... Bas-
tian ~ wonhafft zue Trißen ...» (T) 

1610 Negelin (SchäU 85-112; 112, fol. 1b): «... 
undt Hannss ~ Zinst ...» (T) 

1610 Negelin (U 65; Z 33): Ein Acker im Tries-
ner Feld «Stost ... Abwert dem Land nach An 
Alten Hanss ~.» (T) 

1611 Negelin (GATb U 28; Z 6): «... Georg ~ 
...» (Tb) 

1613 Negellin (HALV HSK 7,28; HSK 7, fol. 
7a): «... verlichen an Jacob ~ vmb ...» 

1615 Negelin (GATb U 21; Z 5): «... Geörgen ~ 
des Gerichts ...» (T) 
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1615 Negelin (GATb U 21; Z 6): «... Hannss ~ 
Vorstkhnecht ...» (Tb) 

1615 Negelin (GATb U 21; Z 69): «... Hanns ~ 
...» (Tb) 

1616 Negelin (Schä U 13; fol. 13b): «Geörg ~ 
Zue Schan Zinnst ...» (S) 

1616 Nägelin (Schä U 13; fol. 5a): «... Zinsen 
Adam ~ ...» 

1616 Nägelin (Schä U 13; fol. 8b): «Thoma ~ 
von Schan Zinnst ...» (S) 

~*1618 Negelin (LUB I/4; 339): «... Saminabach 
... verlihen Jacob ~ vmb ...» 

~*1618 Negelin (LUB I/4; 369): «Gibt iezt adam 
~ Forst Knecht ...» 

nach 1619 negelen (PfABe a/1; fol. 2r, Z 11): 
«Anno 1552 verkhaufft Uli ~ und sein hauß-
frau Margretha ...» 

1619 Negelin (PfAT U 11; Z 5): «... unnd geben 
... den Ersamen ... Georg ~ alß Recht verord-
nete ha¨yligen Pfleger der Pharkirchen 
St.Gallen zu Thrißen ...» 

1620 Negeli (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 15): «Adam ~ß 
fraw ...» 

1626 Negelin (SchäUrb 117; fol. 14a): «gibt 
Jetzo Christa ~.» (S) 

1626 Nägele (SchäUrb 117; fol. 31b): «... Stosst 
gegen der Stain An Martin ~s Haus ...» (B) 

1626 Nägelle (SchäUrb 117; fol. 6b): «Zinset ... 
Adam ~» 

1628 Negelin (GATb U 25; Z 1): «... Cristina ~ 
sein Eheliche HaÇusfrow ...» (Tb) 

1630 Negeli (PfAS U 7; Z 7): «... stost obwert 
dem Land nach an ... und an deß Ull¨y ~'s Er-
ben guet ...» 

1635 Negele (GATb U 1; Z 6): «... Geörg ~ ...» 
(Tb) 

*1638 Nägelli (PfAS U 10; S. 10, Z 5): «... Stost 
... an ... hanß ~'s von Trißen guet ...» (T) 

1641 Negele (RA CXLV 1639-1648; S. 56, Z 
14): «Hannß ~ von Schan stelt Khundt-
schafft.» (S) 

1641 Negele (RA CXLV 1639-1648; S. 56, Z 
17-18): «... wie miers Hanß ~ von Trisen ge-
ben hat ...» (T) 

1642 Negeli (RA CXLV 1639-1648; S. 69, Z 1): 
«... ist zwüschendt Crista ~ vnd ... gesprochen 
worden ...» 

1645 Negele (GATb U 23; Z 6): «... dem Land 
nach Abwert an Jacob ~ ...» (Tb) 

1646 Negele (GAT U 32; Z 12): «... Adam ~ ...» 
(B) 

1649 Nägelin (GATb U 4; Z 5): «... Georg ~ 

dem Allten ...» (Tb) 
1650 Nägelle (AS 1/1; fol. 19v, Z 17): «Peter ~ 

von Balzers sagt ...» (B) 
1656 Nägele (SchäStB 131; fol. 4b): «Jörg ~ ...» 

(Tb) 
1659 Negeli (GAT U 51; Z 8): «... Jacob ~ ...» 
1662 Nägelin (GATb U 12; Z 5): «... Johannes, 

vnd Geörg denen ~ Gebrüeder in Gartschin, 
a�™uff dem Trüssnerberg ...» (Tb) 

1664 Nägelen (PfAS Urb 1664; fol. 2r, Z 14): 
«Vier Mann Madt aÇuff Schaner Ried, stossen 
... gegen berg an Peter ~.» (S) 

1666 Nägelen (GAS U 30; fol. 1a): «... auch 
Clauss vnndt Vrich die ~ ab Planckhen ...» (P) 

1667 Negelin (PfAM LBCM 1640; III S. 9, Z 3): 
«... coniunxi ... et Annam ~ parochiae Scha-
nensis ...» (S) 

1680 Negele (GAP U 9; Z 14): «... Johannes ~ 
...» 

1680 Nägele (GAP U 9; Z 15): «... vnnd Vlerich 
~ ...» 

1680 Negele (GATb U 30; Z 14): «... Johannes ~ 
... des gerichts ...» 

1680 Negell¨y (RA 26; fol. 6b): «Galle ~» 
1685 Negelin (GAS U 62; fol. 1a): «Als würdet 

hiemit dem Landtaman ~ bedüthen, dass Er 
aÇuf ...» 

1689 Negelin (PfAT U 1689; fol. 5r, Z 15): «Der 
gleichen anniversaria seindt Christa ~'s uf 
Moseschen 105 f. ...» (Tb) 

1690 Negele (GAS U 146; fol. 1b): «... Alt, vnd 
Ne¨we Alp Vögt, Herr Thomas ~ Wachtmeister 
...» (S) 

1690 negeli (GAS U 70; fol. 4a): «Johannes ~» 
1691 Negele (GAS U 74; fol. 1a): «... Andreas 

Bichel, vnd Johannes ~ beede Landtaªmäner 
der graff= vnd Herrschafft Vaduz, vnd Schel-
lenberg ...» 

1692 Negeli (SchäV 153a/b; a, fol. 2a): «... Vnd 
an Geörg ~s weingarten» (T) 

1692 Negelin (SchäV 154a/b; a, fol. 2b): «Anno 
1552 ¨verkhaufft Vli ~ Vnd sein Haussfrau 
Margaretha Zue khleinen Mails ...» (B) 

1692 nägelin (SchäV 154a/b; b, fol. 2a): «... 
1552 verkaufft Vlin ~ et Margreta Vxor der 
Capell Zu Trisen vom halben bomgarten Jär-
lich ...» (T) 

1693 Negeli (PfAS Urb 1693; I fol. 43r, Z 1): 
«Peter ~s kinder ab Blanckhen ...» (P) 

1696 Nägeli (Pfäf 22/12; Randvermerk): «besit-
zen Jetz Thoma ~ ...» 

17. Jh. Negelin (PfABe LB 1682; S II 25 Z 8-9): 
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«... und Ulerich ~ ab Blankhen ...» (P) 
~1700 Negele (AlpAV A 1a): «Johannes ~» 
1700 Negele (U 79; fol. 5b): «Johanes ~Alter 

LandtAªman» 
1705 Negelin (PfAE TESFB 1650; fol. I 48r, 

12/1): «Patrini ... [et] Maria ~ » 
1708 Negilli (GAS U 115; fol. 1b): «Thamass ~ 

Von schan ...» (S) 
1710 Negele (PfAS Urb 1710; fol. 15r, Z 1): 

«Johannes ~ aÇuf Planckhen ...» (P) 
1714 Nägelein (GAS U 122; fol. 5a): «Stoffell 

~» (V) 
1715 Nägelein (RA 48; fol. 1a): «Demnach Ich 

Ulrich ~ ...» (S) 
1715 Nägele (RA 48; fol. 3b): «~» (S) 
1718 Nägelin (SchäU 160; fol. 2b): «... Peter 

Nägelin ...» (T) 
1718 Negeli (SchäU 160; fol. 3b, Unterschrift): 

«Peter ~» (T) 
1718 Negelli (SchäU 160; fol. 3b): «Ich Jörg ~ 

...» (T) 
1719 Negeli (AlpAV A 6): «... von meinem 

Herrn Vettern Carolus ~ ...» (V) 
1724 Negeli (GAS U 149; fol. 2b): «Leontius 

~s» (S) 
1748 Negelin (PfAE TESFB 1650; fol. III 64r, 

11/14): «... conjuncti sunt ... et honesta vidua 
Maria ~ ex Trisen.» (T) 

1779 Negele (AlpAV U 21d): «Matis ~ ab dem 
Drissnerberg» (Tb) 

1779 Negele (GAS U 133; fol. 1b): «... Ge-
schworner ... Christian ~ ...» (P) 

1779 Nägelin (SchäU 206; fol. 1b): «... dem 
Hochwürdigen Carl ~ ...» 

1781 Negelle (AlpAV U 11; fol. 1b): «... Johan-
nes ~ ...» (V) 

1787 Negli (RA 83): «VerZaichnuss wie Des Vri 
~ Sel. vnd seiner Haus fraw Ana Maria gretler 
Sel. ...» (S) 

1791 Negelin (PfAE 25/4; fol. 1r, Z 3): «Kund ... 
se¨y hiemit, dass ... und seine Ehewirtin Maria 
Agata ~ wohn Çund säßhaft in der Gemeind zu 
Mauren ...» (M) 

1803 Nägele (SchäA 225-227; 226, fol. 1b): 
«Martin ~» (B) 

1803 Nägele (SchäA 225-227; 227, S. 98): «Des 
Joha¯n ~s ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114f.: Negele. Gehört zu den 

Triesner Geschlechtern. Verkleinerung des 
Namens Nagel; meist gleichbedeutend mit 

Nagler gedacht; doch Büchel möchte die Ent-
stehung auf einen Taufnamen zurückführen. 

Tschugmell 1931, 92: Negeli. In Mauren von 
1691 bis 1719 bezeugt. 

Ospelt 1939, 100: Nägele, Negele [n�‰gele] (B, T, 
Tb, V, P, Sb). Verweis auf historische Litera-
tur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1949, 65f.: Negele. In Vaduz von 
1584 bis 1910 bezeugt. 

Tschugmell 1957, 82f.: Negele. In Balzers ab 
1552 bezeugt. 

Tschugmell 1958, 166f.: Negele. 1584 im Leger-
buch für Triesen erstmals bezeugt. 

Tschugmell 1960, 100: Negele. In Schaan von 
1660 bis 1778 bezeugt. 

Tschugmell 1970, 27ff.: Negele. Stammbaum 
der Familien Negele von Triesen. 

FamB-Sb, 33: Nägele. Stammbaum der Familien 
Nägele von Schellenberg. Stammen aus Trie-
senberg. 

FamB-Tb 1, 44: Nägele. Triesenberg. Vom Be-
ruf Nagler. 

FamB-Tb 6, 285ff.: Nägele. Stammbaum der Fa-
milien Nägele von Triesenberg. 

FamB-S, 13: Negele. Meister Töni Negele aus 
Planken heiratet 1660 in Schaan. Seine Nach-
kommen werden Schaaner, bis der Stamm im 
18. Jh. wieder ausstirbt. 

FamNB-CH 2, 1313: Naegele. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich und Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1313: Nägele. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich, Deutschland, 
Liechtenstein und Frankreich. 

FamNB-CH 2, 1313: Naegeli. Altverbürgert in 
ZH. 

FamNB-CH 2, 1313f.: Nägeli. Altverbürgert in 
AR (Hundwil), BE, GR (Malix), SG (Ror-
schach), SH, TG, ZH. 

FLNB I/5, 375: Negele. Enthalten in den FlN 
�†Krista Negeles Ritter (V), Nägelehötta (B), 
Nägilisbünt (V), �†Negelesplätzle (R), �†Ne-
gelismad (R), �†Negelistobel (Tb), Sepp Nägili 
Kopf (T) und Tuni Negele Weg (T). 

FamB-T 4, 87ff.: Negele. Auch Nägele. Stamm-
baum der Familien Negele/Nägele von Trie-
sen. 

FamB-V 4, 115ff.: Negele. Stammbaum der Fa-
milien Negele von Vaduz. 

Deutung 
a) Zu mhd. nagel m. 'Nagel' (vgl. Brechen-
macher 2, 303; Duden FamN 469), siehe 
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oben Þ Nagel, hier als Koseform mittels 
dt. -li. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. negell̄�‹n n. 'kleiner 
Nagel, Gewürznelke', mda. Nägeli n. 'Ge-
würznelke'. Vgl. RN 3, 761; Id. 4, 693. 

Typ: Übernamen 

c) Diminutivischer Übername zu frühnhd. 
nagel m. 'Dünkel' für einen überheblichen 
Menschen. Vgl. Duden FamN 469. 

Typ: Übernamen 

Neier 
 
/nÇ�Š�›¼r/ 
Bezeugt in: B, T, V, S, E 

1493 neyer (GAS U 4; Z 24): «... äbrecht ~» (S) 
1497 Ne¨ygger (GAT U 16; Z 8): «... vnnda In 

cristan ~s gutter ...» (Tb, T) 
~1510 nÒa¨yer (LUB I/4; 259): «... stost ... an vrsla 

~in g�•ut» 
~1510 na¨yer (LUB I/4; 260): «... stost ... an 

Hans ~s erben ... gÒuter» 
~1510 nÒa¨yer (LUB I/4; 263): «... Stost ... an 

Hans ~s ... gÒuter ...» 
~1510 nÒa¨yer (LUB I/4; 284): «... Stost ... an der 

~ b�™omgarten» 
1513 nÒayer (U 5; Z 9): «... stost gem dorff schan 

wert an elsa ~in ...» (V) 
1536 Neyger (SchäU 55): «... stosst ... an Hans 

~s ...» (S) 
1754 Ne¨yer (PfAS LBMCD 1695; fol. 114r, 

5/31): «[baptizatus est] per R(everendum) 
D(ominum) vicarium Joanem Baptistam ~» 

1765 Neyer (PfAS LBMCD 1695; fol. 138r, 
9/22): «... R(everendus) D(ominus) Carolus 
Antonius ~ primißarius in Balzers» (B) 

1778 Ne¨yer (PfAE TESFB 1650; fol. I 118r, 
1/31): «Parentes ... [et] Francisca ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 167: Neyer. In Triesen sind 

Joseph und Johann Neyer, beide aus Tschag-
guns, Montafon, und ihre Familien von 1776 
bis 1831 bezeugt. Ein Martin Neyer aus Bre-
genz oder Immenstadt lebte von 1808 bis 
1812 als Hintersass in Triesen. 

Vallaster 1974, 172: Nayer, Nayr, Neyer u. ä. 
1546 in Schruns, 1588 in Tschagguns, 1556 in 
Vergalda [St.Gallenkirch] als Alpbesitzer, 
dann auch in Vandans und Bartholomäberg. 
Gedeutet worden als dt. 'Näher' oder von rtr. 
nair 'schwarz'. Zahlreich in Bludenz. Ð Ibid.: 
Als Neher (durch andere Schreibung aus Ne-
yer) in Vandans entstanden, heute in Vandans 
und St.Gallenkirch-Gargellen. 

Fritz 1981, 70: Neyer. Urk. bezeugt 1461, 1482 
in Bartholomäberg, 1500 in Tschagguns, 1509 
in Vandans, 1546 in Schruns, 1621 in 
St.Gallenkirch. 

FamNB-CH 2, 1320: Neier. Altverbürgert in SO. 
FamNB-CH 2, 1326: Neyer. Altverbürgert in JU 

und bereits im 16. Jh. verbürgert in SG 
(Flums). 

FLNB I/5, 375: Neier. Enthalten in den FlN 
�†Neierpunt (S) und �†Neuers Quoderer (S). 

Deutung 
Zu mhd. naejer m. 'Näher', nach der Tätig-
keit. Vgl. RN 3, 725; Brechenmacher 2, 
304. 

Typ: Soziale Gruppen 

Neiss 
 
/nÇ�Š�›¹s/ 
Bezeugt in: M 

1780 Neiß (PfAM LBMMC 1682; I S. 219, 7/8): 
«Parentes ... Joann Caspar ~ [et] ... vagi ex 
Würzburg.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1320: Neiss. Altverbürgert in JU. 

Deutung 
a) Nominalbildung zu mhd. niusen 'versu-
chen, erproben', als Übername für einen 
misstrauischen, argwöhnischen Menschen. 
Vgl. Brechenmacher 2, 311 (s. v. Neiss, 
Neuss). 

Typ: Übernamen 

b) Rumpfform Neis des Heiligennamens 
Dionysius (vgl. Duden FamN 471). 

VN: Dionysius 
Typ: Rufnamen 
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Nell 
 
/nÇeàl/ 
Bezeugt in: S, M 

1620 Nell (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 26): «Haintz ~ 
...» 

1743 Nell (PfAM LBMMC 1682; I S. 128, 
5/13): «Parentes ... Antonius ~ et ...» 

1763 Nell (PfAS LBMCD 1695; fol. 132r, 6/5): 
«Patrini [Taufe]: Martinus ~ et ...» 

1767 Nell (PfAM LBMMC 1682; I S. 196, 
4/15): «Parentes ... Martinus ~ Mollitor in 
Schanwald et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 92: Nell. In Mauren bzw. 

Schaanwald von 1743 bis 1769 bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1320f.: Nell. Altverbürgert in 

UR. 
FLNB I/5, 375f.: Nell. Enthalten im FlN �†Nell-

sche Halde (M) und allenfalls in �†Nella (R), 
von welchem verschiedene weitere FlN abge-
leitet sind. 

Deutung 
a) Zu einer Rumpfform Nell des Heiligen-
namen Cornelius. Vgl. RN 3, 368; Bre-
chenmacher 2, 311; Duden FamN 471. 

Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mhd. n¨el(le) m. 'Spitze, 
Scheitel, Kopf', vielleicht in übertragener 
Bedeutung für einen dickköpfigen Men-
schen. Vgl. Brechenmacher 2, 311; Duden 
FamN 471. 

Typ: Übernamen 

c) Als Toponym hat mhd. n¨el(le) m. die Be-
deutung 'rundliche Erhöhung'. Vgl. FLNB 
I/5, 375f.; Id. 4, 715. Daher vielleicht nach 
der Wohnstätte bei einer Örtlichkeit 
namens *Nell. 

Typ: Wohnstättennamen 

Nendeln, von - 
 
/nÇ�“nd¼ln/, /nÇ�“ndl¼/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. von Nendlen (LUB I/2; 312): «... an 
Hansen ~ g�•utt.» 

Mitte 15. Jh. von Endle (LUB I/2; 312): «... Han-
sen ~s husß, stostt ... an Lienhartt Ribin, ... an 
Caspar G�™asßners mad.» 

Mitte 15. Jh. von Endlen (LUB I/2; 338): «stoset 
... an Andras ~;» 

Mitte 15. Jh. von Endlen (LUB I/2; 338): «stoset 
... an Hansen ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der Ortschaft Nen-
deln. 

ON: Nendeln (FLNB I/3; 244f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Nenning  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1321: Nenning. Im 19. und frü-

hen 20. Jh. aus Österreich in SG (Rotmonten, 
Straubenzell, Untereggen) eingebürgert. Zu-
dem aus Deutschland und Österreich auch in 
AG, BE, GE und ZH. 

Deutung 
a) Zum gleichlautenden niederdt. VN 
Nenning (zu Nanno). Vgl. Brechenmacher 
2, 311. 

Typ: Rufnamen 

b) FamN nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft Nenningen. Vgl. Brechenmacher 
2, 311f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ness 
 
/nÇ�“s/ 
Bezeugt in: S 

1778 Nesß (PfAS LBMCD 1695; fol. 345v, 5/6): 
«Obiit ... virgo Sabina ~in vagabunda» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1322: Ness. Altverbürgert in AG. 

Deutung 
Zu einer Rumpfform Nes des Heiligenna-
mens Agnes. Vgl. RN 3, 344 (s. v. Nesa, 
wo ein Hainrich Ness genannt ist). 

VN: Agnes 
Typ: Rufnamen 

Nessler 
 
/nÇ�“¹sl¼r/ 
Bezeugt in: M, Sb 

1642 Nessler (GASb U 12; Z 2): «... Vlli ~ ge-
gen seinem Nachpern Hannss Rittern, beid aãuf 
Schellenberg Sesshafft ...» (Sb) 

1644 Neßler (RA CXLV 1639-1648; S. 105, Z 
1): «Vllrich ~ sagt ...» 

1651 Neßler (AS 1/1; fol. 38r, Z 25): «Vlrich ~ 
Clagt Wider ...» 

1665 Nessler (PfAM UJ 1665; fol. 20r, Z 1): 
«Vollerrich Nesler, Jezt sein Sohn Thoma ~ 
ist in das gemeine Jarzeit schÇuldig ...» 

1667 Neßler (PfAM LBCM 1640; I S. 1, Z 26): 
«... baptizavit ... Parochus in Eschen gemellos 
natos ex coniugibus ... et Maria ~in ...» 

1745 Nesler (PfAS LBMCD 1695; fol. 229v, 
10/26): «... coniuncti sunt ... et Maria ~in a 
Blancken» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 92: Nessler. In Schellenberg 

1665 sowie in Mauren 1670 bezeugt. 
Vogt 1979, 62: Nesler. 15. Jh. bezeugt Hans 

Nesler in Frastanz, 1499 Hartman Nesler in 
Sonntag. 

FamNB-CH 2, 1322: Nessler. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Österreich und Deutschland. 

Deutung 
a) Nach der Tätigkeit als Hersteller von 
Nesseltuch. Vgl. RN 3, 712; zur Sache vgl. 
Grimm (s. v. Nesselgarn: aus der Nesselfa-
ser gesponnenes Garn; Nesseltuch: urspr. 
ein aus Nesselgarn gewebtes leinwandarti-
ges Zeug, dann Battist, Musselin). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. ne±±el f. 'Nessel', abgeleitet auf 
-er, nach der Wohnstätte an einem Ort, wo 
Nesseln wachsen oder an einer Örtlichkeit 
namens Nessel(n). Vgl. Brechenmacher 2, 
312. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Allenfalls zu mhd. nestel f. 'Bandschlei-
fe, Schnürriemen', abgeleitet auf -er, für 
den Lederhandwerker, der Beutel aus Le-
derstücken und -streifen herstellt. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 312. 

Typ: Soziale Gruppen 

Nester 
 
/nÇe�™st¼r/ 
Bezeugt in: M 

1780 Nester (PfAM LBMMC 1682; I S. 219, 
7/8): «Parentes ... [et] Barbara ~in vagi ex 
Würzburg.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1322: Nester. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. nest n. in der toponymischen 
Bedeutung 'Ort, wo etwas in grösserer 
Menge vorkommt'. Vgl. FLNB I/5, 376. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens Nest. Vgl. Brechenmacher 2, 313. 

Typ: Wohnstättennamen 

Neth 
 
/nÇ�“t/ 
Bezeugt in: S 

1734 Neth (PfAS LBMCD 1695; fol. 80v, 8/28): 
«Parentes: Leontius ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1322: Neth. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 
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Deutung 
a) Falls alteinheimisch, zu einer Rumpf-
form Nett, die aus der rtr. Namenform Ja-
nett (< Jan, Gian, Johannes) stammen kann 
ebenso wie aus rtr. Martinett, Florinett, 
Manett, Simonett; vgl. RN 3, 276 und 282. 
Möglich ist auch Kurzform Nett < Netg von 
Banadetg, Benedikt; vgl. RN 3, 358. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

b) Übername zu frühnhd. net(t) adj. 'sauber, 
rein, lauter, unvermischt'. Vgl. Duden 
FamN 472. 

Typ: Übernamen 

c) Allenfalls nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft Nette (Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen). Vgl. Duden FamN 472. 

Typ: Wohnstättennamen 

Netzer 
 
nÇ�“ts¼r 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1695 Nezer (PfAS LBMCD 1695; fol. 1v, 11/3): 
«Parentes: ... Rosina ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 172: Netzer (wals.). 1550 in 

St.Gallenkirch, 1620 in Gaschurn, 1621 in 
Schruns, Vandans, dann überall im Tal. In 
St.Gallenkirch weitaus das stärkste Ge-
schlecht. Der Name kommt im Wallis und in 
Gressoney als Netscher vor. 

Salzgeber 1979, 51: Netzer. Der FamN Netzer 
scheint in der Form Netscher in Gressoney, im 
Lötschental und schon 1470 im Montafon, 
von dort ausgehend auch in Pfunds, viele Ma-
le auf. Zusammenhänge müssen hier gegeben 
sein. 

Fritz 1981, 70: Netzer. Urk. bezeugt 1470 in 
St.Gallenkirch, 1572 in Tschagguns, 1621 in 
Schruns, Vandans und Gaschurn. 

FamNB-CH 2, 1322: Netzer. Altverbürgert in 
LU und im 19. Jh. eingebürgert in GR (Savo-
gnin, Tenna). 

Plangg 1997, 226: Netzer. Wohl nicht 'Netzfi-

scher', für das in einem Hochgebirgstal sach-
lich wenig Raum bleibt, stattdessen zur Flur 
Neza (f.) in St.Gallenkirch, die früh belegt ist. 
Der FlN wird in Verbindung gebracht mit 
FURNUS 'Ofen'. 

Deutung 
a) Zum Montafoner Geländenamen Netza 
[nç�“ts½] St.Gallenkirch, urk. 1430 Netzen 
(VNB I/2, 156). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. netze n. 'Netz', nach der Tätig-
keit als Netzfischer oder Netzstricker. Vgl. 
RN 3, 680; Brechenmacher 2, 313; Duden 
FamN 472. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Anderwärts auch nach der Herkunft aus 
einer Ortschaft Netz, Neetze (Niedersach-
sen), Netze (Niedersachsen, Hessen), oder 
Netzen (Brandenburg). Vgl. Brechenmacher 
2, 313; Duden FamN 472. 

Typ: Wohnstättennamen 

Neuburger 
 
/nî¡¨®b¥rg¼r/ 

1651 Ne�ˆwb�ˆurger (AS 1/1; fol. 37r, Z 1): «Mos¨y 
~ Cleger gegen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1323: Neuburger. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland, den USA 
und Ungarn. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Neuburg oder Neuenburg, allenfalls von 
der Burg Neuburg in Untervaz. Vgl. RN 3, 
540; Brechenmacher 2, 314; Duden FamN 
472. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zusammensetzung aus mhd. niuwe adj. 
'neu' und mhd. burgaere m. 'Bürger', als 
Standesname für jemanden, der das Bürger-
recht in einer Stadt erworben hat. Vgl. Du-
den FamN 472. 
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Typ: Soziale Gruppen 

Neuhauser 
 
/nî¡¨®h¡®s¼r/ 
Bezeugt in: S 

1715 Neuheuserin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
221r, 5/26): «[coniuncti sunt] ... et Monicham 
~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 70: Neuhauser. Urk. bezeugt 1621 in 

Silbertal. 
FamNB-CH 2, 1324: Neuhauser. Altverbürgert 

in TG. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Neuhaus oder Neuhausen. Vgl. Brechenma-
cher 2, 314f.; Duden FamN 473. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zusammensetzung aus mhd. niuwe adj. 
'neu' und mhd. h¯us n. 'Haus', für jemanden, 
der in einem neu erbauten Haus wohnt. 
Vgl. RN 3, 482; Brechenmacher 2, 314f.; 
Duden FamN 473. 

Typ: Wohnstättennamen 

Neumayer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 670: Neumeier. 1481 ist in Chur ein Wil-

helm NÇuwmaiger bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1325: Neumayer. Im frühen 20. 

Jh. aus Deutschland in SH und TG eingebür-
gert. 

Deutung 
Standesname für den neu angesiedelten 
Gutsverwalter (Meier). Vgl. Duden FamN 
473; Finsterwalder 1984, 413 (s. v. Neu-
maier). Siehe auch Þ Meier. 

Typ: Soziale Gruppen 

Neusüss  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Niederer 
 
/nç�Œd¼r¼r/ 
Bezeugt in: M 

1765 Niderer (PfAM LBMMC 1682; I S. 194, 
2/25): «Parentes ... Joseph Antoni ~ et ... vagi 
et pauperes.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1329f.: Niederer. Altverbürgert 

in AI (Oberegg), AR (Herisau, Lutzenberg, 
Reute, Speicher, Trogen, Wald, Walzenhau-
sen, Wolfhalden), SG (Tablat), SZ. 

Deutung 
Zu mhd. nider(e) adj. 'unter, nieder, 
niedrig, tief', Niederer m. 'der in der 
Niederung wohnt'. Vgl. RN 3, 444; 
Brechenmacher 2, 318; Duden FamN 475 
(s. v. Nieder). 

Typ: Wohnstättennamen 

Niedhart 
 
/nÇ�Œdh¯art/, älter /nÇ�“dh¯art/ 
Bezeugt in: T 

1718 Neidhardt (GA T U 20, fol. 2b): «~s ...» 
(T) 

1718 Nitthart (GAT U 20; fol. 3b): «... Hans 
Jacob ~ ...» (T) 

1718 Nithart (SchäU 160; fol. 3b): «Jacob ~ ...» 
(T) 

1725 Nithart (AS 2/3; fol. 10v, Z 19): «... ver-
kaÇufft dem Johann Jacob ~ zÇu Triesen ...» (T) 

1749 Nithard (PfAS LBMCD 1695; fol. 230v, 
5/22): «... coniuncti sunt Joanes ~ Triseniensis 
et ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Niedhart. Gehört zu den 

Triesner Geschlechtern. Unverändert vom 
Taufnamen Niedhart her erhalten. 

Büchel 1902, 116: Niedhart. 1698 aus Vorarl-
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berg nach Triesen eingewandert. 
Ospelt 1939, 100: Niedhart [nedh¯art] (T). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1958, 168: Niedhart. Die Niedhart 
kamen 1698 mit Kaplan Johann Jakob Gyer 
(Geyer) von Tisis nach Triesen. 

Tschugmell 1970, 30: Niedhart. Stammbaum der 
Familien Niedhart von Triesen. 

FamNB-CH 2, 1320: Neidhardt, Neidhart. Alt-
verbürgert in SH. 

FamB-T 4, 277ff.: Niedhart. Stammbaum der 
Familien Niedhart von Triesen. Kamen 1716 
von Heiligkreuz (Tisis, Vorarlberg) nach Trie-
sen. 

Deutung 
a) Zum germ. RuN Nithart, Neidhart (aus 
ahd. n¯�‹d m. 'Groll, feindliche Gesinnung' + 
ahd. harti adj. 'hart, kräftig, stark'). Vgl. RN 
3, 217; Brechenmacher 2, 310; Duden 
FamN 471 (jeweils s. v. Neidhart). 

Typ: Rufnamen 

b) Aus dem germ. RuN Nithart in der Be-
deutung 'stark im Kampfzorn' wurde in 
mhd. Zeit das Appellativ mhd. n¯�‹thart m. 
'neidischer, missgünstiger Mensch; Teufel', 
so dass der FamN auch hiervon abgeleitet 
sein kann. Vgl. Duden FamN 471, Bre-
chenmacher 2, 310. 

Typ: Übernamen 

Niest 
 
Bezeugt in: M 

1676 Niest (PfAM LBCM 1640; III S. 13, Z 11): 
«... coniunxi in Matrimonium Joannem Conra-
dum ~ militem ex Regimine Starnbergrio ex 
Haßia oriundum cum ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Allenfalls, gleich wie der FamN Nies, Nieß, 
Kurzform zu Dionysius, Dionys 
aufzufassen (vgl. Brechenmacher 2, 321), 
hier mit spontaner -t-Epithese. 

VN: Dionysius 

Typ: Rufnamen 

Nigg 
 
nÇ�“ék, jünger: nÇ�Œék 
Bezeugt in: B, T, Tb, S, E, M, G 

nach 1371 Nick (LUB I/1; 259): «... des ~en ...» 
1510 Nik (GATb U 22; Z 6): «... vnd Clas ~en 

...» (Tb) 
~1510 nigg (LUB I/4; 255): «... stost ... an Hans 

~en ... gÒuter» 
1512 Nick (SchäU 29): «... stost ... Abwert an 

Hennsli und Clas ~en ...» (Tb) 
1544 nick (SchäU 58): «... ain seit an Christan 

~en ...» (Tb) 
2. H. 16. Jh. Nikh (PfABe ZB 1574; fol. I 82r, Z 

2): «Marti ~en erben soll ['schuldet'] Järlich 2 
ß. Jartzeit fur sein tail ...» 

1556 Nigkh (PfABe d/5; fol. 2r, Z 6): «Maria ~in 
guot» 

1556 Nickh (PfABe d/5; fol. 4r, Z 12f.): «fridle 
~en» 

1556 Nigg (PfABe d/5; fol. 4r, Z3): «... stoßt ... 
ahn ... Maria ~in Lehenguot ...» 

1556 Nigg (SchäL 63a/b; a, fol. 1b): «... Dem 
land nach An Maria ~in ...» (T) 

1556 Nig (SchäL 63a/b; a, fol. 2b): «Mehr Maria 
~in seligen Erben ...» (T) 

1558 Nigg (GATb U 9; Z 3): «... SÇyman ~ ...» 
(Tb) 

1584 Nick (U 56; fol. 12a): «Hanss ~» (Tb) 
1584 Nick (U 56; fol. 27b): «Mer als Vogt Mart-

tin ~e Sohn Hannss» (G) 
1584 Nigg (U 56; fol. 3b): «Christa ~» (B) 
1584 Nigg (U 56; fol. 9b): «Lenntz ~» (T) 
1600 Nickh (PfABe d/7; fol. 2v, Z 24): «... Frid-

lin ~ undt Jhren Mitlehen Leüthe unßer 
Lieben Frawen Capelle zue Trißen ...» (T) 

1601 Nigg (SchäU 85-112; 86, fol. 1a): «... vnnd 
Hannss ~ gewesne Lehentragern» (T) 

1601 Nüegkh (SchäU 85-112; 86, fol. 1a): «Frid-
li ~en ... von Trisen» (T) 

1604 Nickh (U 61; fol. 5a): «... Stost gegen Dem 
Berg an Georg ~en guet ...» (T) 

1610 Nigg (GAT U 42; Z 15): «... Florin ~en ...» 
(T) 

1610 Nigg (GAT U 42; Z 8): «... Maria ~in Le-
hengÓuet ...» (T) 

1610 Nigg (PfABe d/10; fol. 2r, Z 23-24): «... 
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ein Pündt ... stost ... an Maria ~in ...» 
1610 Nickh (PfABe d/9; fol. 1r, Z 5): «... fridlin 

~ ... wonhafft zue Trißen ...» (T) 
1610 Nigg (U 65; Z 11): Ein Gut in Triesen, 

rings um die Frauenkapelle gelegen «Stost ... 
Aufwerts dem Land nach an Maria ~in Lehen 
guet ...» (T) 

1615 Nigg (GATb U 21; Z 2): «... Fl�™uri ~ ...» (T) 
1615 Nügg (GATb U 21; Z 2): «... Caspar ~ ...» 

(T) 
1626 Nigg (SchäUrb 117; fol. 32a): «Zinset 

Jetzo Bartl¨y Gasner vnnd Vlrich ~en ...» (B) 
1642 Nigg (RA CXLV 1639-1648; S. 71, Z 3): 

«Florin ~ von Trisen sagt ...» (T) 
1646 Nigg (GAT U 32; Z 14): «... Caspar ~ ...» 

(T) 
1650 Nickh (GAT U 15; Z 18): «... Caspar ~ ...» 
*1650 Nig (PfAE KR 1650; S. 4, Z 8-9): «... 

meer soll ['schuldet'] er [Steffen Hassler] von 
wegen Christen ~en 3 Gulden» 

1656 Nigg (SchäStB 131; fol. 4a): «Hannss ~» 
(Tb) 

1658 Neggerin (PfAE TESFB 1650; fol. I 5v, 
3/4): «Nomina parentum ... [et] Agatha ~ » 

1659 Nigg (GAT U 51; Z 1): «... Caspar ~ ...» 
1659 Nigg (GAT U 54; Z 13): «... Fridli ~en 

weingarthen ...» (T) 
1660 Negg (RA 16): «Christa ~» 
1669 Nigg (PfAE TESFB 1650; fol. I 13r, 8/9): 

«...parentes ... et Catharina ~in ...» 
1680 Nickh (RA 26; fol. 5a): «... vnd der lorenz 

~ Der fischer von Frastanz ...» 
1689 Nigg (PfAT U 1689; fol. 4v, Z 4-5): «Fer-

ners seindt etwelche pia Legata ... zue der 
Cooperatur anfang ... gestifft worden, ... und 
Caspar ~en seel. Erben und jung Fridli ~ ein 
andere wiß auf ... Batschils ...» 

1690 Nick (GAS U 70; fol. 4a): «Hans ~» 
1690 Nigg (SchäU 152; fol. 4a): «Vnd was ich 

dem Othmar Kaufmann, Anthon¨y ~en ...» (B) 
1692 Nigkh (SchäV 153a/b; a, fol. 1a): «... Hanss 

~en witib ...» (T) 
1692 Nick (SchäV 154a/b; b, fol. 2a): «... Casper 

~ von Trisen ...» (T) 
1693 Nieckh (PfAS Urb 1693; I fol. 5r, Z 1): 

«Johanneß ~ zÇu Schan ...» (S) 
~1700 Nigg (AlpAV A 1a): «Landtshaubtmann 

Crista ~» 
1710 Nigg (PfAS Urb 1710; fol. 21v, Z 1): 

«Franz ~ von Balzers ...» (B) 
1718 Nig (GAT U 20; fol. 3b): «... Uhll¨y ~» (T) 

1758 Nigg (U 83; fol. 6a): «Joseph ~ dess 
Grichts in Namen der gemeindt balzers» (B) 

1783 Nik (PfAM LBMMC 1682; III S. 70, 
12/31): «... obiit Eugenius ~ laborator in Mon-
tibus ex Grich ditionis Landegg oriundus ...» 

1803 Nigg (SchäA 225-227; 226, fol. 1b): 
«Aegidi ~» (B) 

Wertung der historischen Belege 
1658 Neggerin gehört nicht sicher hieher; doch 
könnte es zu mda. fem. Niggeni gestellt werden. 
Hier und 1660 (Negg) zeigt sich die ältere mund-
artliche Sprechform mit Vokalsenkung /i/ > /�“/. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Nigg. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Vom Taufnamen Nikolaus ab-
geleitet. 

Ospelt 1939, 100: Nigg [nik] (B, T). Verweis auf 
historische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Tschugmell 1949, 45: Nigg. Immer wieder kam 
es vor, dass Trisnerberger ins Tal heirateten 
und so auch neue Geschlechter in die Talge-
meinden brachten, z. B. Eberle in Balzers, 
Nigg in Triesen, Bühler in Mauren, Pfeiffer in 
Gamprin, später in Eschen und Ruggell, usw. 

Perret 1950, 153f.: Nigg. Der Name findet sich 
früh in Chur, Davos, Langwies, Pfäfers, Ra-
gaz, Maienfeld, Buchs, Walenstadt. Seit 1553 
erscheinen sie in Liechtenstein; es gab sie 
auch am Bürserberg. Heute altverbürgert in 
Buchs, Pfäfers, Vilters. Alt ist das Geschlecht 
ferner in Maienfeld, Malix, Balzers, Triesen. 
Dialektform für rom. Nicca aus gr. NIKOLAUS 
'Volkssieger'. 

Tschugmell 1957, 83: Nigg. In Balzers seit 1584 
bezeugt. 

Tschugmell 1958, 168ff.: Nigg. In Triesen seit 
1553 bezeugt. 

Tschugmell 1970, 31: Nigg. Stammbaum der Fa-
milien Nigg von Triesen. 

Vogt 1979, 62: Nigg. 15. Jh. bezeugt Wolfgang 
Niggli, Frastanz; 1500 Algast Nigg, Schellen-
berg. 

Fritz 1981, 70: Nigg. Urk. bezeugt 1476 in 
Schruns. 

FamB-Tb 1, 44: Nigg. Triesenberg. Aus dem 
Taufnamen Nikolaus. 

FamB-Tb 6, 361ff.: Nigg. Stammbaum der Fa-
milien Nigg von Triesenberg. Altes Walserge-
schlecht, das 1558 erstmals bezeugt ist. Vom 
Namen Nikolaus abgeleitet. Die Nigg in Trie-
sen stammen von Triesenberg. 



Nigsch 122 Familiennamen 

Stricker 1987, 95: Nigg (passim), aphäretisch ge-
kürzt aus Janigg, JOHANNES (sofern nicht KF 
zu Niklaus). Evtl. hieher der FlN Barnigga in 
Nenzing. 

Stricker 1987, 100: Nigg. Zum Namen Nigg er-
gab sich weiter auch eine diminutivische 
Form, der FamN Niggli (vgl. VNB I/3, 357: 
Wolfgang Niggli, Mitte 15. Jh.). 

FamNB-CH 2, 1327: Nick. Altverbürgert in LU. 
FamNB-CH 2, 1332: Nigg. Altverbürgert in GR 

(Malix), SG (Buchs, Pfäfers, Vilters), SZ. 
FLNB I/5, 378: Nigg. Enthalten in den FlN 

�†Flori Nigga Hörütti und Niggabünt (T). 
FamB-T 4, 311ff.: Nigg. Stammbaum der Fami-

lien Nigg von Triesen. 

Deutung 
a) Zur Rumpfform Nigg von älterem Ja-
nigg, rtr. Ableitung (mittels Diminutivsuf-
fix -ICCU) zu Jan, Gian (< Johannes). Vgl. 
RN 3, 269 und 282; Stricker 1991b, 43. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

b) Möglicherweise auch zur Kurzform dt. 
Nigg aus Nikolaus; vgl. RN 3, 282 und 400; 
Stricker 1987, 95; Brechenmacher 2, 322; 
Duden FamN 477. Nach RN 3, 282 wird 
Nikolaus in Deutschbünden üblicherweise 
zu Klaus (in den romanischen Gebieten zu 
Clau oder Clo); in Grabs aber ist die Ruf-
form Nigg zu Nikolaus durchaus üblich. 

VN: Nikolaus 
Typ: Rufnamen 

Nigsch 
 
nÇ�Œék�™s 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

~1510 nigsch (LUB I/4; 264): «Háat Jnn ain mitt-
máal acker Jm ross veld, Stost obna an des ~en, 
vsswert vnd jn wert an der Herrschaft gÒuter, 
vnna och an der Herrschaft gÒut, den Braba-
tschoner» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 186: Nigsch. Als Metzger in 

Schruns. 

Längle 1979, 237: Nigsch. Olivia Nigsch [ohne 
Herkunftsangabe], geb. 1902, heiratet in Göt-
zis einen Alois Längle, geb. 1899. 

FamNB-CH 2, 1333: Nigsch. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Die Kurzform Nigg (Þ Nigg), durch ein 
abwertendes Suffix -sch erweitert. Dieses 
lässt sich auch im Werdenberg des öftern in 
veralteten Rufformen nachweisen: Joggsch 
Grabs (Sippenname s Joggsches, < Jakob), 
Beätsch Grabs (Distanzform zu Peter), 
Gäbsch Grabs (Sippenname s Gäbsches, < 
Gabriel). Ein Rückgriff auf eine slawische 
Ableitung (so, offensichtlich in Ostdeutsch-
land, für Nikolaus, gemäss Duden FamN 
474 s. v. Nicksch und Nickisch: < sorb. -i�™s, 
dt. -isch) braucht also in unserem Zusam-
menhang nicht bemüht zu werden. Zur Her-
kunft von Nigg aus Janigg (Johannes) oder 
Nikolaus siehe oben Þ Nigg. 

VN: Johannes; Nikolaus 
Typ: Rufnamen 

Nikolatti  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Nimmervoll 
 
/nÇ�Œªm¼rf̀�œl/ 
Bezeugt in: E, M 

1738 Nimenvoll (PfAE TESFB 1650; fol. III 61r, 
4/27): «... copulati sunt ... et vidua M(a)r(ia) 
Catharina ~in ex Austria vagabunda ...» 

1772 Nimmerföllin (PfAM LBMMC 1682; III S. 
59, 3/3): «... obiit Catharina Brendlini pauper 
vidua nota ~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Scherzhafter Übername für den Nimmersat-
ten: 'Niemals voll'. Zusammensetzung aus 
mhd. niemer, nimmer adv. 'nimmer, nie, 
niemals' und mhd. vol adv. 'voll, angefüllt'. 
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Vgl. Finsterwalder 1994, 416. Siehe auch 
Þ Immervoll. 

Typ: Übernamen 

Nipp 
 
nÇ�Œp 
Bezeugt in: B, S 

1699 Nipp (AS 2/1; fol. 138r, Z 15): «... Hanß 
Georg ~ ...» 

1699 Nipp (PfAS LBMCD 1695; fol. 307v, 
4/22): » [obiit] Infans pistori N. ~» 

1743 Lipp (PfAS BB/F 1663; fol. 23v, Z 8): 
«Egidi ~ v(on) Balzers» (B) 

Wertung der historischen Belege 
1743 Lipp ist blosser Verschrieb für Nipp; die 
Verbindung Ägidi Nipp ist für Balzers ganz ty-
pisch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 101: Nipp [nip] (B). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Tschugmell 1957, 83f.: Nipp. In Balzers seit ca. 

1716 bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1333: Nipp. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Liechtenstein. 

Deutung 
Vielleicht zur Kurzform Nipp vom RuN 
Nippold, zu dt. Nitbald. Vgl. dazu RN 3, 
216; Duden FamN 477. 

Typ: Rufnamen 

Niss 
 
/nÇ�Œ¹s/ 
Bezeugt in: B 

1776 Niss (PfAS BB/F 1663; fol. 34r, Z 39): 
«Victoria ~in v(on) Balzers» (B) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; vielleicht zur Kurzfom Niss des 
Heiligennamens Dionysius. Vgl. Duden 
FamN 478. 

VN: Dionysius 
Typ: Rufnamen 

Nissl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Deutung 
Aus einer Koseform zu Niss (Kurzform von 
Dionysius) hervorgegangen. Vgl. Duden 
FamN 478; Brechenmacher 2, 323 (jeweils 
s. v. Nissle, Nisslein); Finsterwalder 1984, 
416. 

Typ: Rufnamen 

Nitsch 
 
/nÇ�Œt�™s/ 
Bezeugt in: S 

1707 Nitsch (PfAS LBMCD 1695; fol. 217r, 
3/3): «[coniunxi] ... et Agatham ~in» 

1726 Nitsch (AS 2/3; fol. 27r, Z 16): «Christian 
Fill von Melß verkaÇufft ... im Nahmen seiner 
Ba�ˆaß Martha ~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1334: Nitsch. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Duden FamN 478 deutet die FamN Nitsch, 
Nitsche, Nitschke als ostmitteldeutsche, sla-
wisch beeinflusste Koseformen zum Heili-
gennamen Nikolaus. Dies ist in unserem 
Fall (Raum Mels) schwerlich anwendbar. 
Vielleicht Zusammenzug von Þ Nigsch? 

Typ: Rufnamen 

Nitzsche  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 
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Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1334: Nitzsche. 1919 in AG aus 

Deutschland eingebürgert. 

Nobel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 657: Nobel. Für GR bezeugt in Davos und 

Tarasp. Dt. nobel adj. 'adlig' (Standesname). 
FamNB-CH 2, 1334: Nobel. Im 19. Jh. in AI 

(Appenzell) und SG (Altstätten, Amden, De-
gersheim, Mogelsberg, Mörschwil, Rappers-
wil, St.Margrethen, Thal) eingebürgert. 

Deutung 
a) Wohl mit RN 3, 657 zu dt. nobel adj. 
'vornehm, adlig', das frz. Entlehnung des 
17. Jh. ist; allenfalls spielt auch rtr. nöbel / 
niebel herein (zu lat. NOBILIS, aber teils dt. 
beeinflusst). Nach Brechenmacher 2, 324 
bliebe frz. noble ausser Betracht, da dieses 
erst im 17. Jh. ins Deutsche gelangt; daher 
stellt er (ibid. 326) den Namen zu Noppel, 
aus einem VN Noppo. 

Typ: Rufnamen 

b) Mhd. nobel m., frz. noble ist eine Gold-
münze; allenfalls als Berufsübername? Vgl. 
Bahlow 1977, 359. 

Typ: Übernamen 

Nobile  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1334: Nobile. Altverbürgert in 

TI, zudem in GE, NE und TI eingebürgert aus 
Italien. 

Noll 
 
nÇ�œàl 

Bezeugt in: E, M, Sb 

vor 1382 Noll (LUB I/3; 158): «... ab des ~en 
hof ze Eschan ...» 

vor 1382 Nolle (LUB I/3; 158): «Git �ˆoch Henni 
~ . II viertal waissen» 

vor 1382 Noll (LUB I/3; 158): «... ab der wisen 
vnder des ~en B�ˆomgarten.» 

vor 1382 Noll (LUB I/3; 158): «Richtet Henni 
~.» 

1394 Noll (LUB I/5; 658): «... ~en wib vnd ir 
tochter vnd dero kind ...» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 308): «Adelhait ~in» 
1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 319): «... gÒuter, die 

er von ~en haut erkowfft.» 
1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 346): «... HÒanni ~ 

vnd Ness sin elich hussfrow vnd Doman ir sun 
...» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 355): «... Hans ~ 
vnd sin husfrow G�•uta Schriberin ...» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 359): «Haintz ~ Òall 
vxor eius» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 360): «HÒanni ~ Ne-
sen vxoris» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 360): «Hans ~ G�•uta 
vxor eius» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 362): «... sstosset ... 
an den ~en ...» 

1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 369): «... øVlin ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 369): «... ob dem 

hus, daz Hainczen ~en was ...» 
1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 369): «... stosset ... 

an Hansen ~en ...» 
1. H. 15. Jh. NÒollin (LUB I/2; 369): «... Elsa ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Noll (LUB I/2; 373): «... Òalli �•vlis 

Kilchemaigers dochter vnd Haincz ~ ir wirt 
...» 

Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 314): «... Hans ~ ...» 
Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 314): «... Nesa MÒos-

nerin, Henny ~en sÒalgen husfrow ...» 
Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 317): «ab vj mass-

mad vff Schaner meder gelegen b�ˆy dem Rin, 
z�•u der andren s�ˆytten an Hanssen ~en ...» 

Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 344): «... stost ... an 
der ~en g�•ut.» 

Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 352): «... stossend 
... an ~en ...» 

Mitte 15. Jh. Noll (LUB I/2; 352): «... stost ... an 
~en.» 

1467 noll (PfABe U 7; Z 2): «Wir diss nachbe-
nempten Eschner und Bender aidschwerer mit 
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nammen ... hans ~ ...» 
1. H. 16. Jh. Noll (LUB I/2; 332): «ab dem win-

gartlin, lit in Eschner Tal, stost ... an Hans ~en 
...» 

1. H. 16. Jh. Noll (LUB I/2; 335): «... stost ... an 
... Vrschla ~inen ...» 

1. H. 16. Jh. Noll (LUB I/2; 337): «... stost ... an 
Hans ~enn.» 

1513 Noll (SchäU 31): «... Vnd dann Christan 
~en Graf R�•udolffen von Sultz Amman am 
Eschnerberg ...» 

1527 Noll (SchäU 43): «... Christoffel ~en vnnd 
Jorgen Brendli baid ald aman In der Her-
schafft Schellenberg ...» 

1529 Noll (SchäU 49): «... Cristan ~ Der Zeit 
aman ...» (Sb) 

1530 Noll (GASb U 3; Z 1): «Ich Cristan ~ Alt-
aman am Eschnerperg ...» 

1620 Noll (Pfäf 21/8; fol. 4r, Z 8): «Heini ~ ...» 
1620 Nöllin (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 22): «Elißabeth 

~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 92: Noll. In Mauren 1506 und 

1530 bezeugt. 
Ospelt 1939, 101: Noll. Eschen. Verweis auf his-

torische Literatur mit weiteren Nennungen. 
FamNB-CH 2, 1336: Noll. Altverbürgert in BE. 
FLNB I/5, 379: Noll. Allenfalls enthalten in den 

FlN Nolla (Sb) und Nolla (R) sowie in weite-
ren, aus diesen abgeleiteten FlN. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Noll des deutschen RuN 
Arnold. Vgl. Brechenmacher 2, 325; Duden 
FamN 479. 

VN: Arnold 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. nol m. 'rundliche Erhöhung', 
nach der Wohnstätte an einem solchen Hü-
gel bzw. an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. Id. 4, 716; FLNB I/5, 380; RN 
3, 797; Brechenmacher 2, 325; Duden 
FamN 479. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Mhd. nol m. 'dicker, plumper, einfältiger 
Mensch'; vielleicht Übername für eine sol-
che Person. Vgl. Id. 4, 716; RN 3, 797; Du-
den FamN 479. 

Typ: Übernamen 

Noser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 512: Noser. Für GR bezeugt in Ilanz und 

Ruschein. Wohnstätten- bzw. Herkunftsname 
zur abgegangenen Siedlung Naus in Ruschein. 

FamNB-CH 2, 1337: Noser. Altverbürgert in GL 
(Oberurnen). 

Deutung 
a) Allenfalls Übername zu mhd. n¯oz n. 
'Nutzvieh', fig. auch 'dummer, unverschäm-
ter Kerl'. Vgl. dazu Id. 4, 818f. (s. v. N̄oss).  

Typ: Übernamen 

b) Falls der Name nur im Kanton GL alt 
verbürgert ist, wird er kaum mit der abge-
gangenen Siedlung Naus in Ruschein GR in 
Zusammenhang zu bringen sein. Vgl. RN 3, 
512. 

Typ: Wohnstättennamen 

Nösler 
 
/nîosl¼r/ 
Bezeugt in: G 

17. Jh. Nösler (PfABe LB 1682; S I 65 Z 5): «... 
zünset Jährlich ab einem stukh gueth ... von 
Ulerich ~ herrierent ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ableitung auf -ler zu mhd. n¯oß n. 'Nutz-
vieh, Kleinvieh' (wohl < geniessen), als Be-
zeichnung für den Kleinviehhalter. Vgl. Id. 
4, 818f.; Brechenmacher 2, 329 (s. v. 
Nößer). 

Typ: Soziale Gruppen 
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Notaro  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Nott 
 
/nÇ�œt/ 
Bezeugt in: E, M 

1686 Noth (PfAE TESFB 1650; fol. I 26v, 5/5): 
«Patrini ... Christa ~ Rhaetus et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 132: Nott. In Mauren von 

1812 bis 1827 bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1337: Noth. Altverbürgert in FR. 

Deutung 
Zur rtr. Rumpfform Nut, Not aus dem RuN 
Janutt, Verkleinerungsform zu rtr. Jan, 
Gian (Johannes). Vgl. RN 3, 147 und 277; 
Stricker 1991b, 43). Siehe auch Þ Nutt. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Nudiger 
 
/nÇ¥d�—g¼r/ 
Bezeugt in: E 

1668 NÇudiger (PfAE KR 1650; S. 35, Z 18-19): 
«... zalt er [Ammen Öri] dem Adam ~ MaÇurer 
20 Gulden ...» 

1674 Nudiger (PfAE RB 1637; fol. V r, Z 19): 
«... daran zalt er den Maurer Adam ~ ...» 

1675 Nüder (PfAE RB 1637; fol. 52r, Z 31): «... 
daran zalt er den Adam ~ alß Maurern ...» 

Wertung der historischen Belege 
Da in allen drei Belegen derselbe Adam N., 
Maurer, erwähnt ist, kann die abweichende Na-
mensform Nüder bedenkenlos hierher gestellt 
werden; in ihr kann dann auch ein Verschrieb 
vermutet werden. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vielleicht zum deutschen Namen Notger, 

mit Vokaleinschub im Nexus /-t-g-/? 
Typ: Soziale Gruppen 

Nuesch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Deutung 
Vielleicht Nomen agentis zu mda. nue-
schen, noschen 'suchend in Etwas herum-
wühlen, herumstöbern, herumkramen'. Vgl. 
Id. 4, 836 (s. v. nueschen). Siehe auch Þ 
Nüesch. 

Typ: Übernamen 

Nüesch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1339: Nüesch. Altverbürgert in 

SG (Balgach). 

Deutung 
Vielleicht Nomen agentis zu mda. nue-
schen, noschen 'suchend in Etwas herum-
wühlen, herumstöbern, herumkramen'. Vgl. 
Id. 4, 836 (s. v. nueschen). Siehe auch Þ 
Nuesch. 

Typ: Übernamen 

Nutt 
 
nÇ�œt, jünger: nÇ¥t 
Bezeugt in: B, S, E 

1252 nutte (LUB I/1; 107): «... Eginonis ~ ...» 
1396 nitt (LUB I/1; 385): «... vnd die erbern Sy-

mon ~ vnd sin geswistrigen.» 
2. H. 16. Jh. nutt (PfABe ZB 1574; fol. II 68v, Z 

1): «Lenz ~ von Baltsers Järlich 1 Gulden.» 
(B) 

1552 Nutt (SchäU 62): «Ich �•vli Negelin Vnd 
gretta ~in sin eeliche Husfraw Zu klainen 
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mails ...» (B) 
1552 nutt (SchäU 62): «... stosst ... Gegen Rein-

werts an Stäffan ~en g�•ut ...» (B) 
1565 Nutt (SchäU 70; Z 14): «... Stost ... abwert 

dem Lannd nach an Lennz ~en ...» (B) 
1575 N�™uth (GAB 016-2; fol. 37b, 1. Br.): « ... 

Hanns ~ ...» (B) 
1584 Nutt (U 56; fol. 3a): «Hannss ~» (B) 
1589 Nutt (GAT U 6; Z 15): «... Hanns und Lenz 

die ~en Gebrüeder ...» (B) 
1597 Nutt (AlpAV U 1; Z 24): «... Hannss ~ ...» 

(B) 
1604 Nut (U 61; fol. 3b): «... stost ... gegen Dem 

Berg an Hannss ~en Erben ...» (B) 
1628 N�™uth (GATb U 25; Z 4): «... Adam ~en ...» 

(B) 
1630 Nuth (PfAS U 7; Z 26): «... den ... Adam 

~en der Zeit Landaman der herrschafft Vadutz 
...» (B) 

1643 Nutt (RA CXLV 1639-1648; S. 99, Z 2): 
«An heüt datto ... stelt Bartleme Ruesch ... 
Aman Adam ~en zu Balzers zur Khundt-
schafft ...» (B) 

1645 N�™uth (GAB 016-2; fol. 44b, 4. Br.): «Wie 
auch Landts Ha�™uptmann Adam ~ ...» (B) 

1646 NÓuth (GAT U 32; Z 12): «... Aman Adam 
~ ...» (B) 

1650 M�ˆuth (AS 1/1; fol. 14v, Z 14): «Verhörtag 
gehalten ... Entzwischen ... gegen Johannes ~ 
von Balzers ...» (B) 

1654 Nuth (RA 9; fol. 1b): «... [Strafe] wegen 
Johannes ~ von Balzers so noch nix taxiert ...» 
(B) 

1655 N�ˆuth (AS 1/1; fol. 75r, Z 11): «... gegen Jo-
hannes ~en von Balzers ... Verhörtag gehalten 
worden.» (B) 

1667 NÇut (PfAS LBMD 1659; fol. 90r, Z 17-18): 
«... coniuncti sunt ... et Catharina ~in ...» 

1681 Nutt (AS 1/2; fol. 67v, Randnotiz): «... 
Ephrosina ~in zÇue Balzers ...» (B) 

1699 Nutt (PfAS LBMCD 1695; fol. 214v, 
9/21): «[coniuncti sunt] ... et Annam Mariam 
~in» 

1722 Nutt (PfAE TESFB 1650; fol. III 89r, 7/1): 
«... infans Claus ~ de Nendlen ... moriebatur 
...» (E) 

1729 NÇuth (PfAS BB/F 1663; fol. 18r, Z 26): 
«Maria Barbara ~in» 

1803 Nutt (SchäA 225-227; 226, fol. 2a): 
«Johann ~» (B) 

Wertung der historischen Belege 
1650 M�ˆuth ist verschrieben für N�ˆuth. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 101: Nutt [not] (B). Verweis auf 

historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
Perret 1950, 154: Nutt. Das Geschlecht erscheint 

1252 im Churer Rheintal, im 14. Jh. in Ilanz 
und Jenaz, um 1450 in Lenz, Alvaneu und 
Klosters, im 16. Jh. in Tiefenkastel, 1584 in 
Balzers. Heute gibt es Nutt in Triesen, Klos-
ters und Malans, Nuth in Disentis und Lumb-
rein. Herkunft auf surselv. Nutt für Otto. 

Tschugmell 1957, 84: Nutt. Verweis auf Büchel 
1902, 22, wo für das Jahr 1552 in Kleinmels 
eine Greta Nutt genannt sein soll. Dies kann in 
Büchel loc. cit. nicht verifiziert werden. 

Stricker 1987, 95: Nutt (Balzers). Aphäretisch 
gekürzt aus JanÇutt < JOHANNES. 

FamNB-CH 2, 1342: Nuth. Altverbürgert in GR 
(Lumbrein). 

FamNB-CH 2, 1342: Nutt. Altverbürgert in GR 
(Klosters, Malans). 

FLNB I/5, 381f.: Nutt. Enthalten in den FlN Not-
fritzawald (T), Nottabädli (T), Nottamöli (T) 
und Nottawald (T). 

Deutung 
Zur rtr. Rumpfform Nut, Not aus dem RuN 
Janutt, Verkleinerungsform zu rtr. Jan, 
Gian (Johannes). Vgl. RN 3, 147 und 277; 
Stricker 1991b, 43). Siehe auch Þ Nott. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

O 

Ober 
 
/Ç�œb¼r/ 
Bezeugt in: S, P. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1673 Ober (PfAS LBMD 1659; fol. 127v, Z 10-
11): «... sepulta est Anna ~in de Schan ...» (S) 

1703 Ober (PfAS LBMCD 1695; fol. 309r, 
5/15): » [obiit] Catharinam ~in ab Blanckhen» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1343: Ober. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. ober adj. 'oberer', nach der Wohn-
stätte in einer höheren Lage. Vgl. Brechen-
macher 2, 334; Duden FamN 481. 

Typ: Wohnstättennamen 

Oberemser 
 
/Ç�œb¼r`�“ms¼r/ 
Bezeugt in: S 

1709 Oberembser (PfAS LBMCD 1695; fol. 35r, 
1/21): «Patrini [Taufe]: ... [et] N. ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Oberems: vielleicht Domat/Ems GR, zur 
Unterscheidung von Hohenems 
Vorarlberg? Die exonyme Namenform wird 
in RN 2 nicht aufgeführt. 

Typ: Wohnstättennamen 

Oberhofer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1343: Oberhofer. Im 20. Jh. aus 

Deutschland, Österreich und Italien (Südti-
rol?) in BE, GE und ZH eingebürgert. 

Deutung 
Herkunftsname zu den zahlreich vorkom-
menden ON Oberhof und Oberhofen, oder 
Wohnstättennamen nach einem entspre-
chenden Hofnamen. Vgl. Duden FamN 
481f.; Brechenmacher 2, 335; Fin-
sterwalder 1984, 422. 

Typ: Wohnstättennamen 

Oberhuber 
 
Ç�œb¼rh`¬¼b¼r 
Bezeugt in: S, E, M 

1781 Oberhuber (PfAS LBMCD 1695; fol. 166r, 
3/29): «Parentes: Benedict ~ [et] ... vagabun-
di» 

1808 Oberhuber (PfAM LBMMC 1682; III S. 
101, 9/5): «... obiit Benedictus ~ uxoratus et 
pauper e(x) Bavaria.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 101: Oberhuber [ Çob¼rh`u¼b¼r] (E). 
Tschugmell 1941, 132: Oberhuber. Benedikt 

Oberhuber, Schleifer, Sägseiler und Klampfer, 
ist 1784 in Schaan geboren, kam 1808 nach 
Mauren, lebte dort bis 1812 als Hintersass und 
ist ab 1813 nach Eschen zuständig. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt FamNB-CH. 

'Inhaber eines Gutes genannt Obere Hube', 
dieses aus mhd. ober adj. 'ober' und mhd. 
huobe f. 'Stück Land von einem gewissen 
Masse; Hufe' (auch ein Rechtsbegriff, der 
mit den alten hofrechtlichen Verhältnissen 
zusammenhängt). Vgl. Id. 2, 957; Brechen-
macher 2, 335. 

Typ: Soziale Gruppen 

Oberle 
 
/Ç�œb¼rl�‡/ 
Bezeugt in: S 

1802 Oberle (PfAS LBMCD 1695; fol. 251r, 
11/15): «... coniuncti sunt ... in praesentia ... 
praenobilis juvenis Heinrici ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 154: Oberli. In neuerer Zeit in Mels 

eingewanderte Familie. 
FamNB-CH 2, 1344: Oberle. Altverbürgert in 

AG. 
FamNB-CH 2, 1344: Oberli. Altverbürgert in 

AG, BE, LU, SO, TG. 

Deutung 
a) Variante zur Koseform Aberle des deut-
schen RuN Albrecht. Vgl. RN 3, 141; Bre-
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chenmacher 2, 335; Duden FamN 482. 
VN: Albrecht 
Typ: Rufnamen 

b) Zur Koseform Oberle des deutschen 
RuN Otbert. Vgl. Kunze 1998, 23. 

Typ: Rufnamen 

Oberst 
 
/Ç�œb¼r�™st/ 
Bezeugt in: E 

1719 Öberstin (PfAE TESFB 1650; fol. I 63r, 
8/22): «Parentes ... [et] Barbara ~ » 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
Siehe aber Obrist (FamNB-CH 2, 1345f.). 

a) Zu mhd. oberest, ob(e)rist adj. 'oberst, 
höchst', nach der Wohnstätte des Benannten 
an oberster Lage. Vgl. RN 3, 659 (s. v. 
Obrist); Brechenmacher 2, 336; Duden 
FamN 482. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Der militärische Rang des Oberst kommt 
nicht in Betracht, da dieser erst ab dem 16. 
Jahrhundert, also nach der Entstehungszeit 
der FamN, aufkommt. 

Typ: Soziale Gruppen 

Obert 
 
/Ç�œb¼rt/ 
Bezeugt in: T 

1664 Obert (PfAS Urb 1664; fol. 32r, Z 7): «... 
sein aigen stÇuckh gÇuet ... in dem Trissnerfeld 
gelegen, stost aÇufwert dem land nach an Stina 
~in sel. Erben ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1345: Obert. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Aus einer verkürzten Form des deut-

schen RuN Adalbert. Vgl. Brechenmacher 
2, 336. 

VN: Adalbert 
Typ: Rufnamen 

b) Eingedeutschte Form Obert des hugenot-
tisch-französischen FamN Aubert (er leitet 
sich vom germ. RuN Albrecht her). Vgl. 
Duden FamN 482 und 94. 

VN: Albrecht 
Typ: Rufnamen 

Obrecht 
 
/Ç�œbre¿t/ 
Bezeugt in: T, S, G, R 

2. H. 16. Jh. Obrecht (PfABe ZB 1574; fol. I 
98v, Z 1): «~s tho(t)chterman der Jorg Hag-
man.» (G) 

1667 Obrecht (PfAM LBCM 1640; III S. 8, Z 
40-41): «... matrimonialiter coniunxi ... et Bar-
baram ~in ... parochi[ae] Schanensis.» (S) 

1690 Obrecht (PfABe 29/3; fol. 2v, Z 12): 
«Hannß ~ zu Ruggell ...» (R) 

17. Jh. Obrecht (PfABe LB 1682; S I 23 Z 1): 
«Christian ~ von Tr¨ysen ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Obrecht. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Vom Taufnamen Albrecht 
abgeleitet. 

Ospelt 1939, 101: Obrecht. Verweis auf Büchel 
1902, 114. 

FamNB-CH 2, 1345: Obrecht. Altverbürgert in 
BE, GR (Jenins), SO. 

Deutung 
a) Zur Rufform Obrecht des deutschen 
RuN Albrecht. Vgl. RN 3, 141; Brechen-
macher 2, 336; Duden FamN 482. ) 

VN: Albrecht 
Typ: Rufnamen 

b) Zum deutschen Namen Otbrecht. Vgl. 
Duden FamN 482. 

Typ: Rufnamen 
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Obwegeser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1346: Obwegeser. 1954 in SG 

(Vasön) aus Österreich eingebürgert. 
FamNB-CH 2, 1346: Obwegesser. 1927 in GR 

(Arvigo) aus Italien (Südtirol?) eingebürgert. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu einer Ortsbezeichnung 
Obwegs, so etwa 1450 bei Brixen «item 
quidam ager dictus Obwegs». Vgl. Bre-
chenmacher 2, 336 (s. v. Obwexer); Finster-
walder 1984, 425 (s. v. Obweger, Obwegs 
und Obwexer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Ochmann 
 
/Çoxman/ 
Bezeugt in: R 

1566 Ochman (PfABe U 26; Z 7): «... Zins ... ab 
unnserm aignen halben akher z�•u Raggel in ~s 
wiss gelegen ...» (R) 

Wertung der historischen Belege 
Ospelt 1911, 81 liest Othmans (vgl. FLNB I/4, 
398 s. v. �†Othmans Wiese). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1346: Ochmann. Selten. Verein-

zelt jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Variante zum FamN Achmann, der seiner-
seits Verbindung von -mann mit mhd. ahe 
f. 'Fluss, Wasser' darstellt, evtl. auch mit ei-
nem ON Ach, und die Wohnstätte bzw. die 
Herkunft anzeigt. Vgl. Duden FamN 482. 

Typ: Wohnstättennamen 

Öchsler 
 
/îoksl¼r/ 

Bezeugt in: S 

1740 Ögsler (PfAS LBMCD 1695; fol. 92v, 
11/19): «Parentes: ... et Maria ~in» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1740 Ögslerin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1351: Oexler. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. ohse m. 'Ochse', abgeleitet auf -ler 
für den 'Ochsenbauer, Ochsenhirt'. Vgl. 
Brechenmacher 338. 

Typ: Soziale Gruppen 

Ochsner 
 
/Ç¡ksn¼r/ 
Bezeugt in: M, Sb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1347: Ochsner. Altverbürgert in 

SH, SZ, TG und ZH. 
FLNB I/5, 385: Ochsner. Allenfalls enthalten in 

den FlN Oksner (M, Sb) sowie in verschiede-
nen, aus diesen abgeleiteten FlN. 

Deutung 
Berufsname zu mhd. ohsenaere m. 'Och-
senhirt, Ochsenbauer'. Vgl. RN 3, 682; 
Duden FamN 483 (s. v. Oechsner); 
Brechenmacher 2, 338 (s. v. Öchsner). 

Typ: Soziale Gruppen 

Öderli 
 
/óod¼rl�—/ 
Bezeugt in: E, M 

1641 Öderle (RA CXLV 1639-1648; S. 48, Z 1): 
«Michael ~ sagt ...» 

1659 Öderle (PfAM LBCM 1640; III S. 4, Z 14-
15): «... testantibus id [Ehe] ... et Michl ~» 

1665 Öderli (PfAM UJ 1665; fol. 14r, Z 1): 
«Michael ~ß Seel. Erben sein ... dem gemai-
nen Jarzeit [schuldig] ...» 
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1686 Öderlin (PfAM LBMMC 1682; II S. 2, 
11/24): «... in Sacramento Matrimonii ... con-
firmavi ... Juvenem Andream ~ cum ...» 

1687 Aderlin (Pfäf 12; 3. St.,fol. 1r, Z 11): «An 
Andreaß ~ [bezahlt] ...» 

*1698 äderli (LUB I/4; 533): «... Michael ~» 
*1700 Ederle (LUB I/4; 472): «... Sebastian ~ 

...» 
1752 Öderli (PfAE TESFB 1650; fol. III 65v, 

6/25): «... nuptias celebr�ˆarunt honestus Juve-
nis Magnus ~ ex Muren et ...» (M) 

*1773 Äederle (PfAE SR 1755; S. 12, Z 1): «... 
Mang ~ von Nendlen ...» (E) 

1780 Öderlin (PfAM 43/17; fol. 1r, Z 12): «... 
Maria Anna ~ von Nendlen ...» (E) 

1788 Aederle (PfAM 43/18; fol. 1r, Z 2): «... Xa-
ver ~ ... wohn und säßhaft in der Gemeind 
Mauren ...» (M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 93: Öderle, Aederlin, Öderlin. 

In Mauren von 1664 an bezeugt und im 19. Jh. 
(1860?) ausgestorben. Ein anderer Zweig ist 
ab 1752 in Nendeln bezeugt. 

Ospelt 1939, 101: Oderle, Oederli. Eschen, 
Mauren. Verweis auf historische Literatur mit 
weiteren Nennungen. 

FamNB-CH 2, 1348: Oederlin. In AG im ausge-
henden 15. Jh. verbürgert. 

FLNB I/5, 385: Öderli. Enthalten im FlN �†Öder-
lis Bünt (M). 

FamB-M/2, 284ff.: Öderle. Stammbaum der Fa-
milien Öderle von Mauren. 

FamB-M/2, 284ff.: Öderle. Stammbaum der Fa-
milien Öderle von Mauren. 

Deutung 
Aus Ederle gerundete Rufform Öderle, die 
zu einem mit dem germ. Namenwort ATHA- 
gebildeten RuN gehört. Vgl. Brechenma-
cher 2, 338. 

Typ: Rufnamen 

Ogger 
 
/Çok¼r/ 

1603 Ogger (RA CXLV 1602-1605; fol. 7r, Z 
24): «M(eister) Hanß ~ der Satler legt vor Ge-
richt ein ergangene Urtheil ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1352: Ogger. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zum RuN Otger, welcher hauptsächlich in 
Epen latinisiert zu Otgarius vorkommt. 
Vgl. RN 3, 129 und 146f.; Brechenmacher 
2, 338. 

Typ: Rufnamen 

Öhler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 760: Öhler. In Fanas ist 1779 eine Barba-

ra Öhlerin von Balgach bezeugt. Name für ei-
nen Ölhändler oder Besitzer einer Ölmühle. 

FamNB-CH 2, 1348: Öhler. Altverbürgert in 
BE. 

FamNB-CH 2, 1348: Oehler. Altverbürgert in 
BE und SG (Balgach). 

FamNB-CH 2, 1348: Oeler. Altverbürgert in SG 
(Altstätten). 

Deutung 
Zu mhd. öler m. 'Ölmüller, Ölschläger' 
(vgl. Duden FamN 483; Brechenmacher 2, 
346), für jemanden, der beruflich mit Öl zu 
tun hat, einen Ölhändler, Ölmüller, 
Ölmühlenbesitzer (vgl. RN 3, 760) oder 
Ölbrenner (vgl. Finsterwalder 1984, 426). 

Typ: Soziale Gruppen 

Öhri 
 
ó�œr�— 
Bezeugt in: B, S, E, M, G, Sb, R 

1394 Òorin (LUB I/1; 343): «... mit dem vorbe-
nempten minem Br�•uder ~ ...» 

1394 Òori (LUB I/1; 343): «... der �ˆoch in dem sel-
ben veld im M̀ulbach an mins Br�•uder ~s akker 
gelegen ...» 

1395 Òori (LUB I/1; 349): «... vnd vffwert st�ˆosset 
an des ietzgenanten Òvlis ~s vnd sins Br�•uders 
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hansen Ruggen Bomgarten.» 
1395 Òori (LUB I/1; 349): «... `vnser aygen Juchart 

akkers die ze RuggÒall zẁuschent Òvlis wagners. 
Òvlis ~s. vnd RÒudis des ferren akkern gelegen.» 
(R) 

1. H. 15. Jh. Ori (LUB I/2; 320): «Aman ~ß 
frauw ...» 

Mitte 15. Jh. Oerin (LUB I/2; 324): «... Elsa ~ 
Hansen Mundliß husfrow gewesen ist ...» 

2. H. 15. Jh. Oerin (LUB I/2; 318): «Die 4 d. 
denckgelt git der ~ jm dorf Hans ~.» 

1485 öri (GAR U 14; Z 13): «... hans ~ ...» 
1489 öri (GAE III/9; Z 4): «1589 ist Hannssen 

~s des gewessnen Ammans der Herrschaft 
Schellenberg seligen Beha�™uss�™ung a�™uff Ra�™uf-
fenberg ... abgebrannt bis auf den Grund samt 
der Urkunde hier von 1489.» (E) 

1497 öri (GAR U 13; Z 6): «... die von Raggell 
Clausen ~ ...» (R) 

1497 Oehry (SchäU 18; fol. 1a): «... Namlich die 
von Ruggell Klausen ~ und ...» (R) 

1. H. 16. Jh. Orj (LUB I/2; 333): «ab ayner eg-
gerten, lytt zum BÒoschen, stost ... an Hanssen 
~ ...» 

1. H. 16. Jh. Orj (LUB I/2; 335): «... stost ... an 
Hanssen ~ ...» 

1502 öri (PfABe U 14; Z 5): «... Stost obna an 
Jos ~s ... güter ...» 

1520 öhrin (GAE III/8; Z 1): «Ich hanns ~ ...» 
1529 Eri (SchäU 47): «... wysen Hans ~s Der 

Zeit aman Der Herschafft Schellenperg ...» 
1530 Eri (GASb U 3; Z 2): «... Hanns ~s der Zeit 

aman der Herschafft Schellenperg ...» 
2. H. 16. Jh. Orj (LUB I/2; 346): «... vnd gatt das 

gelt ab dem Brittschen an Scheggen wyß, stost 
... an Hanssenn ~ ...» 

2. H. 16. Jh. Orin (LUB I/2; 349): «Ist durch Jos 
~ abgelöst ...» 

2. H. 16. Jh. öri (PfABe ZB 1574; fol. II 66r, Z 
2): » [Überschrift] [(gestr.) Thrisen][:] hanß ~ 
amman Järlich 1 ß. waisen 10 ß. 40 a¨yer.» (E) 

1551 Er̈y (PfAE 48/3; Z 1): «Ich Bartolome ~ 
von Eschen vnnd Ich Martha Straubin sein 
Eliche hausfraw Bekennen ...» (E) 

1555 öhri (Pfäf 22/1; fol. 1r, Z 11): «... in be¨y 
sein der Erbarn ... Theis ~ Waibels ...» 

1555 öri (Pfäf 22/1; fol. 1v, Z 23): «... hanß ~ 
amma ...» 

1568 Öri (PfABe U 27; Z 6): «... Zins ... ab 
unnserm aignen ackher z�•u Raggel in der ~ aw 
gelegen, stost aufwert an J�™orgen ~ ...» (R) 

1579 Örin (GASb U 5; Z 2): «... Hansen ~s» (R) 

1579 öre (Pfäf 22/5; fol. 2r, Z 24): «... stost ... an 
... hans ~ amma ...» 

1584 Örin (U 56; fol. 25a): «Hannss ~ von Rag-
gell» (R) 

1584 Öhrin (U 56; fol. 26b): «Jeorg ~ vom 
Büchel» 

1584 Örri (U 56; fol. 28a): «Hannss ~ ...» 
1584 Ör̈y (U 56; fol. 29a): «Aman ~» (E) 
1584 Örr�™y (U 56; fol. 29a): «Jacob ~» (E) 
1584 ãor̈y (U 56; fol. 30b): «Petter ~ ...» (E) 
1584 Örr�™y (U 56; fol. 30b): «~» (E) 
1585 Örin (SchäV 78; Abschn. Herrschafft 

Schellenberg): «Hannss ~ Am Eschnerberg 
Amman Vf Rouffenberg» (E) 

1589 Örin (SchäU 82; Z 1): «Ich Hanns Marxer 
Zu Schan vnnd mit Ime Ich Anna ~ sein 
ehliche Hausfraw ...» (S) 

1593 Örin (PfABe U 28; Z 1): «Ich Hanns Mar-
xer von Eschen Alls verordneter Vogtt, We¨y-
lant Amman Hanns ~s seeligen Kindern, mit 
Nahmen Baltasar, Lena und Maria ~ ge-
schwistrigen ...» 

1595 Oery (GAB 016-2; fol. 65a, 4. Br.): «... 
a�™uch der nach gesetzten Vier Amann mit Na-
men Hans ~ Jakob Grafen, baiden a�™us der 
Herrschaft Schellenberg ...» (E) 

1595 öri (GAT U 9; Z 8): «... Hannss ~ ...» (E) 
~1600 Oeri[n] (LUB I/2; 361): «Fannia ~ 

[iu]nyor wib» 
1603 Öhrin (PfABe U 30; Z 1): «Wier Nachge-

nandte mit Namen Hanß ~ Gerichts ge-
schworner der Herrschafft Schellenberg ... von 
Ruggell und außgezogne von derselben Ge-
maindt bekhennen hiemit ...» 

1603 Ör̈y (RA CXLV 1602-1605; fol. 5v, Z1): 
«Hanß Mader von Eschen clagt gegen Joseph 
~ von Büel Benderer Kirchspiel ...» (G) 

1603 Or̈y (RA CXLV 1602-1605; fol. 6v, Z 32): 
«Jacob ~ von Mauren ... sagt ...» (M) 

1603 Or̈y (RA CXLV 1602-1605; fol. 7r, Z 13): 
«Andreß ~ der Würt auff Rauffenberg sagt ...» 
(E) 

1604 Or̈y (U 61; fol. 17b): «Item Cristian ~ Zue 
Schan ...» (S) 

1608 Öur̈y (Pfäf 22/6; fol. 1r, Z 19-20): «... so 
sol Er amen Joß ~ Jr fürstlich Gnaden geben 
uf zu künfftigen herpst anno 1608 27 scheffel 
korn ...» 

1613 Öri (HALV HSK 7,28; HSK 28, S. 38): 
«Joss ~ ...» (E) 

1616 Öhri (Schä U 13; fol. 13a): «Jacob ~ Mül-
ler» 
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1619 Öhrin (GAR U 25; Z 10): «... vnd Voli ~ 
von Rogg̈ell.» (R) 

1619 Öhrin (SchäU 119; fol. 1a): «... vnd Ul¨y ~ 
von Ruggell ...» (R) 

1620 Öri (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 10): «Joß ~ ...» 
1620 Öre (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 11): «Bartle ~ ...» 
1620 Örin (Pfäf 26/7a; Z 1-2): «Wir ... mit Na-

men Joß ~ Gerichtsverwandter in Schellenber-
ger Herrschafft, unnd ... alle ... am Eschner-
berg seßhafft.» 

1626 Öhr̈y (SchäUrb 117; fol. 18a): «Christan ~ 
Zu Schan Zinset ...» (S) 

1630 Öri (PfABe 27/14; fol. 1v, Z 15): «... Vli ~ 
Kürchenvogt und Vli Pichel, beede des Ge-
richts ... alle von RÇuggel ...» (R) 

1632 Öhrin (GAR U 5; Z 5): «... Geörg ~ ...» (R) 
1634 Öri (Pfäf 7; fol. 1r, Z 24): «... und zu gleich 

auch der herren ... Landtamman [der Herr-
schaft Schellenberg] Adam ~ ... von den ... 
Pfarrgenosßen zu Eschen erkiesten gewalt-
haberen ...» 

1634 Öhrin (U 21; Z 1): «... Adam ~ der Zeit 
Regierender Landamman ...» (E) 

1638 Öhr̈y (GAR U 17; Z 21): «... Vll¨y ~ ...» 
1638 öhr̈y (GAR U 6; Z 24): «... Aman Adam ~ 

...» 
1639 Öhr̈y (GAE III/20; Z 5): «... Adam ~ ...» 
1639 Örin (GATb U 26; Z 16): «... Adam ~ ...» 

(E) 
1640 öhr̈y (GAR U 15; Z 8): «... Adam ~ 

LandAman der Herrschafft Schellenberg ...» 
1640 Öhri (GASb U 10; Z 8): «... Adam ~ ...» 
1640 Öhre (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 17): 

«... testibus [Ehe] Adam ~ et ... ba¨yde 
ambtleüt et ...» 

1641 öhrin (GAR U 3; Z 2): «... Aman Adam ~ 
...» 

1641 Öhrin (GAS U 18; fol. 1a): «... vnd dann 
øVlin ~ ZÇue Roggel, gerichtsmann ...» (R) 

1641 Öhrin (GAS U 18; fol. 1a): «... Adam ~ 
ZÇue Eschen ... allte Lanndt Äªman ...» (E) 

1641 Öhrin (GASb U 11; Z 2): «... Vlrich ~ ...» 
1642 Öhrin (GASb U 12; Z 13): «... Adam ~ der 

Zeit LanndAman der Herrschafft Schellenberg 
...» 

1642 Ohrj (RA CXLV 1639-1648; S. 70, Z 28): 
«Geörg ~ der Herrschafft Müller contra ...» 

1643 Öhr̈y (AlpAV U 9; fol. 1a): «... Adam ~ ...» 
1643 Öhrin (GAR U 7; Z 3): «... Vlrich ~ ... alss 

gerichtsleüt ...» (R) 
1643 ör̈y (Pfäf 26/11; fol. 1r, Z 17): «Zuo dem 

anderen so sol und wil ich [Melchior Erb] als 
bald des gotshaus ampman landamen adam ~ 
das versprochen weinfas inhändigen.» 

1644 öhri (Pfäf 26/12; fol. 1r, Z 22): «... wie 
auch daß ienig bezeügt herr landamen Adam ~ 
...» 

1645 Örin (Pfäf 8; fol.2r, Z17): «... haben Sie 
beede Parthe¨yen mich Adam ~ der Zeit 
würckhlichen Landtaman der herrschafft 
schellenperg umb dz gewohnliche Insigell 
erbetten ...» 

1647 Öhre (PfABe 28/24; fol. 2v, Z 5): «... mit 
... denn Ehrsammen fürsichtigen vndt weisen 
herren Adam ~ alten Landtammen ... der herr-
schaff(t) Schellenberg ...» 

*1650 Ori (PfAE KR 1650; S. 1, Z 1): «Alt 
Jacob ~ zÇuo Eschen ...» (E) 

1650 Ori (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 2/4): 
«Baptizata est Margaritha filia ... et Annae ~ 
...» 

1650 Öhrin (PfAM 18/1; Z 1): «Ich Adam ~ der 
Zeit Landtaman vnd Richter der Herrschafft 
Schellenberg ... thÇun khÇundt ...» 

1651 Öhrin (PfABe 31/3; fol. 1r, Z 24): «... mit 
zuziehung ... amman Adam ~s ...» 

1651 Öhr̈y (SchäU 127; fol. 1a): «... Jacob ~ ...» 
(R) 

1653 Örin (PfABe U 35; Z 6/7): «... Järlichs 
Zinß ... ab meinem aignen akher im gross 
veldt bey der Wacht genant, gelegen, stost ... 
abwerts an Andreaß ~s erben, aufwerts ahn 
Georg ~ erben gueth ...» 

1653 Öri (SchäU 129; fol. 1a): «... den Johann ~ 
betreffend ...» 

1654 Öry (LUB I/2; 375): «Adam ~ alter aman» 
1654 Ori (PfAE RB 1637; fol. VI v, Z 6): «Anno 

1654 ist ... erwelt worden ... Her Lanndamen ~ 
testamenten pfleger.» 

1660 öhrin (GAR U 16; Z 4): «... Jacob ~s Müh-
lin, ... » (R) 

1661 Öhri (GAG U 7; Z 3): «... Barthli ~ ...» 
1661 Öhri (GAG U 7; Z 5): «... Maister Jacob ~ 

Müllern von Ruggell ...» (R) 
1661 öhrin (U 71; Z 5): «... So geben Wür Vnser 

aigen Lehen Gueth, So biss hero Johanness ~ 
...» (E) 

1664 ÎOhr̈y (GASb U 15; Z 6): «... der Mihler 
Jacob ~ ain Mihlen aÓuff das Landt Zubawen 
...» 

1664 Öhr̈y (PfAS Urb 1664; fol. 20r, Z 1): 
«Jacob ~ Müller zÇu Bendern ...» (G) 

1665 Öhrin (PfAM UJ 1665; fol. 4r, Z 1): 
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«Andreaß ~ Müller sol ['schuldet'] in daß 
Gemeine Jarzeit ...» 

1667 Öhrin (PfABe 28/31; fol. 1r, Z 3): «Ich 
Michael BÇurtscher zÇue Gamperin ... vnnd mit 
Ihme ich Maria ~ sein Eheliche haÇusfraÇuw ...» 
(G) 

1667 Öhrin (PfABe 28/31; fol. 1v, Z 9): «... 
stosset ... an Hannß ~s von RÇuggel vnd Steffen 
Haslers Erben Eigen gehölz ...» (R) 

1667 Öri (PfAE TESFB 1650; fol. I 10v, 1/19): 
«Ego Jo(ann)es ~ indignus sacerdos pro tem-
pore vicarius [in Eschen] ...» (E) 

1669 Öhr̈y (SchäU 146; fol. 1a): «... Zu Endt be-
schribnen Dato sich Jacob ~ Müller Zu Ben-
dern mit ...» (G) 

1670 Ohr̈y (GAR U 9; Z 3): «... Hanns ~ ...» (G) 
1673 Öhrin (PfABe 28/33; fol. 1r, Z 8): «... daß 

der herr pater Statthalter ... dem Andreas ~ 
sein ha�•usß vnd hoff z�•u Benderen ab ErkaÇufft 
habe ...» (G) 

1673 Öhrin (PfABe 28/33; fol. 1v, Z 24): «... 
von Anndreas ~ Müller genanth ...» 

1679 öhrin (GAR U 18; Z 5): «... Vlrich ~ ...» 
1680 Öhrin (RA 26; fol. 1b): «Deyss ~» 
1680 Öhrin (RA 26; fol. 4a): «... landtAman ~ 

...» 
1682 Öhrin (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 9/12): 

«... baptizavi Jnfantem ... Mathiae ~ et ...» 
1687 Öri (Pfäf 12; 1. St., fol. 4r, Z 2): «Jacob ~ 

Meßmer 3 Taglöhn ...» 
1687 Öhrin (Pfäf 26/26; fol. 1r, Z 1): «... würdt 

hirmit landtaman Johann ~ alles Ernstis anbe-
folchen ...» 

1689 Öhrin (Pfäf 13a; 1. St., fol. 1r, Z 24): «... 
Amman Adam ~ ...» 

1690 Öhrin (PfABe 29/3; fol. 2r, Z 8): «Christa 
~ Barbara Bökhin sein haußfraw stifften ...» 

1692 Ehrin (SchäV 153a/b; a, fol. 3a): «Stost ... 
gegen dem an Franz ~ et Johannes Bargezi.» 
(T) 

1694 Öhri (PfABe c/9; fol. 2r, Z 17): «Johann ~ 
von Gambrin ...» (G) 

*1698 Örin (LUB I/4; 487): «... Andreas ~ ...» 
*1698 öri (LUB I/4; 513): «Zünst Hannss ~ von 

Gamperin.» (G) 
1698 örh¨y (RA 31; fol. 1a): «Adam ~» 
17. Jh. Öehrin (PfABe LB 1682; S I 12 Z 1): 

«Andereas ~ von Eschen ...» (E) 
17. Jh. Öehrin (PfABe LB 1682; S I 17 Z 1): 

«Joseph ~ zünset Jährlich ab dem Löhenhoff 
zu Gampprin ...» (G) 

17. Jh. Öehrin (PfABe LB 1682; S I 37 Z 7): 

«Frantz ~ von Ruggell ...» (R) 
17. Jh. Öehrin (PfABe LB 1682; S II 18 Z 25): 

«Jtem A(nno) 1683 hat Jhro wohl Ehrwürden 
Herr Johan ~ zu Schan Pfarrer zu bezahlung 
diser Schuldt ... angewisen ...» (S) 

1699 Öhr̈y (PfAE BB 1699; S. 11, Z 8): «Joß ~ 
Rot [bezahlt] ...» 

17. Jh. öhrin (RA 32; fol. 1a): «Johannes ~» 
17. Jh. Ohrin (RA 32; fol. 1a): «Anna ~ sel.» 
~1700 öhrin (AlpAV A 1a): «Johannes ~» 
*1700 Oehri (LUB I/4; 465): «Vincentz ~s 

Erben» 
*1700 Öhri (LUB I/4; 472): «... Mathiass ~ ...» 
*1700 Öhri (LUB I/4; 474): «Adam ~s HaÇuss-

hofstatt» 
*1700 Öhrin (LUB I/4; 539): «... an Ulrich ~s 

HaÇushofstatt ...» 
~1700 Öri (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1v, Z 2): «... 

stost an Adam ~ pündt ...» 
1714 Öhr̈y (RA 47): «Johannes ~» 
1717 öhri (U 80; Z 4f.): «... Joseph ~ Vnd Maria 

Müsmerin Seiner Ehelichen Hausfrawen, ... in 
Eschner Pfarre¨y wohnhafft ...» (E) 

1722 öhri (Pfäf 22/20; fol. 1r, Z 5): «... [stosst] 
an Jacob ~ aman ...» 

1733 Öhri (PfAE KaR 1650; fol. 3r, Z 2): «Jo-
hanneß ~ ist der h. Cappellen auf Roffenberg 
Capital schuldig ...» 

1740 öhri (GAS U 129; fol. 1a): «Johani ~ des 
grihts von gamberin» (G) 

1743 öhr̈y (RA 59): «stör Zedell för Joseph ~ im 
Jar 1743» 

~1745 öhr¨y (RA 62): «Erstlich bëy Joseph ~» 
1747 Öhri (PfAM 43/6; fol. 1r, Z 6): «2 do we-

gen stifftung des Andreas ~ ab Schellenberg 
...» (Sb) 

*1755 Öri (PfAE SR 1755; S. 1, Z 1-2): «Herr 
Landammen Adam ~ vermacht an ein schuoll 
zuo Eschen ...» 

1756 öhrin (RA 72; fol. 1a): «Ich Joseph ~ undt 
mit Ihme seine Haus Fraw Ana Maria sellin ... 
Zu Eschen ...» (E) 

1760 Öhr̈y (RA 75; fol. 1b): «... Michel ~ ...» 
1760 öhri (U 84; fol. 4a): «Von der alten Mauer 

unter des Hannss Jörg ~ Haus ...» (M) 
1761 öhri (GAE III/12; Z 14): «... des ... alten 

Jacob ~ HofStatt �™und Gütheren �™unterhalb 
Nendeln ...» (E) 

1771 Öhri (PfAE 25/5; fol. 1r, Z 2): «KÇunndt ... 
se¨ye hiemit, daß Michael ~ Çund mit ihm sein 
Eheweib Catharina Öhrin ...» 
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1781 ohr̈y (SchäU 207-209; 208, Beilage fol. 
1a): «Vallenntin ~» 

1797 Öhr̈y (GAS U 156; fol. 4a): «Franz Jos. ~ 
des Gerichts» 

1797 Oehre (SchäU 221; fol. 2a): «Franz Joseph 
~ des Gerichts,» 

Wertung der historischen Belege 
1692 Ehrin könnte allenfalls verlesen sein für 
Ehrni (Erne). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1922, 24: Öhrin. 1622 für Balzers be-

zeugt. 
Tschugmell 1931, 92f.: Öhry, Öhri. Für Mauren 

erstmals in einer bei Büchel 1916, 41f. wie-
dergegebenen Urkunde aus der Zeit um 1550 
bezeugt. 

Ospelt 1939, 101f.: Öhri [ ñori] (E, M, G, Sb, R). 
Verweis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 133: Oehry. Hinweise auf das 
Geschlecht in Mauren für das 18. und 19. 
Jahrhundert. 

Tschugmell 1957, 84: Öhri. Verweis auf Büchel 
1922, 24. 

FamB-G/1, 67ff.: Öhri. Stammbaum der Fami-
lien Öhri von Gamprin. 

FamB-Sb, 34f.: Öhri. Stammbaum der Familien 
Öhri von Schellenberg. Stammen aus Ruggell 
und Gamprin. 

FamB-M/1, 142ff.: Öhri. Stammbaum der Fami-
lien Öhri von Mauren. 

FamNB-CH 2, 1349: Oehri. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Liechtenstein. 

FamB-R, 143ff.: Öhri, auch Öhry. Stammbaum 
der Familien Öhri/Öhry von Ruggell. Erste 
Erwähnung im Jahre 1395. 

FamB-G/2, 94ff.: Öhri. Stammbaum der Fami-
lien Öhri von Gamprin. Erste urkundliche Er-
wähnung im Jahre 1395. 

FamB-E 2, 356ff.: Öhri. Stammbaum der Fami-
lien Öhri von Eschen. 

FLNB I/5, 386: Öhri. Enthalten in den FlN Mi-
chel Öhri (G), Franz Josef Öhri Strasse (M), 
�†Öhriau (R), �†Öhrihüser (G), �†Öhris Bünt 
(M), �†Öhris Feld (G), �†Öhris Mad (M), 
�†Öhrisfeld (R) und Öhrisloch (R). 

FamB-M/2, 287ff.: Öhri, auch Oehry. Stamm-
baum der Familien Öhri von Mauren. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. ¯ore, ¯or n. 'Ohr', ver-

mutlich nach einem körperlichen (grossen 
Ohren) oder charakterlichen Merkmal (vgl. 
in Grabs Ohri m. /Ç�œ¼r�—/ 'Spitzbub, Schlin-
gel'). Vgl. RN 3, 806. 

Typ: Übernamen 

b) Kaum Koseform Öri zum lat. Namen 
AURELIUS. So Brechenmacher 2, 351; nach 
RN 3, 806 unzutreffend. 

VN: Aurelius 
Typ: Rufnamen 

Oistmeritz 
 
/Ç¡�›stm¼r̀�Œts/ (?) 
Bezeugt in: V 

1476 oystmeritzen (SchäU 11; fol. 1a): «... Stost 
Zu Zwe¨y Seithen an Hannssen ~ Hoffstatten 
...» (V) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Herkunft von hier aus nicht zu deuten. 

Ölz 
 
/îolts/ 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 102: Öltz. 1584 im Legerbuch für 

Triesen ist Barthlome Öltzen bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Allenfalls zu einer mit z-Suffix gebildeten 
Koseform Ölz von Ölrich, Nebenform des 
deutschen RuN Ulrich. Vgl. Duden FamN 
484. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 
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Opel, von -  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Deutung 
Zum VN Albrecht entstand eine Rufform 
Apel, die durch Verdumpfung des A- zu O- 
zu Opel wurde. Vgl. Duden FamN 486f.; 
Brechenmacher 2, 349. Die Familie wurde 
im Jahre 1917 geadelt. 

Typ: Rufnamen 

Opp 
 
/Çop/ 
Bezeugt in: E 

1657 Opp (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 1/15): 
«Nomen parentum ... [et] Margretha ~in.» 

1657 Ob (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 1/4): 
«Nomen parentum ... Peter ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1355: Opp. Altverbürgert in ZH. 

Deutung 
Zur Rumpfform Opp des germ. RuN 
Otbert. Vgl. Kunze 1998, 23. 

Typ: Rufnamen 

Orber 
 
/Çorb¼r/ 

1677 Ohrber (AS 2/1; fol. 81v, Z 8-9): «... in 
be¨ysein Caspar ~s ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die räumliche Herkunft des Geschlechts 
dunkel bleibt, ist die sprachliche Deutung 
nicht zuverlässig möglich. Allenfalls nach 
der Herkunft aus der deutschen Ortschaft 
Bad Orb (im Spessart)? 

Typ: Wohnstättennamen 

Örli 
 
/ó�œrl�—/ 
Bezeugt in: G 

1488 örli (PfABe U 10; Z 18): «... und denn 
fürsich über Rin haben wir Spruchleut ainen 
Marckstain gesetzt in ~s halden ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1349: Oehrli. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Diminutiv zu mhd. ¯ore, ¯or n. 'Ohr', wohl als 
Übername nach einem körperlichen Merk-
mal. Vgl. Brechenmacher 2, 345; Duden 
FamN 486 (s. v. Ohr). 

Typ: Übernamen 

Örtli 
 
/î¡rtl�—/ 
Bezeugt in: G 

1743 Örtle (PfAE TESFB 1650; fol. I 88v, 
2/13): «R(everendus) P(ater) Martinus ~ ex 
Benderen.» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1349: Oertle. Altverbürgert in AI 

(Appenzell), AR (Hundwil, Rehetobel, Stein, 
Teufen, Trogen). 

FamNB-CH 2, 1349f.: Oertli. Altverbürgert in 
AG, AR (Teufen), GL (Glarus), ZH. 

Deutung 
Zur Koseform Örtli von germ. RuN, die mit 
dem Namenwort Ort- beginnen, z. B. Ort-
lieb oder Ortwin. Vgl. RN 3, 218; Brechen-
macher 2, 352; Duden FamN 484. 

VN: Ortwin 
Typ: Rufnamen 
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Ösch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1350: Oesch. Altverbürgert in BE 

und SG (Balgach). 

Deutung 
a) Aus älter dt. Esch m./f. 'Feldflur, der 
Fruchtfolge in der Dreifelderwirtschaft un-
terliegendes Saatfeld', mhd. ezzisch, esch 
m. 'Saatfeld, Flur' (vgl. FLNB I/5, 148f.), 
mit Rundung e > ö; nach der Wohnstätte 
bei einer Flur *Esch oder *Ösch, bzw. beim 
Fluss Ösch (BE, SO) oder nach der Her-
kunft aus einer Ortschaft dieses Namens. 
Ösch war etwa der frühere deutsche Name 
von Chateau-d'Oex (VD). Daneben gibt es 
die Gemeinden Niederösch und Oberösch 
im Kanton Bern, sowie die Ortsteile Ösch 
in Pfronten und Untrasried im Ostallgäu. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ein Bezug zum Taufnamen Oswald, 
Oschwald, der im bayerischen Allgäu einst 
in den Rufformen Öss, Ösch verbreitet war, 
liegt hier weniger nahe. Vgl. Brechenma-
cher 2, 352. 

Typ: Rufnamen 

Osi 
 
/Ços�—/ 
Bezeugt in: M, Sb 

1807 Oßi (PfAM LBMMC 1682; I S. 300, 3/1): 
«Parentes ... Joannes ~ viduus [et] ... ambo na-
ti in Goefis pauperes et vagi.» 

Wertung der historischen Belege 
Es handelt sich um Fahrende, der Mann ist in 
Göfis (Vorarlberg) geboren. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 133: Osin, Osi. Johann Anton 

Osi, Schreiner, entweder von Altdorf Kanton 
Schwyz oder von Gäfis bei Feldkirch (beide 

Angaben gefunden) ist ab 1815 in Mauren und 
ab 1883 in Schellenberg bezeugt. 

Deutung 
Der Fall bleibt ungeklärt. Allenfalls Kurz-
form zum deutschen Namen Oswald? 

Typ: Rufnamen 

Ospelt 
 
Ç�œ�™spÆt, ç�œ�™spÆt (T, Tb) 
Bezeugt in: T, Tb, V, S 

*1406 Oschwalden (LUB I/4; 162): «... ver-
lichen habent ... ~ von Gaslinen, Walliser alle 
Ze disen Zyten Sesshaft an dem Trysnerberg 
...» 

1467 oschwalt (PfABe U 7; Z 10): «... do hant 
Es etliche güter an berüt die Hänni ~ und ... 
sind ...» 

1509 Ostwald (SchäU 26): «... Vnnd thoman ~ 
ZÒu lindow meinen lieben schwager ...» 

1550 Oschwald (GAT U 13; Z 18): «... hansen 
~s haÇuss ...» 

1556 Oschwaldt (PfABe d/5; fol. 2v, Z 1-2): «... 
stoßend ... ahn ... Enderle ~s guot.» 

1566 oschwald (GAT U 2; Z 1): «Ich Hans ~ ab 
dem Triesner Perg ...» (Tb) 

1572 Oschwald (GATb U 29; Z 2): «... Anndres 
~ ...» (Tb) 

1584 Oschwaldt (U 56; fol. 12b): «Hannss ~» 
(Tb) 

1584 Oschwaldt (U 56; fol. 17b): «Ir Vogt 
Hannss ~» 

1584 oschwaldt (U 56; fol. 21a): «Hannss ~» (V) 
1584 Oschwalt (U 56; fol. 22b): «Joss ~ ...» (V) 
1594 Oschwalt (SchäU 84; Z 7): «Abwert dem 

Landt nach an Vlin ~s gutt ...» (Tb) 
1598 Oschwaldt (GATb U 13; Z 3): «... Thoman 

~ seinem Schwager ...» (Tb) 
1604 Oschwald (U 61; fol. 19b): «Item Georg 

Negelin Zue Schan vnd Barbara ~in sein 
Haussfrauw ...» (S) 

1604 Oschwald (U 61; fol. 6a): «... stost ... Ab-
wert Dem Landt nach an Claus ~en Frauwen 
guet ...» (Tb) 

1610 oschwald (SchäU 85-112; 112, fol. 1b): «... 
Thoman ~ ...» 

1615 Oschwald (GATb U 21; Z 6): «... Petter 
~en dem Allten,...» (Tb) 
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~*1618 oswaldt (LUB I/4; 365): «... stost ... ahn 
... Hanss ~ ...» 

1623 oschwaldt (GATb U 7; Z 5): «... Thoman 
~s gÓueth ...» (Tb) 

1626 Oschwald (SchäUrb 117; fol. 26a): «... 
Stosst aufwerth an Bartle ~ ...» (V) 

1628 oschpilt (GATb U 25; Z 5f.): «... Hannss ~ 
...» (Tb) 

1632 Ospilt (GATb U 8; Z 5): «... vnd Christa ~ 
...» (Tb) 

1635 Ospilt (GATb U 1; Z 6): «... Peter ~ dem 
Alten ...» (Tb) 

1637 Oschwaldt (U 73; Z 8): Das Gasthaus Zum 
Hirschen in Vaduz «Stost ... dem Lannd nach 
abwerth Ans Michael ~s Halden ...» (V) 

*1638 Oschwaldt (PfAS U 10; S. 7, Z 3): «von 
disen ... 100 Gulden Capital soll Christa ~ von 
Vaduz ... zinsen ...» (V) 

1642 Oschwalt (RA CXLV 1639-1648; S. 77, Z 
1-2): «... contra Christa ~ den würt ab dem 
Berg.» (Tb) 

*1650 Ospelt (PfAE KR 1650; S. 2, Z 25): «... 
zinset iez Antoni ~ von VadÇuz ...» (V) 

1652 Ospelt (AlpAV U 8; fol. 1b): «... Hannss 
~en ...» (Tb) 

1652 Ospelt (GATb U 6; Z 11): «... Hannss ~en 
...» (Tb) 

1652 Ospelt (LUB I/4; 243): «... den ... Ge-
maindtsleuthen am Trissnerberg in der Alp 
Malbun ... Hannss ~en allen Geschwornen ...» 

1653 Oschwaldt (GATb U 27; Z 3): «... Hans ~ 
der Müller ...» (Tb) 

1655 Oschwaldt (AS 1/1; fol. 76v, Z 16-17): 
«AmbtsprÇu(c)h Endtzwischen ... gegen Joha-
nes ~ von VadÇuz ...» (V) 

1656 Oschwaldt (SchäStB 131; fol. 2a): «... 
Thoma ~s sohn» (Tb) 

1662 Ospilt (PfAS LBMD 1659; fol. 115v, Z 9): 
«... Sepultus est hic infantulus ... deß Christa 
~s v(on) VadÇuz.» (V) 

1677 Ospeldt (AS 2/1; fol. 76v, Z 1): «... Maister 
Johann ~ Schneider von VadÇuz ...» 

1679 Oschbildt (AS 2/1; fol. 99r, Z 23): «Thoma 
~ ab dem Trisnerberg ...» (Tb) 

1684 ospilt (RA 28; fol. 1a): «Johannes ~ ain 
Kastrog» 

1690 Oßchwaldt (PfABe 29/3; fol. 2v, Z 14): 
«Eglin ~ ... haben gestifft ...» 

*1693 ospelt (PfAS U 10; S. 109, Z 14): «... 
zinst ietzunder bartle ~ ...» 

1693 Oschwaldt (PfAS Urb 1693; I fol. 35r, Z 
11-12): «... stosst ... ahn Johannes ~en ...» 

1693 Ospilt (PfAS Urb 1693; I fol. 8r, Z 11): «... 
[stosst] ... ahn Hainrich ~en ...» 

17. Jh. Oschwalden (PfABe LB 1682; S I 25 Z 
6-7): «... von Joß ~ abgelesten 1/2 Viertel ...» 

*1706 Ospelt (PfAS Urb 1706; fol. 88r, Z 1): 
«Hanß ~ ab dem Tr¨yßnerberg ...» (Tb) 

1710 Ospelt (PfAS Urb 1710; fol. 4r, Z 1): «Jo-
hannes ~ zÇue VadÇuz ...» (V) 

1714 osspelt (GAS U 122; fol. 3a): «Bartle ~» 
(V) 

1716 ospelt (AlpAV U 15): «... Johannes ~» (V) 
1733 Ospelt (PfAS KR Dux; Nr. 5, fol. 1r, Z 15): 

«Mer Empfang ich von Hanes ~ ...» 
1738 Ospelt (PfAS Urb 1693; U fol. 1v, Z 9): 

«... Çunterpfandt ... ein stükhle Mager he¨w wax 
aÇuf Grabadon [stosst] ... Rheinwerts an Antho-
ni ~ ...» (S) 

1766 Osblaet (PfAS BB/F 1663; fol. 30v, Z 11): 
«Catharina ~in» 

1777 ospelt (AlpAV A 9): «Johannes ~ Zimer 
man ...» 

1778 Ospelt (AlpAV U 10): «... Stoffel ~ ...» (V) 
1778 ospelt (AlpAV U 4; fol. 1a): «... Johannes 

~ Zimer man ...» (V) 
1781 Ospelt (AlpAV U 11; fol. 1b): «... Johan-

nes ~ ...» (V) 
1791 ospelth (AlpAV A 13): «... Joseph Anthon¨y 

~ ...» (V) 
1796 ospelth (AlpAV U 21f): «Franz Anthony ~ 

...» (V) 
1798 Ospelt (SchäU 223; fol. 1a): «Anton ~ des 

Gerichts» (V) 
1803 Ospelt (SchäA 225-227; 227, fol. 4a): «des 

Anton ~s ...» (V) 
1803 Ospelt (SchäA 225-227; 227, S. 10): «Der 

Michel ~ jung ...» (V) 
1804 Ospelt (AlpAV A 14a-d; a, fol. 1b): «... 

Richter Anton ~ ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Ospelt. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Vom Taufnamen Oswald 
abgeleitet. 

Büchel 1902, 115: Oschwald (Obwald, Ospelt). 
Walliser Geschlechter zu Triesen und am 
Triesenberg. 

Ospelt 1939, 102: Ospelt. [ ¯o�™sp¼lt] (V, Tb). Ver-
weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1949, 66f.: Ospelt. 1584 im Leger-
buch erstmals für Vaduz bezeugt. Die Vadu-
zer Ospelt stammen sehr wahrscheinlich von 
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Triesenberg, wo sie urkundlich schon 1505 er-
scheinen. 

Tschugmell 1958, 170: Oschwalt (Ospelt). 1584 
im Legerbuch für Triesen bezeugt. 

FamB-Tb 1, 44: Ospelt. Triesenberg. Aus dem 
Taufnamen Oswald. 

FamB-Tb 7, 5ff.: Ospelt. Stammbaum der Fami-
lien Ospelt von Triesenberg. 

FamNB-CH 2, 1358: Ospelt. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Liechtenstein. 

FLNB I/5, 387: Ospelt. Enthalten im FlN Os-
peltsres (V). 

FamB-V 5, 13ff.: Ospelt. Stammbaum der Fami-
lien Ospelt von Vaduz. 

Deutung 
Zum germ. RuN Oswald, aus älterem Ans-
walt. Vgl. Brechenmacher 2, 353; Finster-
walder 1994, 428. 

VN: Oswald 
Typ: Rufnamen 

Öst 
 
/îo�™st/ 
Bezeugt in: M 

1752 Östene (PfAM LBMMC 1682; I S. 155, 
11/10): «Parentes ... [et] Ursula ~ vagi.» 

Wertung der historischen Belege 
Vermutlich ist die vorliegende Namensform als 
fem. Abl. auf -ene (-enin) zu einer Grundform 
Öst oder allenfalls Ost zu werten. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Kontrahierte Form (< *Ögst < *Ogst < 
Augst), zu August(us). Vgl. RN 3, 25. 

VN: August 
Typ: Rufnamen 

b) Oder zu mhd. ¯osten, ¯ostene adv. 'nach 
Osten, im Osten', nach der Herkunft des 
Benannten. Vgl. Brechenmacher 2, 353 (s. 
v. Ost, Oest). 

Typ: Wohnstättennamen 

Ostermayer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1358: Ostermaier. 1928 in TG 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Siehe unten Þ Ostermeier. 

Ostermeier 
 
/ç�œ�™st¼rm`�Š�›¼r/ 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 154f.: Ostermeier. Erscheint 1492 

in Sennwald; das Geschlecht ist nur dort alt-
verbürgert. Bedeutung: 'niedriger Beamter 
(Meier), der Osterabgaben, Fasnachtshennen 
einzuziehen hatte'. 

RN 3, 670: Ostermeyer. In Zizers ist 1738 ein 
Peter Ant. Ostermeijer von Sax bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1358: Ostermeier. Altverbürgert 
in SG (Frümsen). 

Deutung 
Zusammensetzung aus mhd. ¯oster adj. 'öst-
lich' und mhd. meier, meiger m. 'Meier; 
grundherrlicher Beamter', nach der östli-
chen Lage des Hofes, den der Meier zu ver-
walten hatte. Vgl. Duden FamN 488; Bre-
chenmacher 2, 355. Siehe auch Þ 
Ostermayer. 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Ötiker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1350: Oetiker. Altverbürgert in 

SZ, ZH. 
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Deutung 
Nach der Herkunft aus Oetikon (Stäfa ZH), 
mundartl. /îotik¼/, auf -er abgeleitet. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ott 
 
Ç�œt 
Bezeugt in: T, E, M 

*1406 Ott (LUB I/4; 162): «... Jäkli ~ ... als wir 
ze Thrysen Sesshaft sint ...» (T) 

1615 Ott (GATb U 21; Z 8): «Wir Nachbenann-
ten von Thr¨ysen, ... Jäkhli ~ ...» (T) 

1688 Oth (PfAE TESFB 1650; fol. III 51r, 
11/22): «Nuptias celebrauit Juuenis Christian 
~ cum ...» 

1727 Oth (AS 2/3; fol. 83v, Z 16): «Nicolaß ~ 
Schleipfer zÇu Nendlen ...» (E) 

1753 Ott (PfAS LBMCD 1695; fol. 113v, 
11/15): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in» 

1758 Ott (PfAE RB 1637; fol. 160r, Z 22): «... 
Ausgaab ... dem schmid ~ ...» 

*1773 Ott (PfAE SR 1755; S. 10, Z 15-16): «... 
ein Stuckh ackher auf Güedtigen stost ... ge-
gen Rein an Andreas ~ in Eschen ...» (E) 

1787 Ott (PfAM LBMMC 1682; I S. 234, 8/17): 
«Parentes ... Antonius ~ Pohaemus vagus et 
...» 

1806 Oth (PfAE KaR 1650; S. 85, Z 11): «... un-
terpfandt ein Stuck acker ... so ... von Jerg ~ 
herkomt ...» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1615 nimmt Bezug auf Urkundentext aus 
dem Jahr 1406. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Ott. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Vom Taufnamen Otto abgelei-
tet. 

Ospelt 1939, 102: Ott [ot] (E, M). Verweis auf 
historische Literatur mit weiteren Nennungen. 

Perret 1950, 155: Ott. Alt in Sargans, dort 1934 
ausgestorben. Gehört zu Otto 'reicher Erbbe-
sitz'. 

Fritz 1981, 70: Ott. Urk. bezeugt 1437 in Van-
dans. 

FamNB-CH 2, 1360f.: Ott. Altverbürgert in AG, 
BE, BS, GL (Nidfurn), GR (Grüsch), SH, SO, 
SZ, TG, ZH. 

FamNB-CH 2, 1362: Otth. Altverbürgert in BE. 
FamB-E 2, 370ff.: Ott. Stammbaum der Fami-

lien Ott von Eschen. Stammen aus dem deut-
schen Bodenseegebiet, wo das Geschlecht 
schon 1345 bezeugt ist. Erste Erwähnung in 
Eschen im Jahre 1695. 

Deutung 
Zur Kurzform Ott des germ. RuN Otto. 
Vgl. RN 3, 145f.; Brechenmacher 2, 356; 
Duden FamN 489. 

VN: Otto 
Typ: Rufnamen 

Otter 
 
/Çot¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1784 Otter (PfAM LBMMC 1682; I S. 228, 
11/11): «Parentes ... Antonius ~ et ... vagi.» 

1792 Otter (PfAE TESFB 1650; fol. III 28v, 
8/6): «... ob¨yt Antonius ~ Bohemus ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1362: Otter. Altverbürgert in SO. 

Deutung 
a) Zu mhd. otter m. 'Otter, Fischotter', nach 
der Tätigkeit als Otterfänger, -jäger. Vgl. 
Duden FamN 489; Brechenmacher 2, 357. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum germ. RuN Other oder Othart. Vgl. 
Brechenmacher 2, 357. 

Typ: Rufnamen 

Öxle 
 
/îoksl�‡/ 
Bezeugt in: E, G 

1665 Öxli (PfAE RB 1637; fol. 48r, Z 30): «... 
daran zalt er ... dem ~ 16 Gulden ...» 

17. Jh. Öxlen (PfABe LB 1682; S IV 42 Z 19): 
«... be¨y der Fraw ~ bezalt ...» 

1778 Oexle AS 2/14; F 107r, Z 7-8: «Ein StÇuck 
Acker Çund Mager Heüwax des ~s Acker ge-
nannt ...» (Sb) 
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1779 Öxle AS 2/20; fol. I 34v, 4. Sp. Z 26: «...1 
Acker samt MagerheÇugÇut ins ~sacker» (Sb) 

1788 Öxelei RA 83/3-15; fol. 1r, Z 13: «... in ~s 
Feldt ...» (R) 

1788 Öxei RA 83/3-15; fol. 1r, Z 19: «... 
ackh(er)le ~s Feldt genanndt ...» (R) 

1788 Öxlei RA 83/3-15; fol. 1r, Z 22: «... Hüe 
bodten in ~s Feldt» (R) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1348: Oechsle. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1348: Oechsli. Altverbürgert in 

AG und BE. 
FamNB-CH 2, 1351: Oexle. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 
FLNB I/5, 388: Öxle. Enthalten in den FlN �†Öx-

leisfeld (R) und �†Öxlesacker (Sb). 

Deutung 
a) Diminutiv zu mhd. ohse m. 'Ochse', nach 
der Tätigkeit als Viehhändler oder als Bau-
er, der mit Ochsen pflügt. Vgl. Brechenma-
cher 2, 337; Duden FamN 483. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Diminutivischer Übername zu mhd. ohse 
m. 'Ochse', nach einem bildhaften Ver-
gleich für einen dummen oder groben Men-
schen. Vgl. Duden FamN 483. 

Typ: Übernamen 

P 

Pallas  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Palle 
 
/pÇal�‡/ 
Bezeugt in: M 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Schädler 1910, 30: Ballis. Gehört 1718 zu den 

Geschlechtern von Mauren. 
Büchel 1916, 27: Palle. Gehört 1694 zu den Ge-

schlechtern von Mauren. 
Ospelt 1939, 102: Palle, Ballis. Verweise auf 

Schädler 1910, 30 und Büchel 1916, 27. 
FamNB-CH 1, 80: Balli. Altverbürgert in BE 

und TI. 
FamNB-CH 1, 81: Bally. Altverbürgert in BE, 

FR, GE, VD. 
FamNB-CH 2, 1367: Pali. Altverbürgert in GR 

(Somvix). 
FamNB-CH 2, 1367: Palli. Altverbürgert in TI. 
FamNB-CH 2, 1367: Pally. Altverbürgert in GR 

(Medel, Tavetsch). 

Deutung 
Palle und Ballis gehören beide zum VN 
Paul, wobei Palle einer Rufform /bç¡l�“/ (< 
Pauli) entspricht, während Ballis auf Pau-
lus zurückgeht. Ð Vgl. auch Þ Paul, Þ 
Pauli, Þ Poli. 

VN: Paul 
Typ: Rufnamen 

Pallua  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Panik 
 
/paniék/ 
Bezeugt in: M 

1775 Panik (PfAM LBMMC 1682; I S. 208, 
4/13): «Parentes ... Joannes Josephus ~ et ... 
pauperes et vagi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die Herkunft des Geschlechts dunkel 
bleibt, sind keine sicheren Schlüsse mög-
lich. Evtl. als ursprünglicher Übername zu 
polnisch panek, tschechisch pÇanek 'Herr-
chen'? Vgl. Duden FamN 492. 
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Typ: Übernamen 

Pappus 
 
/pÇap¥s/ 
Bezeugt in: S, G 

2. H. 16. Jh. papp�ˆuß (PfABe ZB 1574; fol. II 
29v, Z 4): «... soll sie [Trina Welchin] erstlich 
die 30 lib. so her statt amman ~ darauff hatt 
aÇuf sich nemen und verzinsen ...» (G) 

1604 Pappuss (RA CXLV 1602-1605; fol. 19v, 
Z 6): «... das sie darauff des Herren Stadtam-
man ~en schuldt solte bezalen ...» 

1661 Pappus (PfAS LBMD 1659; fol. 87r, Z 
18): «... loco ... Maximiliani ~ `a Trazberg Ca-
nonici Curiensis, Decani Capituli infra Langa-
rum, Parochi in Schan ...» (S) 

1662 Pappuss (PfAS LBMD 1659; fol. 3v, Z 10-
11): «... Patrini [Taufe] ... et Lucia ~in de 
Trazberg vel Mich¨eelin.» 

1663 Pappus (AS 1/1; fol. 192r, Z 3): «... Verhör 
gehalten ... In bëysein ... herrn Maximilian ~ 
Pfarrherrn zÇu Schan ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 112: Pappus. 1628 erscheint ein 

Hauptmann Leonhard Pappus, Pfleger des 
Klosters Viktorsberg. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Bappus wird von RN 3, 269 als Rufform zu 
Baptist gestellt, zu Johannes Baptista 'Jo-
hannes der Täufer'. Vgl. RN 3, 269 und 
262; Brechenmacher 1, 70. 

VN: Baptist 
Typ: Rufnamen 

Papst 
 
/pÇap�™st/ 
Bezeugt in: S 

1703 Päbstin (PfAS LBMCD 1695; fol. 21r, 
11/12): «Parentes: ... [et] Elisabetha ~» 

1707 Papst (AS 1/3; fol. 118r, Z 10): «... des 
Reinbergers geisser JÇung MedardÇus ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1364: Pabst. Altverbürgert in 

AG. 
FamNB-CH 2, 1371: Papst. In TG im frühen 19. 

Jh. aus Frankreich eingebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. b¯abes, b¯ab(e)st m. 
'Papst', als Anspielung auf würdevoll an-
massendes Verhalten des Benannten. Vgl. 
Brechenmacher 1, 70; Duden FamN 493. 

Typ: Übernamen 

Parata  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Pardeller  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 505: Pardeller. In GR 1710 für Obersaxen 

bezeugt. Nach der Wohnstätte in bzw. der 
Herkunft von Pardella in Obersaxen. 

FamNB-CH 2, 1371: Pardeller. 1918 in GR (Ar-
vigo) aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens Pardella (dt. abgeleitet auf -er), so 
etwa in Obersaxen GR, aber auch im west-
lichen Österreich, etwa urk. Pardell in 
Grins b. Landeck (Schmid 1974, 65). 

Typ: Wohnstättennamen 

Parker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. Aus Australien ein-
gebürgert. 
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Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1372: Parker. 1951 in AR (Reu-

te) eingebürgert. 

Partinger 
 
/pÇart�—¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1718 Partinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 222r, 
10/24): » [coniunxi] ... et Mariam Vrsulam ~in 
...» 

1720 Partinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 53r, 
2/26): «Patrini [Taufe]: ... [et] Domina Ursula 
~in ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesarten Partingerin unsicher, möglich ist auch 
Portingerin. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl abgeleitet von einem ON Parting. 
Dieser kommt etwa vor in Oberösterreich, 
als Ortsteil der Gemeinde Dorf an der Pram 
im Innviertel. 

Typ: Wohnstättennamen 

Paschern 
 
/pa�™sÇ�Šrn/ (?) 
Bezeugt in: M 

*1700 Paschern (LUB I/4; 478): «Christa ~s 
Erben» (M) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die räumliche Herkunft des Geschlechts 
nicht aufscheint (wohl aus dem bajuwari-
schen Raum?), ist die vereinzelte Nennung 
nicht zuverlässig zu beurteilen. 

Patöner 
 
/pató�œn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1682 Patöner (PfAS BB/F 1663; fol. 46v, Z 27): 
«Anna ~in» (S) 

1682 Patöner (PfAS LBMD 1659; fol. 54v, Z 
13): «... Baptizatus est filius ... parentes ... et 
Anna ~in ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 1, 97: Batänjer. Altverbürgert in 

GR (Haldenstein). 

Deutung 
Sicher gleicher Herkunft wie das Halden-
steiner Geschlecht Batänjer (dieses nach 
der Herkunft von der Siedlung Batänja in 
Haldenstein GR, vgl. RN 3, 541). Hinter 
dem ON steht rtr. pitgogna f. 'steiles 
Wegstück, «Stutz»' (< lat. PUNCTUM 'Stich' + 
-ANEA; vgl. FLNB I/5, 400f.). Dieses lebt 
aber auch in unterrätischen Toponymen 
weiter (v. a. in Verbindungen mit rtr. prau 
'Wiese', so Grabaton Schaan, �†Brabatscho-
ner Schaan, �†Prapaton Grabs), sodass sich 
die örtliche Herkunft des Geschlechts nicht 
mit Gewissheit festlegen lässt. 

ON: Grabaton (FLNB I/2; 544f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Patsch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 323: Patsch. Für GR bezeugt in S-chanf, 

Trimmis und Rhäzüns. Zum biblischen Na-
men Caspar. 

Deutung 
a) FamN aus der Rufform Patsch zum VN 
Kaspar. Vgl. RN 3, 323; Finsterwalder 
1984, 191. 

Typ: Rufnamen 

b) Nach Finsterwalder 1984, 191 zu einem 
ahd. PN Pazaman.  

Typ: Rufnamen 

c) Übername für einen schweren, plumpen 
Menschen, Tolpatsch. Vgl. Id. 4, 1924f. (s. 



Patt 144 Familiennamen 

v. Patsch). 
Typ: Übernamen 

Patt  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 401f.: Patt. Für GR vielfach älter bezeugt. 

Zum Heiligennamen Pancratius. 
FamNB-CH 2, 1376: Patt. Altverbürgert in GR 

(Castiel). 

Deutung 
a) Zu einer Kurzform des Heiligennamens 
Pancratius. Vgl. RN 3, 401f. 

Typ: Rufnamen 

b) Hier kaum wahrscheinlich ist die von 
Duden FamN 495 und Brechenmacher 1, 
79 (s. v. Batt) angenommene Zuordnung 
zum Heiligennamen Beatus. 

Typ: Rufnamen 

c) Hier ebenfalls kaum Kurzform von RuN, 
die mit dem Namenwort asächs. badu 
'Streit' gebildet wurden (so Duden FamN 
495). 

Typ: Rufnamen 

Paul 
 
pÇ¡®l 
Bezeugt in: M. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1796 Paul (PfAM LBMMC 1682; I S. 267, 6/4): 
«Parentes ... Florianus ~ et ... pauperes.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1377: Paul. Altverbürgert in JU. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Paul. Vgl. RN 3, 
314ff.; Brechenmacher 1, 81; Duden FamN 
495. Vgl. auch Þ Palle, Þ Pauli, Þ Poli. 

VN: Paul 
Typ: Rufnamen 

Pauli 
 
/pÇ¡®l�—/ 
Bezeugt in: T, S, E, M, G 

~1510 pÒali (LUB I/4; 254): «... stost ... abwert an 
JÒorg ~s ... gÒuter» (T) 

2. H. 16. Jh. Paulin (PfABe ZB 1574; fol. I 13r, 
Z 10): «Daran von dem h[err]n michel ~ seeli-
gen empfangen 23 batz [en] an ainer ka¨y[serli-
chen] Kronen.» (G) 

1556 Pauli (PfABe d/5; fol. 2v, Z 14): «... 
stoßendt ... ahn ... Jörg ~s erben guot ...» 

1556 Paulin (SchäL 63a/b; a, fol. 1a): «Aman 
Ytel ~ zue Trisen ...» (T) 

1589 Pauli (GAT U 6; Z 18): «... Jntel ~ ...» (T) 
1602 Pauli (SchäU 114; Z 35): «... Vndt Intel ~ 

Miller von Thrysen.» (T) 
1604 Pauli (RA CXLV 1602-1605; fol. 15v, Z 

10): «Beclagte Raphael ~ vndt ...» 
1604 Pa�™uln (U 60; Z 6): «... Raphael ~ Zue 

Eschen ...» (E) 
1610 PaÕulin (GAT U 42; Z 8): «... Ynntl ~ ...» 

(T) 
1610 Paulin (PfABe d/10; fol. 2r, Z 12-13): «... 

ein stuckh ... im Tr¨ysner feld, stost ... an aman 
Intl ~ ...» (T) 

1610 Paulen (PfABe d/9; fol. 1r, Z 1-2): «... In-
tel ~ derweilen Landaman der Graff und Herr-
schafft Vaduz ... wonhafft zue Triesen ...» (T) 

1610 Paulin (SchäU 85-112; 112, fol. 1a): «... 
Ammann ~ Zue Trissen.» (T) 

1610 Paulin (U 64; Z 4): «... Herren Jntel ~ Zue 
Trissen, Der Zeit Landtaman, der Herrschafft 
Vadutz ...» (T) 

1610 Paulin (U 65; Z 11): Ein Gut in Triesen, 
rings um die Frauenkapelle gelegen, «Stost 
gegen dem Perg an Aman Ynttl ~ ...» (T) 

1615 Paulin (GATb U 21; Z 1): «... Dunttel ~ 
...» (T) 

1623 Paulin (GATb U 7; Z 16): «... Ynntel ~ 
...» (T) 

1643 Paullin (RA CXLV 1639-1648; S. 94, Z 
9): «... daß Fridlj Verling sich vngevahr vor 36 
Jaren zu der Anna ~ Ehelichen verheurath vnd 
zu Trisen in St.Gallen Gottshauß sein hoch-
zeith gehalten ...» (T) 
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1658 Pauli (PfAE TESFB 1650; fol. I 5v, 5/13): 
«Nomina parentum ... Peter ~ [et] ...» 

1660 Paulin (PfAM LBCM 1640; II S. 2, Z 30): 
«... confirmati sunt ... sequentes ... parentes ... 
Anna ~» 

1694 Pauli (PfABe c/9; fol. 1r, Z 19): «Hannß ~ 
...» 

1694 Pauli (PfABe c/9; fol. 2v, Nachtrag): 
«Hannß ~ von Eschen» 

1704 Pauli (PfAM LBMMC 1682; II S. 9, 8/17): 
«... in ... Matrimon¨y Sacramento confirmavi ... 
Juvenem Andream ~ cum ...» 

1764 Pauli (PfAS LBMCD 1695; fol. 134r, 
2/13): «... Minister R(everendus) D(ominus) 
vicarius Nepomucenus ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Paulin. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Unverändert vom Taufna-
men Paulin hergeleitet. 

Tschugmell 1931, 75f.: Boli, Poly, ursprünglich 
Pauli; Bolin, Beeling. In Mauren 1704 bis 
1826 in ganz unterschiedlichen Schreibformen 
bezeugt. 

Ospelt 1939, 102: Pauli, Paulin, Pauly Triesen. 
Verweis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 116: Boli. Die ~ (Pauli) von 
Mauren stammen von Eschen, wo die Pauli 
schon 1652 bzw. 1604 bezeugt sind. 

Tschugmell 1958, 170f.: Paulin. In Triesen von 
1580 bis 1630 bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1377: Pauli. Altverbürgert in AG 
und BE. 

Deutung 
a) Zur alem. Rufform PÇauli(n) des bibli-
schen Namens Paul. Vgl. RN 3, 314ff.; 
Brechenmacher 1, 81; Duden FamN 496. 
Siehe auch Þ Palle, Þ Paul, Þ Pauli, Þ 
Poli. 

VN: Paul 
Typ: Rufnamen 

b) Bei der Form Paulin liegt aber mögli-
cherweise auch die rtr. Diminutivform 
PaulÇ�‹n (< lat. PAULINU) vor. Vgl. Stricker 
1987, 98. Die Namensform ist etwa erhal-
ten im Weilernamen Mumpelin Grabs (< 
rtr. munt Paulin 'Berggut des P.'). 

VN: Paul 
Typ: Rufnamen 

Pawlitzek  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Payer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1379: Payer. 1860 in VD und 

1938 in SZ jeweils aus Deutschland eingebür-
gert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus Bayern. Vgl. Duden 
FamN 497; Finsterwalder 1984, 192 (je-
weils s. v. Payr); Brechenmacher 1, 88 (s. 
v. Bayer, Baier, Beyer).  

Typ: Wohnstättennamen 

Pedrätsch 
 
/p�“drÇ�‰t�™s/ 
Bezeugt in: T 

1390 Pedretsch (LUB I/1; 309): «... vnser hof-
statt. gelegen ze Trysen ... stosset ... an ~en 
hoffstatt ...» (T) 

1429 Baderetz (SchäU 7; fol. 1a): «... stosset ... 
hinden Zu an ~en Kündt gueth ...» (T) 

Deutung 
Zur rtr. Rufform (Distanzform) Pedratsch 
aus dem biblischen Namen Petrus (< PETRU 
+ -ACEU). Vgl. RN 3, 287. Derselbe Namen-
stamm (mit anderem Suffix) liegt vor in 
urk. 1473 Bedrott (Bartholomäberg; VNB 
I/2, 257), und urk. 1573 Patteruel (< *Pa-
druel, Silbertal; VNB I/2, 306); vgl. 
Stricker 1987, 98. 

VN: Peter 
Typ: Rufnamen 



Pedrazzini 146 Familiennamen 

Pedrazzini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 287: Pedrazzini. Für GR bezeugt in Sa-

maden und Poschiavo. Zum biblischen Namen 
Petrus. 

FamNB-CH 2, 1380: Altverbürgert in TI. 

Pedri  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 286: Pedri. Für GR bezeugt in Soglio und 

Grono. Zum biblischen Namen Petrus. 

Peller, von - 
 
/pÇeàl¼r/ 
Bezeugt in: S   

1748 de Peller (PfAS LBMCD 1695; fol. 104r, 
1/16): «Patrini [Taufe] ... et strenua Domina 
Maria Barbara ~in Nata Waiblin Veldkirchen-
sis» 

1775 von Peller (PfAS Urb 1778; fol. 69r, Z 11): 
«... Nicolaus ~ des hochen Domstüffts Chur 
Canonice, Decan �•und pfarrherr allhie stüfftet 
Anno 1775 einen Jahrtag ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die räumliche Herkunft des spärlich beleg-
ten Namens bleibt unbekannt; eine sprach-
liche Deutung ist daher nicht zuverlässig 
möglich. 

Pergant 
 
/p¼rgÇant/ 
Bezeugt in: B, T 

*1378 pergant (LUB I/4; 86): «... stosst ... vff-
wert an ~en kind g�•ut ...» 

1429 pergant (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen ... 
hinden an ~en Kündt ...» (T) 

1458 pargant (PfAT U 3; Z 6): «... stost ... uff-
wert an der ~en g�•ut ...» 

1493 pargant (GAT U 27; Z 6): «... jörg ~ ...» 
(T) 

~1510 Pargannt (LUB I/4; 252): «JÒorg ~ gibt 
JÒarlich ...» 

~1510 Pargant (LUB I/4; 253): «... stost ... an 
JÒorg ~en g�•ut ...» 

1513 Berganntt (GAP U 1; Z 7): «... Jörgen ~en 
Z�•u Balltzers ...» (B) 

1513 Berganntt (GAS U 7; Z 7): «... georgen 
~en zÇue Balzers ...» (B) 

1520 Bargant (GAR U 20; Z 9): «... den Ersa-
men Jörg ~en ...» 

1537 pargandt (U 19; Z 1): «Ich Georg ~ von 
Balthers der Zeit aman der Herschafft Vadutz 
...» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 21, 30: Pergant. In Triesen schon 

1378 und 1429 bezeugt. 
Büchel 1902, 115: Pargant. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Sicher rätoromanisch. 
Ospelt 1939, 102: Pergandt. Triesen. Verweis 

auf historische Literatur mit weiteren Nennun-
gen. 

Tschugmell 1957, 85: Pergandt, Pargant. In 
Balzers von 1507 bis 1537 bezeugt. 

Tschugmell 1958, 171: Pergant. In Triesen 1378 
erstmals bezeugt. 

FLNB I/5, 393: Pergant. Enthalten im FlN Par-
ganta (T). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl umgestellt aus *Pregant und Überna-
me zu altital. brigante m. 'wer zu einer 
fröhlichen Gesellschaft gehört'. Vgl. RN 3, 
774 (s. v. Bragant, mit ungenauem Zitat 
aus Ospelt 1939, 102). 

Typ: Übernamen 

Perolla 
 
/p�‰rÇ�œàl½/ 
Bezeugt in: S 

*nach 1706 Perolla (PfAS Urb 1706; fol. 78v, Z 
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14): » [zinset] Anjezto Michl ~ ...» (S) 
1768 Paroula (PfAS LBMCD 1695; fol. 142v, 

8/5): «Parentes: Michael ~ [et] ...» (S) 
*1772 Perolla (PfAS KR; Nr 77, fol. 1r, Z 2): 

«Ab RaittÇung von Michäell ~ alß gewester 
Kirchen Pfleger der ... Pfarr Kirchen S. 
LaÇurenzi zÇu Schan ...» (S) 

1785 Perol (PfAS BB/F 1663; fol. 37r, Z 10): 
«Moriz ~ Schan» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1389: Perolla. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Unsicher. RN 3, 648 stellt den FamN Pa-
rolla mit Vorbehalten zu it. parola f. 'Wort', 
also: 'Sprecher, der vor Gericht den Partei-
vortrag hält' (vgl. auch den FamN Sprecher, 
ebenfalls aus der Gerichtssphäre). 

Typ: Übernamen 

Pescio  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 553: Pescio. Für GR bezeugt in Poschiavo 

und Brusio. Nach der Wohnstätte in bzw. der 
Herkunft von der urk. bezeugten Örtlichkeit 
Pescio in Poschiavo. 

FamNB-CH 2, 1394: Pescio. Altverbürgert in 
GR (Poschiavo). 

Peter 
 
pç�“t¼r 
Bezeugt in: T, S, E, M, G. Im liechten-
steinischen Bürgerverzeichnis 1990 aufge-
führt. 

*1363 peter (LUB I/3; 294): «Item der ackher ze 
dem Staingepüchs den hanns ~ pawett ...» (M) 

*1378 petter (LUB I/4; 86): «... Stosst ... an 
heintzen ~s g�•ut.» (T) 

*1406 Peter (LUB I/4; 162): «... Hainz ~ ... als 
wir ze Thrysen Sesshaft sint ...» (T) 

1429 peter (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen ... an 

Haintzen ~s ackher.» (T) 
1517 peter (SchäU 34): «... vnd Hanss ~ all von 

Schan ...» (S) 
2. H. 16. Jh. petter (PfABe ZB 1574; fol. II 31r, 

Z 21): «... daran stuz ~ geben 4 Gulden.» (G) 
1579 peter (Pfäf 22/5; fol. 5r, Z 31): «Josen ~» 
1615 Petter (GATb U 21; Z 9): «Wir Nachbe-

nannten von Thr¨ysen, ... Hainz ~ ...» (T) 
1666 Peter (PfAE TESFB 1650; fol. III 77v, 

1/20): «... ob̈yt ... Jörg ~ » 
*1688 Petter (PfAS KR; Nr 45, fol. 7v, Z 10): 

«Mer zall ich den Herr ~ Caplahn zÇue Schan 
...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1615 nimmt Bezug auf Urkundentext aus 
dem Jahr 1406. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 24, 30, 162: Peter. In Triesen 

1378, 1406 und 1429 bezeugt. 
Büchel 1902, 114: Peter. Gehört zu den Triesner 

Geschlechtern. Unverändert vom Taufnamen 
Peter hergeleitet. 

Ospelt 1939, 102: Peter, Petter. Triesen, Eschen. 
Verweis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Perret 1950, 156: Peter. Ab dem 14. Jh. erschei-
nen sie im Prättigau, in Vilters und im Glar-
nerland, in Mels, Vild (Sargans), Jenins, Mai-
enfeld, Ragaz. Seit 1378 hat es Peter in Liech-
tenstein. Alteingebürgerte Peter gibt es heute 
in Sargans, Eschen und Triesen, neu auch in 
Vilters. Zu gr.-lat. PETRUS 'Fels'. 

Tschugmell 1958, 171: Peter. In Triesen von 
1378 bis 1429 bezeugt. Verweis auf Büchel 
1902, 24, 30 und 162. 

Vallaster 1974, 173: Peter. Aus Braz nach 
Schruns gekommen, seither ansässig. 

Vogt 1979b, 98: Peter. 1459 ellis peters guot 
(Tannberg). 

Fritz 1981, 70: Peter. Urk. bezeugt 1412 in 
Silbertal, 1561 in Tschagguns. 

FamNB-CH 2, 1395: Peter. Altverbürgert in 
AG, BE, BS, LU, SG (Sargans), SH, SO, SZ, 
TG, TI, VD, VS, ZH. 

FLNB I/5, 393f.: Peter. In den FlN Liechten-
steins erscheint der FamN Peter nicht. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Petrus. Vgl. RN 3, 
285f.; Brechenmacher 1, 113; Duden FamN 
499. 



Petten 148 Familiennamen 

VN: Peter 
Typ: Rufnamen 

Petten 
 
/pÇet¼n/ 
Bezeugt in: E 

*1650 Petten (PfAE KR 1650; S. 27, Z 5): «... 
Frauwbronnen pünt stost gegen Eschen an 
Georg ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Oder ist von einer Grundform Petten auszuge-
hen? Verschrieben für Þ Bitschen!? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1401: Petten. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Italien. 

Deutung 
Zur räumlichen Herkunft des Geschlechts 
ist nichts bekannt, daher bleibt die sprach-
liche Deutung unsicher. Falls alteinhei-
misch, wäre als ursprünglicher Übername 
rtr. pÇetgen (S), pÇettan (E) m. 'Kamm' in Be-
tracht zu ziehen, analog zum FamN Kamm 
(Duden FamN 359). 

Peuker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1401: Peuker. 1932 aus Deutsch-

land in VD eingebürgert. 

Pfaff 
 
/pfÇaàf/ 
Bezeugt in: S 

1676 Pfeffin (PfAS LBMD 1659; fol. 39v, Z 12): 
«... l(evantes) [Taufe] ... et Margareta ~ ...» 
(S) 

1676 Paff (PfAS LBMD 1659; fol. 40v, Z 31): 
«... Baptizatus est filius ... par(entes) ... et 
Margretha ~in ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1403: Pfaff. Altverbürgert in BL. 

Deutung 
Übername zu mhd. phaffe m. 'Geistlicher, 
Weltgeistlicher, Priester'. Das Wort hatte 
vor der Reformation noch keinen abschätzi-
gen Sinn. Vgl. RN 3, 643; Brechenmacher 
1, 119; Duden FamN 501. 

Typ: Übernamen 

Pfahlsberger 
 
/pfçalsb�Šrg¼r/ (?) 
Bezeugt in: M 

1714 Pfalsberger (PfAM LBMMC 1682; I S. 56, 
8/20): «Patrini [Taufe] ... Sebastian ~ et ...» 

1716 Pfalsegger (PfAM LBMMC 1682; I S. 59, 
1/26): «Patrini [Taufe] ... Sebastian ~ et ...» 

Wertung der historischen Belege 
Eine der beiden Belegformen (offensichtlich für 
dieselbe Person) muss verschrieben sein; welche 
die ursprüngliche ist, ist nicht zu erkennen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1404: Pfalzberger. Selten. Ver-

einzelt jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Unsicher. Offensichtlich von einer Örtlich-
keit Pfahlsberg (oder Pfahlsegg?) abstam-
mend, wenn nicht mit dem FamN Pfalzber-
ger zu vereinigen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Pfälzner 
 
/pfÇ�‰ltsn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1682 Pfeltzner (PfAS LBMD 1659; fol. 136v, Z 
33-34): «sepultus est Jacob ~ miles de Fraw-
hoffen ex Bauaria ...» 

Wertung der historischen Belege 
Zu finden ist für Bayern ein Ortsteil Frauenhof 
in der Gemeinde Konradsreuth, Landkreis Hof, 
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Oberfranken. Der Bezug bleibt aber unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Pfalz. Dies 
war eine burgähnliche Palastanlage mit um-
liegenden Gütern, auf der Kaiser bzw. Kö-
nige im Mittelalter Hof hielten, ferner das 
Herrschaftsgebiet eines Pfalzgrafen bzw. 
Kurfürsten, gelegentlich verkürzt die auf 
einer Insel im Rhein gelegene Burg Pfalz-
grafenstein gegenüber von Kaub. Pfalz 
heisst auch eine Region im Bundesland 
Rheinland-Pfalz, ein ehemaliger Regie-
rungsbezirk in Rheinland-Pfalz, ein Wein-
baugebiet in der Region Pfalz, verkürzt die 
historische Kurpfalz in den heutigen deut-
schen Bundesländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland so-
wie im französischen Elsass, gelegentlich 
verkürzt das historische Herzogtum Pfalz-
Zweibrücken im heutigen Bundesland 
Rheinland-Pfalz und im französischen DÇe-
partement Moselle, gelegentlich verkürzt 
die Oberpfalz im Bundesland Bayern. Vgl. 
auch Brechenmacher 1, 120 (s. v. Pfalzer); 
Duden FamN 501 (s. v. Pfalzer, Pfälzer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Pfatschbacher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Pfeffer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 761: Pfeffer. In Davos (GR) ist 1562 ein 

Vestly Pfeffer bezeugt. Nach der Tätigkeit als 
Pfefferhändler (vgl. dazu Id. 5, 1064). 

FamNB-CH 2, 1404: Pfeffer. Im frühen 20. Jh. 
aus Deutschland in SG, TG und ZH ein-
gebürgert. 

Deutung 
a) Berufsübername zu mhd. ph¨effer m./n. 
'Pfeffer, Pfefferbrühe', für den Pfefferhänd-
ler, Gewürzkrämer oder Koch. Vgl. Duden 
FamN 502; Brechenmacher 1, 124; RN 3, 
761.  

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

b) Übername zu obigem, nach der Vorliebe 
für das Gewürz oder nach einem bildlichen 
Vergleich etwa für einen Menschen mit bis-
sigem Charakter. Vgl. Duden FamN 502. 

Typ: Übernamen 

Pfefferkorn 
 
/pfÇef¼rék̀orn/ 
Bezeugt in: B, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1725 Pfefferkorn (PfAS BB/F 1663; fol. 14v, Z 
34): «Maria Barbara ~in» 

1743 Pfefferkorn (PfAS LBMCD 1695; fol. 
274r, 1. Sp. Z 33): «Patrini [Firmung]: Victo-
ria ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 103: Pfefferkorn. Gehört 1700 zu 

den Geschlechtern von Balzers. 
Vallaster 1974, 173: Pfefferkorn, von Ludesch 

kommend, 1621 in Silbertal, dann auch in Ga-
schurn und Schruns. Name auch in Bludesch 
ansässig. Laut Familienbuch wohl aus 
Deutschland eingewandert. 

Vogt 1979, 63: Pfefferkorn. 1482 bezeugt: Crista 
Pfefferkorn am Ludescherberg. 

Fritz 1981, 70: Pfefferkorn. Urk. bezeugt 1621 in 
Silbertal. 

FamNB-CH 2, 1404: Pfefferkorn. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland und 
Österreich. 

Deutung 
Zu mhd. ph¨efferkorn n. 'Pfefferkorn', nach 
der Tätigkeit als Pfefferhändler, Gewürz-
krämer oder Koch. Vgl. RN 3, 762; Bre-
chenmacher 1, 124; Duden FamN 502. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Pfefferli 
 
/pfÇef¼rl�—/ 
Bezeugt in: V, S, E, G 

1. H. 15. Jh. PÒafferlin (LUB I/2; 307): «wingÒart-
lin, stosset vnda an ~ ...» 

1460 pfefferli (GAT U 28; Z 1): «... Wolff ~ ...» 
1461 Pfefferlin (PfAS U 4; Z 5): «... Und Wolf-

fen ~'s Amman ze Vadutz ... und als vogt ... 
des ... Martrers Sant Laurentzen ze Schan und 
siner Kirchen daselbs ...» 

1462 pfefferlin (GAS U 1; fol. 4b, Z 26): «... 
Vnd als nun nach sölichem Wolff ~ anstatt 
vnd als ain machtbott der nachgepurschafft 
des kilchspels zÇu Schan zu mir komen ist ...» 
(S) 

1467 pfefferli (PfABe U 7; Z 1): «Wir diss nach-
benempten Eschner und Bender aidschwerer 
mit nammen ... claus ~ ...» 

~1510 pfefferlin (LUB I/4; 258): «Els ~ h�™at ...» 
~1510 pfefferli (LUB I/4; 279): «... Stossend ... 

an wolf ~s w¨ybs gÒuter» 
~1510 pfefferli (LUB I/4; 292): «... stost ... an 

wolf ~s g�•ut ...» 
1510 pfefferle (SchäU 27): «... stost Vffwert an 

Wolff ~ss Wibs ...» (S) 
1524 Pfeferli (SchäU 37; Rückseite): «Stoffel ~» 

(S) 
1524 Pfefferlin (SchäU 37; Rückseite): «~» (S) 
1524 pfefferly (SchäU 37): «Ich Stoffl ~ von 

Schan ...» (S) 
1536 pfefferlin (SchäU 55): «... Der Erbar Wolff 

~ von Vaduz, als volmechtiger gewalthaber 
...» (V) 

*1698 Pfefferli (LUB I/4; 556): «Vlrich ~ zÇue 
Büchel ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 103: Pfefferli. Verweis auf histori-

sche Literatur mit weiteren Nennungen. 
Tschugmell 1960, 101: Pfefferly. 1524 bezeugt 

für Schaan. 
FamB-S, 13: Pfefferly. 1524 für Schaan bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1404: Pfefferle. Altverbürgert in 

VS. 
FamNB-CH 2, 1404: Pfefferli. Altverbürgert in 

SO 

Deutung 
Zu mhd. ph¨effer m. 'Pfeffer, Pfefferbrühe', 
nach einer Tätigkeit mit Pfeffer oder als 

Übername für einen sarkastischen, bissigen 
Menschen. Die Ableitung auf -li kann al-
lenfalls diminutivisch sein und den jungen 
gegenüber dem alten Namensträger be-
zeichnen, oder den Bezug zur Person 
herstellen. Vgl. RN 3, 761; Brechenmacher 
1, 124; Duden FamN 502. 

Typ: Soziale Gruppen 

Pfeiffer 
 
/pfÇ�Š�›f¼r/ 
Bezeugt in: B, T, Tb, S, E, M, G, R 

~1510 pf¨yffer (LUB I/4; 256): «... Stossend ... an 
Harrtman ~s g�•ut ...» (T) 

1550 pfeiffer (U 10; Z 1): «Ich Hanns pögkh Ab 
dem Trisnerperg, Vnd Ich Vrschula ~in sein 
Elihe Hausfraw ...» (Tb) 

1572 Pfeiffer (GATb U 29; Z 34): «... Simon ~ 
...» (Tb) 

*1581 pfeiffer (PfABe ZB 1574; fol. II 36v, Z 
22): «Waß für wein ich auf bait hingeben anno 
[15]81 ... dem ~ 2 Viertel.» (G) 

1584 Pfeiffer (U 56; fol. 13a): «Thoma ~» (Tb) 
1584 Pfeiffer (U 56; fol. 8b): «Mer Er Hutz als 

Vogt Bastian ~s Kind» (T) 
1594 Pfiffer (SchäU 84; Z 7): «... gegen dem 

Rein wider an die Allmain, vnd Jörg ~ ...» 
(Tb) 

1601 Pfeiffer (SchäU 85-112; 86, fol. 2b): «... 
Sebastian ~s.» (T) 

1604 Pfeiffer (U 61; fol. 7a): «... Stost ... an Cris-
tian~ ...» (Tb) 

1616 Pfeiffer (Schä U 13; fol. 15b): «Christa ~ 
ab ... Masseschen ...» (Tb) 

1641 Pfeiffer (RA CXLV 1639-1648; S. 42, Z 
14): «... Hannß ~ vorhero in Milbun gewesen, 
auch alda nit allain aigen sondern auch von 
seinem Schweher dach vnd gemach hat ...» 
(Tb) 

1642 Pfeiffer (GATb U 17; Z 1): «Ich PaÇull 
Getsch am Trissnerberg ... Vnd mit Ime Ich 
Margretha ~in Sein Eheliche Haãusfraãw ...» 
(Tb) 

1648 Pfiffer (AS 1/1; fol. 5r, Z 18): «... den Lenz 
~ als Vogt Melch Eberlis ...» 

1656 Pfeiffer (SchäStB 131; fol. 2b): «Christa ~ 
Jörgen sohn ...» (Tb) 

1663 Pfeiffer (GATb U 15; Z 16): «... Christa ~s 
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Hütten ...» (Tb) 
1664 Pfeiffer (PfAS Urb 1664; fol. 18r, Z 2): 

«Christa ~ ab Moseschen ...» (Tb) 
1670 Pfiffer (PfAM LBCM 1640; I S. 6, Z 36): 

«... patrini [Taufe] fuerunt ... et ... Vrsula ~ ... 
von Veldtkirch.» 

1673 Pfeifer (PfAS LBMD 1659; fol. 127v, Z 
16-17): «... sepulta est Catharina ~in de monte 
...» (Tb) 

1690 Pfeiffer (PfABe 29/3; fol. 3v, Z 12): «... 
daß tritte Mammadt stost an Joßen ~ ...» 

1693 Pfeiffer (PfAS Urb 1693; I fol. 45r, Z 1): 
«PaÇuli ~ ab dem Triserberg ...» (Tb) 

1710 Pfeiffer (PfAS Urb 1710; fol. 20r, Z 6): 
«Ein stÇuckh gÇuet aÇuf dem Forst, stost aÇufwerth 
... an Catharina ~in ...» (S) 

1716 Pfeiffer (PfABe Urb 1684; S. 148, Z 1): 
«Simon ~ v(on) Gambrin ...» (G) 

1719 Pfiffer (AlpAV A 6): «... PaÇulli ~ an dem 
berg ...» (Tb) 

1721 Pfiffer (PfAS LBMCD 1695; fol. 55v, 
5/19): «Patrini [Taufe]: Nicolaus ~ [et] ...» 

1732 Pfeiffer (PfAE TESFB 1650; fol. III 59v, 
2/26): «... copulati sunt honestus Juvenis Jaco-
bus ~ de Gamprin et ...» (G) 

1735 Pfiffer (PfAE TESFB 1650; fol. I 81r, 
1/10): «Parentes ... Jacob ~ [et] ...» 

1765 Pfeiffer (PfAM LBMMC 1682; II S. 37, 
6/10): «In Domino copulati sunt ... ac ... virgo 
Maria Anna ~in Eschensis ...» (E) 

*1773 Pfifer (PfAE SR 1755; S. 14, Z 1): 
«Matheus ~ ab Schönenbül ...» (E) 

1781 pfiffer (SchäU 207-209; 208, Beilage fol. 
1b): «Jacob ~» 

1790 Pfeiffer (AlpAV U 3; fol. 1a): «... Christian 
~ ...» (Tb) 

1796 Pfiffer (PfAE RB 1637; fol. 182r, Z 18): 
«Kirchen=rechnung abgelegt von Matheus ~ 
... 1796 ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Pfifer. Walliser Geschlechter 

zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 103: Pfeiffer [pf¯�‹f¼r] (Tb, R). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1949, 45: Pfeiffer. Immer wieder 
kam es vor, dass Trisnerberger ins Tal heirate-
ten und so auch neue Geschlechter in die Tal-
gemeinden brachten, z. B. Eberle in Balzers, 
Nigg in Triesen, Bühler in Mauren, Pfeiffer in 
Gamprin, später in Eschen und Ruggell, usw. 

Tschugmell 1957, 85: Pfeiffer. Uraltes Triesen-
bergergeschlecht, das 1702 von dort nach 
Gamprin kam und in Balzers 1718 bezeugt ist. 

Tschugmell 1958, 171: Pfeiffer. 1584 im Leger-
buch für Triesen bezeugt. 

Vallaster 1974, 173: Pfeifer (wals.). 1491 in Sil-
bertal, 1618 in Gaschurn, auch in Schruns, 
St.Gallenkirch, Bartholomäberg belegt. 
Weiter auch in Davos und in den Walsertälern 
Vorarlbergs. Aus Ischgl kam um 1700 ein 
Thomas Pfeifer, von dem die meisten heutigen 
Namensträger im Montafon abstammen. 

FamB-G/1, 74: Pfeiffer. Simon Pfeiffer von 
Triesenberg kaufte sich 1702 in Gamprin ein. 

Salzgeber 1979, 52: Pfeiffer. Das Geschlecht 
kommt 1451 im Montafon, 1424 im Paznaun, 
aber auch in Arosa, Davos und Prättigau vor. 

Fritz 1981, 70: Pfeiffer. Urk. bezeugt 1451 in 
Silbertal, 1652 in Tschagguns. 

FamB-Tb 1, 44: Pfeiffer. Triesenberg. Von Be-
ruf Pfeifenmacher; oder vom Verb pfeifen. 

FamB-Tb 7, 31ff.: Pfeiffer. Stammbaum der Fa-
milien Pfeiffer von Triesenberg. 

FamNB-CH 2, 1404f.: Pfeifer. Altverbürgert in 
GR (Churwalden) und ZH. 

FamNB-CH 2, 1405: Pfeiffer. Altverbürgert in 
BE, BL, SG (Rheineck), SH, ZH. 

FamB-R, 166ff.: Pfeiffer. Stammbaum der Fami-
lien Pfeiffer von Ruggell. Kamen von Triesen-
berg über Eschen nach Ruggell. 

FamB-G/2, 104: Pfeiffer. Simon Pfeiffer aus 
Triesenberg kaufte sich 1702 in Gamprin ein. 

FamB-E 2, 378ff.: Pfeiffer. Stammbaum der Fa-
milien Pfeiffer von Eschen. Stammen ur-
sprünglich von Triesenberg, von wo aus sie 
nach Gamprin und danach nach Eschen ka-
men. 

FLNB I/5, 397: Pfeifer. Mhd. pf¯�Œfer m. 'Pfeifer, 
Spielmann' erscheint in FlN entweder als Be-
rufsbezeichnung, als ÜN oder als FamN. 

Deutung 
Zu mhd. ph¯�‹fer m. 'Pfeifer, Spielmann', 
nach der Tätigkeit als Musikant. Vgl. RN 3, 
770f.; Brechenmacher 1, 125; Duden FamN 
502. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Pfiffner 
 
/pfÇ�Œfn¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1644 Pfäffner (RA CXLV 1639-1648; S. 133, Z 
18): «... also hab der ~ die schuld dem Düntel 
gelassen ...» 

1789 Pfeffner (PfAM LBMMC 1682; III S.76, 
7/31): «... obiit ... Josepha, filia Josephi 
Michaelis ~ pauperis e(x) Weisdannen.» 

1790 Pfeiffer (PfAS LBMCD 1695; fol. 184r, 
7/20): «Parentes: Josephus Michael ~ ex 
Weisstannen [et] ...» 

1795 Pfiffner (PfAM LBMMC 1682; I S. 265, 
11/12): «Parentes ... Joseph. Michael ~ ex 
Weisthanen, [et] ... pauperes.» 

1805 Pfiffner (PfAE TESFB 1650; fol. I 152v, 
1/10): «Patrini ... Joannes ~ et ...» 

Wertung der historischen Belege 
1790 Pfeiffer ist sicher verschrieben, da es sich 
augenscheinlich um dieselbe Person handelt wie 
in 1789 Pfeffner und 1795 Pfiffner. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 133: Pfiffner. Johann Michael 

Pfiffner, von Weisstannen, ist 1811 als Hinter-
sass in Mauren bezeugt. 

Perret 1950, 157: Pfiffner. Das Geschlecht er-
scheint 1473 in Vilters, 1484 (Pfüffner) in 
Buchs und Sevelen, 1498 (Pfiffner) in Tscher-
lach, 1519 (Pfüfner) in Berschis, 1532 (Pfiff-
ner) in Mels. Heute altverbürgert in Buchs, 
Mels-Vermol, Weisstannen, Murg (Quarten), 
Schänis, Vilters, Walenstadt. Teils zu dt. 'Pfei-
fenmacher'; in Werdenberg vom Berggut 
Pfüfis (Sevelen). 

FamNB-CH 2, 1406: Pfiffner. Altverbürgert in 
SG (Berschis, Buchs, Dorf bei Schänis, Mels, 
Murg, Quarten, Wangs, Weisstannen). 

Deutung 
a) Zu mhd. ph¯�‹fer m. 'Pfeifer, Spielmann' 
(hier mit Suffix -ner), nach der Tätigkeit als 
Musikant. Vgl. RN 3, 770f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zumindest in der Region wohl vom 
Berggut Pfüfis Sevelen hergeleitet (vgl. 
Mat. WeNB): Pfüfner > Pfiffner. 

Typ: Wohnstättennamen 

Pfin, von - 
 
/pfç�Œn/ 
Bezeugt in: V 

1516 von pf¨yn (SchäU 33): «... Dem fruªmen Vnd 
Vesten Hansen ~ Vogt z�•u vaduz ...» (V) 

1516 von pf¨yn (U 47; Z 1): «... Hanns ~ Vogt z�•u 
Vadutz ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 103: Pfyn. Hans von Pfyn, Vogt zu 

Vaduz, ist 1516 und 1521 bezeugt. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Pfin 
oder Pfyn; wohl Pfyn TG, weniger wahr-
scheinlich zum Weiler Pfin (frz. Finges) 
Gemeinde Leuk VS. 

Typ: Wohnstättennamen 

Pfister 
 
pfÇ�Œ�™st¼r 
Bezeugt in: V. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1244 pistor (LUB I/2; 73): «aliud sciatum ... 
jdem prepositus jn commemoratione Eberhar-
di ~is» 

*nach 1706 Pfister (PfAS Urb 1706; fol. 61r, Z 
22): «zinset iez ... Jerg ~ ...» 

1760 Pfister (PfAS BB/F 1663; fol. 29v, Z 5): 
«Catharina ~in» 

1774 Pfister (PfAM LBMMC 1682; IV S. 30, 3. 
Sp. Z 15): «Patrini [Firmung] ... Andreas ~ 
[et] ...» 

Wertung der historischen Belege 
1244 pistor(is) kann Name oder Berufsbezeich-
nung sein. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 67: Pfister. 1728 für Vaduz 

bezeugt. 
Vallaster 1974, 173: Pfister. 1485 in Silbertal, 

1621 in Vandans und Tschagguns, dann auch 
in Bludenz. Heute nicht mehr ansässig. 

Fritz 1981, 71: Pfister. Urk. bezeugt 1496, 1531 
in Vandans, 1606 in St.Gallenkirch, 1621 in 
Tschagguns. 



Familiennamen 153 Pfünder 

FamNB-CH 2, 1407ff.: Pfister. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, FR, GR (Ilanz, Schlans, Wal-
tensburg/Vuorz), LU, SG (Waldkirch, Witten-
bach), SH, SO, SZ, TG, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. phister m. 'Bäcker', Lehnwort aus 
lat. PISTOR. Vgl. RN 3, 699; Brechenmacher 
1, 127; Duden FamN 503. 

Typ: Soziale Gruppen 

Pflasterer 
 
/pflÇa�™st¼r¼r/ 
Bezeugt in: S 

1683 Pflester (PfAS LBMD 1659; fol. 57v, Z 7-
8): «... Baptizatus est filius ... parentes ... Mar-
gretha ~in de Brixen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Ansetzung der männlichen Form zu Pfleste-
rin als Pflasterer ist nicht gesichert; sie würde 
aber der gramm. Regel entsprechen und ist auch 
herleitbar. Demgegenüber blieben allfällige For-
men *Pflester oder *Pflaster bedeutungsmässig 
weniger klar. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. phlasterer m. 'Strassenpflasterer'. 
Vgl. Brechenmacher 1, 128. 

Typ: Soziale Gruppen 

Pfleger 
 
/pflç�“g¼r/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1688 Pfleger (PfAE TESFB 1650; fol. III 50v, 
2/3): «Nuptias celebrauit ... cum honesta Vir-
gine Maria Anna ~in filia Domini Gordiani 
Pfleger Veldtkirchensis ...» 

1688 Pfleger (PfAE TESFB 1650; fol. III 50v, 
2/3): «Nuptias celebrauit ... cum honesta Vir-
gine Maria Anna Pflegerin filia Domini Gor-
diani ~ Veldtkirchensis ...» 

1699 Pfleger (PfAE BB 1699; S. 4, Z 24-25): 

«Herr Leontzi Krantz würt vnd gab [sic] zue 
Nendlen vnd sein hausßfrauw Maria Anna ~in 
...» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1409: Pfleger. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. phl̈egaere m. 'Aufseher, Verwal-
ter, Vormund', nach dem ausgeübten Amt. 
Vgl. RN 3, 667; Brechenmacher 1, 128; 
Duden FamN 504. 

Typ: Soziale Gruppen 

Pfund 
 
/pfÇ¥nd/ 
Bezeugt in: E 

*1700 pfÇundt (LUB I/4; 501): «Michel Friderich 
~ Lehentrager» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1410: Pfund. Altverbürgert in 

BE, SG (Eggersriet, St.Gallen), SH, SO. 

Deutung 
Zum mhd. phunt n. 'Pfund als Masseinheit 
(Gewicht, Geld)'; nach einer Abgabe- oder 
Leistungsverpflichtung. Vgl. Brechenma-
cher 1, 131; Duden FamN 505. 

Typ: Übernamen 

Pfünder 
 
/pfî¥nd¼r/ 
Bezeugt in: S 

*1774 Pfündter (PfAS KR; Nr 78, fol. 6r, Z 14): 
«Item von Johanes ~ für bohm öhl ... [empfan-
gen]» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. phunt n. 'Pfund als Masseinheit 
(Gewicht, Geld)'; daraus abgeleitet Pfünder 
m. 'was ein Pfund wiegt'. Vgl. Id. 5, 1159. 
Der Sachzusammenhang bei der Namens-
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bildung liegt nicht offen. 
Typ: Übernamen 

Philipp 
 
/fÇ�Œl�—p/ 
Bezeugt in: Tb, S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1397 phylipp (LUB I/3; 192): «abe dem g�•ut ge-
nant Museschen ... stoßet ... hin vff an haini 
~en suns g�•ut.» (Tb) 

1584 philip (U 56; fol. 31b): «Item Herr ~ pfar-
her daselbsten ...» (E) 

*1650 Philipp (PfAE KR 1650; S. 8, Z 14-15): 
«... ein stÇukh wingert in der Fallen gass gele-
gen ... stost ... gegen Schan [an] Georg ~en ...» 

1650 Philip (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 3/7): 
«S(anctae) Ecclesiae Dei membrum per Bap-
tismum facta est Maria Magd(alena) Georg̈y ~ 
...» 

1667 Philipp (PfAE TESFB 1650; fol. III 78r, 
10/11): «... obiit Catharina ~in.» 

1777 Philipp (PfAS LBMCD 1695; fol. 157v, 
2/10): «Parentes: Johan ~ [et] ...» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg *1397 allenfalls Beiname und noch nicht 
FamN. Lesart 1584 philip unsicher. Möglich ist 
auch philin. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vogt 1979, 63: Philip. 1431 Hans Philip, Lude-

scherberg; 1433 Hännis Filip, Ludescherberg. 
FamNB-CH 2, 1411: Philipp. Altverbürgert in 

GR (Fürstenau, Trun, Untervaz) und SO. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Philipp. Vgl. RN 2, 
291f.; Brechenmacher 1, 132; Duden FamN 
505. 

VN: Philipp 
Typ: Rufnamen 

Piechl 
 
pç�Œ¿¼l 
Enthalten in RuN 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamB-R, 170: Piechl. Stammbaum der Familien 

Piechl von Ruggell. Stammen aus Kufstein 
(Tirol). 

Deutung 
Südbair. Pichl m. 'Hügel, «Bühel»', nach 
der Wohnstätte (kommt als Flurbezeich-
nung im dortigen Sprachraum vielfach vor). 
Vgl. Finsterwalder 1978, 201. 

Typ: Wohnstättennamen 

Pieren  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1415: Pieren. Altverbürgert in 

BE. 

Pirker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Pitaro  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Plank 
 
/plÇa¾ék/ 
Bezeugt in: T, V 

1249 blancco (LUB I/1; 101): «Hainricus ~» 
1456 blank (U 1; Z 6): «... dem erbren �•vlrich ~en 

allen sinen erben vnd nachkomen ...» (V) 
*1483 Planckh (PfAS Urb 1664; fol. 4r, Z 13): 

«Vermög Vbergab brieffs von Hanß ~en von 
VadÇuz ... anno 1483.» (V) 

1483 Planckh (Schä U 13; fol. 4b): «Vbergaab 
darüber von Hanns ~en von Vadutz der ...» 

1483 Blanckh (U 2; Rückseite): «~en» (V) 
1483 Blanck (U 2; Z 1): «Ich Hans ~ von Vadutz 
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�•vlrichen Blancken seligen elicher sune ...» (V) 
~1510 blangk (LUB I/4; 253): «... stost ... an 

Hans ~en gÒuter ...» (T) 
~1510 blanck (LUB I/4; 253): «... stost ... an 

Hans ~en gÒuter» (T) 
1561 Planckh (SchäU 68): «... guet im Drisner 

Veld gelegen, Stost vfwert dem Landt nach an 
Larus ~en ...» (T) 

1573 Blannckh (GAT U 37; Z 2): «... Lari�ˆus ~en 
...» (T) 

*1576 planck (PfABe ZB 1574; fol. II 47v, Z 6): 
«Ausge[(gestr.)lihen (o.Z.)ben] korn de anno 
[15]77 ... dem larius ~en 13 Viertel waisen.» 
(T) 

1584 Blannckh (U 56; fol. 9b): «Hillarius ~» (T) 

Wertung der historischen Belege 
Siehe auch Þ Plenki (zwei movierte weibliche 
Formen Plenki gehen evtl. von Plank aus). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Plank. Gehört zu den Tries-

ner Geschlechtern. Rtr. planca, plaunca 
'Halde'. 

Ospelt 1939, 75: Blank, Blanckh. 1584 im Le-
gerbuch für Triesen und 1660 für Vaduz be-
zeugt. 

Ospelt 1939, 103: Plank, Plankh. Triesen. Ver-
weis auf Büchel 1902, wo zahlreiche Nennun-
gen des Namens erwähnt sind. 

Tschugmell 1958, 171f.: Plank. In Triesen von 
1552 bis 1595 bezeugt. 

Vallaster 1974, 173: Plangg. 1496 erwähnt, in 
den Taufbüchern von Vandans, dann wohl 
nach Bludenz-Bürs verzogen. 

Fritz 1981, 71: Plangg. Urk. bezeugt 1399 in Sil-
bertal, 1427 in Vandans, 1549 in St.Gallen-
kirch, 1567 in Gaschurn. 

FamNB-CH 1, 177: Blank. Altverbürgert in BE, 
BL, SH. 

FamNB-CH 2, 1424: Plangg. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Österreich. 

FamNB-CH 2, 1424: Plank. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland und 
Österreich. 

FLNB I/5, 402: Plank. Enthalten im FlN Blanka-
bongert (T). 

Deutung 
Siehe auch Þ Blank. 
a) Der in Unterrätien (Liechtenstein, Süd-
vorarlberg) alteinheimische Name ist wohl 

romanisch; zu rtr. plaunca f. 'Abhang, steile 
Grashalde', nach der Wohnstätte an einem 
Abhang bzw. an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. RN 3, 451 (s. v. Plaunca). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Falls er deutsch sein sollte, dann zu mhd. 
blanc adj. 'weiss, glänzend, schön', als ÜN 
nach der Haut- oder Haarfarbe oder 
ähnlich. Vgl. RN 3, 807; Brechenmacher 1, 
151 (s. v. Blank); Duden FamN 507 (s. v. 
Planck). Siehe auch Þ Plenki. 

Typ: Übernamen 

c) Sprachlich kommt auch in Betracht mhd. 
planke f. 'Plankenzaun, Befestigung', nach 
der Wohnstätte. Vgl. Duden FamN 507. 

Typ: Wohnstättennamen 

Plant 
 
/plÇant/ 
Bezeugt in: M 

1731 Plant (PfAM LBMMC 1682; I S. 91, 
2/28): «Parentes ... [et] Magdalena ~in.» 

1733 Plant (PfAE TESFB 1650; fol. I 79r, 4/12): 
«Patrini ... Antonius ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vielleicht Übername zu rtr. planta f. 'Fuss-
sohle', hier mit Abfall des ausl. -a nach der 
Verdeutschung (im Unterschied zum Ge-
schlecht Planta). Vgl. RN 3, 822f. 

Typ: Übernamen 

Planta  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 822: Planta. Für GR vielfach bezeugt. Im 

Jahr 46 wurde Julius Planta als kaiserlicher 
Gesandter zur Schlichtung eines Streites zwi-
schen den Bergellern und dem Municipium 
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von Como ausgeschickt. Ob die heutigen 
Planta auf diesen Urvater zurückgehen oder 
nicht, bleibe dahingestellt; angesichts der Tat-
sache, dass sich römische Namen wie FONTEI-
ANUS oder SEIANUS noch lange in Graubünden 
gehalten haben, muss die Möglichkeit immer-
hin in Erwägung gezogen werden. Natürlich 
könnte der Name ('Fusssohle') auch jederzeit 
wieder neu gebildet werden. 

Finsterwalder 1994, 208: Planta. 'Baum'. 
FamNB-CH 2, 1424: Planta. Altverbürgert in 

GR (Ardez, Bever, Chur, Malans, Ramosch, 
Samedan, Scuol/Schuls, Susch, Zernez, Zuoz). 

Deutung 
Siehe die Ausführungen in RN 3, 822. 

Plattner 
 
/plÇatn¼r/ 

1574 plattner (SchäU 74; Z 4): «... Desgleichen 
Vlrich ~ Burger Zu Veldkirch ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1425: Plattner. Altverbürgert in 

BL, GR (Thusis, Tschappina, Untervaz). 
FLNB I/5, 403: Plattner. Enthalten im FlN 

�†Plattner (V). 

Deutung 
a) Zu mhd. blatner, blatenaere m.  'Har-
nischmacher, Hersteller von Plattenharni-
schen'. Vgl. RN 3, 746; Brechenmacher 1, 
154; Duden FamN 508. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Ableitung auf -ner zu mhd. blate, plate, 
dt. Platte f. 'Felsplateau, Terrasse; Fels-
wand; Hangfläche', nach der Wohnstätte 
oder nach der Herkunft aus einer Örtlich-
keit dieses Namens. Vgl. RN 3, 526; FLNB 
I/5, 402; Brechenmacher 1, 154; Duden 
FamN 508. 

Typ: Wohnstättennamen 

Platzer 
 
/plÇats¼r/ 

Bezeugt in: E 

1727 Plazer (PfAE TESFB 1650; fol. III 57v, 
11/17): «... celebravit Nuptias Juvenis Joann 
Conrad ~ oriundus ex Roschach [sic] in Hel-
vetia cum ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 40: Platzer. Nach dem FlN Platz, 

der als Fem. 'freie offene Stelle', als Mask. 
'Dorfplatz' bedeutet (nach Finsterwalder). Der 
FlN urk. Platze liegt zwischen Thüringen und 
der Ill [damit ist Platz in Ludesch gemeint, 
vgl. VNB I/3, 94, Nr. 213]. Mitte 15. Jh. ist 
für Ludesch ein Lyso von Platze und eine 
Bechthild vom Platz erwähnt. Dieser Hofname 
wird durch die Ableitung auf -er zum FamN 
Platzer. 

FamNB-CH 2, 1425: Platzer. Altverbürgert in 
GR (Samnaun). 

Deutung 
a) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens Platz, abgeleitet auf -er. Vgl. RN 3, 
548; Brechenmacher 1, 154; Duden FamN 
508. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. blatzen, platzen 'ge-
räuschvoll auffallen' (Nomen agentis auf 
-er) oder zu mhd. platzer m. 'Schwätzer'. 
Vgl. Duden FamN 508. 

Typ: Übernamen 

Plenki 
 
/plÇ�“¾ék�—/ 
Bezeugt in: B, T, V, S, E, M 

1461 Blengkin (PfAS U 4; Z 27): «... Martin ~ ... 
von Schan ...» (S) 

1461 Blenckin (PfAS U 4; Z 6): «... und Hann-
sen ~ baid von Schan ... und pflegere des hai-
ligen ... Martrers Sant Laurentzen ze Schan 
...» (S) 

~1510 blengki (LUB I/4; 266): «... ob des ~s erb-
lehen wingarrten ...» (S) 

~1510 blengki (LUB I/4; 268): «... Stost ... an 
Hensli ~s erben g�•ut» (S) 

1513 Blenckhi (Schä U 13; fol. 10b): «Jacob ~ 
von Schan Zinst ...» (S) 
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1535 blenkhi (U 8; Z 8): «... stosst auffwert an 
Dicht ~ ...» (S) 

1536 Blenkhi (SchäU 55): «... stosst ... an Hansli 
~s ...» (S) 

1561 Plennckhi (SchäU 68): «... guet im Drisner 
Veld, Stost ... gegen dem berg an Bertha ~ ...» 
(T) 

1566 plenncki (GAT U 2; Z 3): «... Jacob ~s ...» 
(S, Tb) 

1569 Plenkhin (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Jerg ~ 
...» 

1569 Plenggin (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Aman 
Jacob ~ ...» 

1572 plennckhi (GATb U 29; Z 9): «... Aman Ja-
cob ~ ...» (S) 

1573 plennckhi (SchäU 72; Z 3): «... Jacob ~s 
Der Zeit Aman der Herrschafft Vaduz ...» 

1574 plennckhi (GAS U 11; Z 4): «... Aªmen Ja-
cob ~ ...» (S) 

1574 Plennckhin (SchäU 74; Z 32): «... Jacob ~ 
diser Zeit Aman der Herrschafft Vaduz ...» 

1574 Blennckhi (SchäU 74; Z 33): «Jacob ~» 
1579 Blennckhin (GAP U 3; Z 20): «... Jacoben 

~ der Ze¨yt Aman obgemelter Herrschafft Va-
duz ...» 

1579 Plenckhinn (GASb U 5; Z 1): «Ich Jacob ~ 
Derzeitt Aman Der Herrschafft Vadutz ...» 

1584 Blennckhi (U 56; fol. 17a): «Aman ~» 
1584 Blänckhi (U 56; fol. 18b): «Petter ~» 
1584 Blennckhi (U 56; fol. 19a): «Mer als Vogt 

Jerg ~s selig ...» 
1584 Blennckhi (U 56; fol. 21a): «Mer als Vogt 

Bernhart ~s seligen Kind» (V) 
1584 Bläncki (U 56; fol. 3a): «Jaco ~» (B) 
1585 Blänckhi (SchäV 78; Titelabschnitt Herr-

schafft Vadutz): «Jacob ~ Amman für Schan.» 
*1589 Plenckhin (PfAS Urb 1664; fol. 11v, Z 

10): «... Bernhart ~ vndt Simon Plänckhin zin-
sen ab einem weingarthen zÇu VadÇuz in LadÇura 
gelegen ... besiglet 1589 ...» (V) 

1589 Blennckhi (SchäU 81; Z 3): «... des Erben 
Petter ~s ...» (S) 

1604 Blanckhi (U 61; fol. 14a): «... vnd Auff-
wert dem Landt nach an Amman ~s seeligen 
Erben ...» 

1604 Blänckhi (U 61; fol. 14b): «... Amman ~s 
...» 

1604 Plänckhin (U 61; fol. 17b-18a): «Item 
Cristian Or¨y Zue Schan vndt Vrsula ~ sein 
Ehliche Haussfrauw ...» (S) 

1616 Plänckhi (Schä U 13; fol. 8a): «Ulrich ~» 

~*1618 Plaüggin (LUB I/4; 366): «... stost ... 
ahn Melch ~s Erben gÇueth.» 

nach 1619 blenkhe (PfABe a/1; fol. 2r, Z 21): 
«Anno 1573 verkhaufft Adam Kauffman von 
trißner berg ein Pfundt Pfening gegen Jacob ~ 
aman von Vaduz ...» 

1626 Plenckhe (SchäUrb 117; fol. 19a): «Jacob 
~ von Schan Zinset ...» (S) 

1637 Plennggi (U 73; Z 1): «Ich Adam Krantz 
Wohnhafft Zu Vadutz vnnd mit Ime Ich Su-
sanna ~n sein Eheliche Haussfraw ...» (V) 

*1638 Plenggi'n (PfAS U 10; S. 10, Z 10): «... 
Stost ... an ... Ulrich ~ deß Messmers guet ...» 

1640 Plengj (RA CXLV 1639-1648; S. 16, Z 
13): «Ambtspruch Entzwischen Simon ~ et ... 
contra ...» 

1646 Plennggin (RA CXLV 1639-1648; S. 143, 
Z 25): «Catrina ~a sagt ...» 

1654 Plenge (AS 1/1; fol. 68v, Z 11): «Vlrich ~ 
Messmer z�ˆu Schan sagt ...» (S) 

*1688 Plengi (PfAS KR; Nr 45, fol. 4v, Z 10): 
«Mer geben ein Spen für Anna ~ ...» 

1692 Blenkhe (SchäV 154a/b; a, fol. 3a): «... ge-
gen Jacob ~ aman von Vadutz ...» 

*1701 Plänkhe (LUB I/4; 362): «abwerts Sina 
~ns wittfraw ...» 

1713 Blenggi (PfAM LBMMC 1682; II S. 12, 
5/22): «... sacramentaliter sunt coniuncti ... 
Joann. Vdalri(c)h ~ de Frösch et ...» 

1721 Blenge (PfAM LBMMC 1682; I S. 69, 
3/26): «Patrini [Taufe] ... Jo. Vdalricus ~ et 
...» 

1723 Blenggi (PfAM LBMMC 1682; I S. 72, 
7/15): «Patrini [Taufe] ... Jo. Vllrich ~ et ...» 

1770 Plengge (PfAM UJ 1665; fol. 98r, Z 7): 
«Barthle ~ [hat dem Pfarrer in Mauren zu be-
zahlen] ...» 

1794 Blenki (PfAE TESFB 1650; fol. I 137v, 
8/15): «Parentes ... Anna Maria ~» 

1794 Blenggin (PfAE TESFB 1650; fol. II 4r, 
1/13): «... Testibus [Ehe] ... et Anna Maria ~ 
...» 

1799 Planckin (PfAM LBMMC 1682; I S. 279, 
5/17): «Parentes ... ac Josepha ~.» 

Wertung der historischen Belege 
Die movierten Formen (Frauenname) gehen ent-
weder nach dem Muster /mask. Plenki : fem. 
Plenkin/ oder /mask. Plenkin : fem. Plenkina/ 
(so 1646 Catrina Plennggina); die Fälle 1561 
Bertha Plennckhi, 1794 Anna Maria Blenki ge-
hen entweder unmarkiert von Plenki aus oder 
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aber gehören zum Grundnamen Þ Plank. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 75, 103: Bläncke, Blänncki, Blenn-

khi, Plenggi, Blenki, Plenkli (B, V, S). Ver-
weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1949, 47: Blenckhi (Bläncki, Blänn-
cke, Plenki, Plenggi). In Vaduz von 1510 bis 
1700 bezeugt. 

Tschugmell 1957, 56: Blänckhe. Schon ab 1510 
erscheint das Geschlecht in Schaan, Vaduz 
und Balzers. Sie verschwinden 1712 aus den 
Büchern, sind in Tosters bei Feldkirch aber bis 
heute bezeugt. 

Tschugmell 1960, 78: Blenckhi, Bläncke, Plenki. 
In Schaan von 1507 bis 1712 bezeugt. 

FamB-S, 8: Blenki. In Schaan von 1507 bis 1712 
bezeugt. 

FamNB-CH 1, 180: Blenke. Selten. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Österreich. 

FLNB I/5, 406: Plenki. Enthalten im FlN Plenki 
(T). 

Deutung 
Auf -i abgeleitete und umgelautete Variante 
zum FamN Þ Plank. Der Charakter der 
Ableitung ist nicht genau zu erkennen, evtl. 
Plenki m. 'Sohn des Plank'. Vgl. Brechen-
macher 1, 159 (s. v. Blenk[le], Blenck[e]). 

Typ: Übernamen 

Plüss  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1426: Plüss. Altverbürgert in 

AG. 

Podlogar  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Pökl 
 
/pîoék¼l/ 
Bezeugt in: E 

1717 Pöcl (PfAE TESFB 1650; fol. I 60v, 3/8): 
«Parentes ... Benedictus ~ Jtalus Murator [et] 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Pöcl unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Keine zuverlässige Deutung möglich. 

Poli 
 
/pÇol�—/ 
Bezeugt in: E, S, M 

*1637 Poli (PfAE RB 1637; fol. 23r, Z 1): 
«Peter ~ ist schuldig 16 Gulden ...» 

*1650 Poli (PfAE KR 1650; S. 25, Z 1): «Petter 
~ ... setz vnderpfandt ein gÇuet Bülß pünt ...» 

1652 Polin (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 3/29): 
«Nomen Parentum ... Petri ~ [et] ...» 

1661 Pali (PfAS LBMD 1659; fol. 3r, Z 20): «... 
baptisata est ... filia ... et Elisabethae ~n ...» 
(S) 

1691 Pali (PfAE TESFB 1650; fol. I 31v, 5/14): 
«Parentes ... [et] Brigitta ~n» (M) 

1727 Polin (PfAE TESFB 1650; fol. III 57v, 
7/17): «Nuptias celebrauit Joannes ~ faber fer-
rarius Tyrolensis et ...» 

1728 Balin (AS 2/3; fol. 96v, Z 2): «... Johannes 
~ ...» 

1729 Balin (PfAM LBMMC 1682; I S. 85, 
6/16): «Parentes ... Joannes ~ et ...» (M) 

1738 Bolin (PfAM LBMMC 1682; I S. 117, 
6/22): «Patrini [Taufe] ... Joanes ~ [et] ...» 

1745 Boli (PfAM LBMMC 1682; II S. 26, 
11/27): «... in domino fuerunt copulati ... Juve-
nis Joseph ~ Murensis cum ...» (M) 

1746 Boling (PfAE TESFB 1650; fol. I 92v, 
8/3): «Parentes ... Joannes ~ ...» 

1753 Bolling (PfAE TESFB 1650; fol. III 66r, 
6/5): «Nuptias celebrarunt ... et Magdalena ~in 
ex Eschen.» (E) 

1761 Bollinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 183, 
8/30): «Parentes ... [et] Magdalena ~in.» 
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1770 Bolinger (PfAE TESFB 1650; fol. III 72r, 
2/4): «Nuptias celebrarunt ... hon(estus) Juv(e-
nis) Sebastianus ~ et ...» 

1782 Poli (PfAS LBMCD 1695; fol. 168v, 8/5): 
«Parentes: Josephus ~ [et] ...» 

1787 Pool (PfAS LBMCD 1695; fol. 177v, 
6/21): «Parentes: Josephus ~» 

1799 Bollinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 144v, 
8/24): «Patrini ... et Cathar(ina) ~in.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Boli und die Bolinger gehören anscheinend 
zusammen, da der im Beleg 1770 genannte Se-
bastianus Bolinger ein Sohn des im Beleg 1727 
genannten Joanes Polin gewesen sein soll (siehe 
Tschugmell 1941, 117). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 117: Bolin (Boling). Johann 

Boling, Schmiedemeister von Mals im Etsch-
land in Tirol, sucht 1726 um Aufnahme als 
Landesbürger an. Einer seiner Söhne heiratet 
1770 in Eschen, wo sein Name nicht mehr Bo-
ling, sondern Bolinger geschrieben wird. 

FamNB-CH 2, 1429: Poli. Altverbürgert in TI 
und vereinzelt jünger eingebürgert aus Italien. 

Deutung 
Die Gruppe, falls sie denn so zusammenge-
hört, ist nicht zweifelsfrei zu entwirren. Das 
rtr. Diminutiv PaulÇ�‹n scheint ebenso im 
Spiel zu sein wie die alem. Form /pç¡li/, 
/bç¡li/ für Paul. Zu einem evtl. Zusammen-
hang von Poling(er) mit Poli (wozu RN 3, 
667) über das Suffix -ing (das die Sippe be-
zeichnet) siehe analog Þ Belinger. Vgl. 
auch Þ Palle, Þ Paul, Þ Pauli. 

Typ: Rufnamen 

Pollak  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Slowakei 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 601: Polag, Polagg. Für Ftan (GR) sind 

zwischen 1699 und 1703 Vertreter des FamN 
Polag bzw. Polagg bezeugt. Nach der 
Herkunft aus Polen. 

FamNB-CH 2, 1429: Polach. 1883 in TI aus 

Österreich eingebürgert. 
FamNB-CH 2, 1429: Polack. 1897 in VD aus 

Frankreich eingebürgert. 
FamNB-CH 2, 1429: Pollack. 1900 in TI aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Herkunftsname zu ostsorbisch, polnisch 
Polak, nordsorbisch PÇolak, tschechisch Po-
lÇak 'Pole'. Vgl. Duden FamN 509; Brechen-
macher 1, 177; RN 3, 601. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Wohnstättenname zu polnisch, tschech-
isch pole, nordsorbisch pÇolo, ostsorbisch 
polo 'Feld', wozu nordsorbisch pÇolak 'Feld-
mann, Ansiedler auf freiem Feld'. Vgl. Du-
den FamN 509. 

Typ: Wohnstättennamen 

Polt 
 
/pÇolt/ 
Bezeugt in: E 

1792 Polt (PfAE TESFB 1650; fol. I 134r, 1/1): 
«Parentes ... Joannes Georgius ~ ex Inlmentin-
gen et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1430: Polt. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Siehe auch Þ Bold. 

a) Zu einer Kurzform Polt des Heiligenna-
mens Hippolyt. Vgl. RN 3, 381; Duden 
FamN 509f. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu germ. RuN mit den Namenwörtern 
Bald- oder -bold, wie etwa Baldur, Baldwin 
oder Reinbold. Vgl. RN 3, 147f.; Brechen-
macher 1, 179. 

VN: Baldur 
Typ: Rufnamen 
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Pommer 
 
/pÇoªm¼r/ 
Bezeugt in: M, G 

1556 Pomer (PfABe d/5; fol. 3v, Z 8): «... stoßt 
... ahn ... hannß ~s guott.» 

1791 Pommer (PfAM LBMMC 1682; II S. 64, 
8/28): «... Sacramentum Matrimonii ... inie-
runt ... ac ... virgo Theresia Catharina ~ Wolf-
eggii.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1431: Pommer. Altverbürgert in 

VS. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. boum m. 
'Baum; Totenbaum, Sarg', nach der Tätig-
keit als Sargschreiner, älter schwd. Baumer 
m. (Id. 4, 1251), regionalmundartl. 
Bommer. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Kaum Ableitung auf -er zu mhd. boum 
m. 'Baum' (mda. /bÇom/) nach der Wohnstät-
te bei einem einzelnen Baum. Vgl. RN 3, 
461; Brechenmacher 1, 181. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Ebenfalls kaum Ableitung auf -er zu 
mhd. boum m. 'Baum' (mda. /bÇom/) nach 
der Tätigkeit als Bediener eines Schlagbau-
mes. Vgl. Brechenmacher 1, 181. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Hier auch unwahrscheinlich ist Bezug 
zur Landschaft Pommern oder Herkunft aus 
einer Ortschaft Pommer, Pommern, Bom-
men oder Bommern. Vgl. Brechenmacher 1, 
181; Duden FamN 142 und 510. 

Typ: Wohnstättennamen 

Pontoriero  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Popp 
 
/pÇ�œp/ 
Bezeugt in: S 

1647 popp (GAS U 21; fol. 2a): «... steffa ~ ... 
gerichts geschworne Zue Vadutz, Schan, Vnd 
planggen ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 1, 209f.: Bopp. Altverbürgert in 

AG, SH, ZH. 
FamNB-CH 2, 1432: Popp. Altverbürgert in SG 

(Steinach). 

Deutung 
a) Zum germ. Lallnamen Boppo, Poppo. 
Vgl. RN 3, 636; Brechenmacher 1, 184; 
Duden FamN 510. 

Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mhd. poppe m. 
'Schwelger, Grosssprecher', nach der Cha-
raktereigenschaft des Benannten. Vgl. 
Duden FamN 510. 

Typ: Übernamen 

Poprer 
 
/pÇop¼r¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1. H. 15. Jh. Bopprer (LUB I/2; 342): «Nesa ~in 
...» 

1. H. 15. Jh. Poprer (LUB I/2; 357): «... Haintz ~ 
øVlin sin sun ...» 

1. H. 15. Jh. Bopprer (LUB I/2; 360): «Nesa 
~in» 

1. H. 15. Jh. Boprer (LUB I/2; 372): «... ze 
Eschen ab ir tail ~ bongarten.» (E) 

Mitte 15. Jh. Popprer (LUB I/2; 349): «... gaut 
das gelt ab ~ bongart ...» 

~1510 bopprer (LUB I/4; 300): «... Stost ... an 
annli ~i g�•ut» 

1620 popper (Pfäf 21/8; fol. 4v, Z 11): «Hanß ~ 
...» 

*1698 Boperer (LUB I/4; 532): «Ein Hoffstatt 
an des ~s hoffstatt» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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Nach der Wohnstätte in der Maurer Flur 
Popers (vgl. FLNB I/3, 468f.). Ableitung 
mittels -er von Poper-; das -s als sog. «ON-
Suffix» wird dabei weggelassen.  

Typ: Wohnstättennamen 

Porschin 
 

1708 Porschin (AS 1/3; fol. 147r, Z 9): «Joseph 
~ bringt klagend vor ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da zur räumlichen Herkunft des Namens 
nichts bekannt ist (allenfalls aus dem dt.-
slaw. Grenzraum?), bleibt die sprachliche 
Herleitung offen. 

Posch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, V aufgeführt. Aus Österreich 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1435: Posch. Aus Deutschland 

und Österreich im 20. Jh. in ZH eingebürgert. 

Deutung 
a) Wohnstätte zu mhd. bosch(e) m. 'Busch, 
Gesträuch, Wald, Gehölz'. Vgl. Duden 
FamN 511; Brechenmacher 1, 190; Finster-
walder 1984, 214. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Gleicher sprachlicher Herkunft als Über-
name für einen kleinen, gedrungenen Men-
schen. Vgl. Hornung 1989, 108. 

Typ: Übernamen 

Possath  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Possner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Potetz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Prandini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1438: Prandini. Im 19. und 20. 

Jh. aus Italien in SG (Grabs), SO, TG und ZH 
eingebürgert. 

Prasch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Deutung 
a) Aus lat. PROPOSITUS 'Probst, grundherrli-
cher Verwalter der Abgaben eines gewissen 
Gebietes, Urbarprobst'. Vgl. Hornung 1989, 
108; Finsterwalder 1984, 217. Ð Siehe auch 
Þ Prast. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach Finsterwalder 1984, 217 ist Brasch 
im Bairischen des 16. Jhs. 'Leithund'. Also 
allenfalls Übername? 

Typ: Übernamen 

Prast  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 
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Deutung 
Aus lat. PROPOSITUS 'Probst, grundherrlicher 
Verwalter der Abgaben eines gewissen Ge-
bietes, Urbarprobst'. Vgl. Hornung 1989, 
108; Finsterwalder 1984, 217. Ð Siehe auch 
Þ Prasch. 

Typ: Soziale Gruppen 

Preuss  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 584: Preuss. Für GR in Zizers und Val-

zeina älter bezeugt. Nach der Herkunft aus 
Preussen. 

FamNB-CH 2, 1440: Preuss. In der ersten Hälfte 
des 20. Jhs. aus Deutschland und Frankreich 
in BE, BL, FR und ZH eingebürgert. 

Deutung 
a) Herkunftsname zu mhd. priuz(e) m. 
'Preusse'. Vgl. Duden FamN 513; Brechen-
macher 1, 216. 

Typ: Wohnstättennnamen 

b) Übername für jemanden, der Beziehun-
gen (Handel, Reisen) zu Preussen hatte 
(vgl. Duden FamN 513), oder für einen, der 
sich «preussisch» gebärdete. 

Typ: Übernamen 

Prezelly  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Prinz 
 
/prÇ�Œnts/ 
Bezeugt in: G 

*1581 prinz (PfABe ZB 1574; fol. II 36v, Z 16): 
«Waß für wein ich auf bait hingeben anno 

[15]81 ... dem ~en 1 Viertel.» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1441f.: Prinz. Altverbürgert in 

GR (Samnaun) und LU. 

Deutung 
Übername zu mhd. prinze m. 'Fürst, Statt-
halter', nach der vornehmen Art des Be-
nannten. Vgl. RN 3, 654; Brechenmacher 1, 
219; Duden FamN 514. 

Typ: Übernamen 

Pritlein 
 
/prÇ�Œtl�Š�›n/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Pritlein (LUB I/3; 294): «Item ~s hoff ze 
Eschan ...» (E) 

*1363 Pritlein (LUB I/3; 314): «Item ~s hoff ze 
Eschan ...» (E) 

Wertung der historischen Belege 
Die Form auf -lein (mit nhd. Diphthongierung) < 
älter -lin weist auf wesentlich jüngere Abschrift 
hin (nach LUB I/3, 297 «nach Mitte des 15. 
Jhs.»). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der FamN Brittlin wird von Brechenma-
cher 1, 220 zu mhd. br¨et n. 'Brett' gestellt: 
Also 'kleines Brett'. Der wohl anekdotische 
Benennungshintergrund bleibt uns verbor-
gen. 

Typ: Übernamen 

Probst 
 
/prÇ�œb�™st/ 
Bezeugt in: Sb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 103: Probst [prob�™st]. Im 19. Jh. in 

Schellenberg eingebürgert. 
Perret 1950, 158f.: Probst. Im Sarganserland er-

scheint der Name seit dem späten 14. Jh., 
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1426 in Mels, 1429 in Sargans, 1491 in Va-
lens. Sie sind alle ausgestorben; im 18. Jh. 
wanderte dann ein Joseph Probst aus Solo-
thurn in Vättis ein. Die Probst in Schellenberg 
sind im 19. Jh. eingewandert. Heute gibt es 
das Geschlecht in Vättis und in Schellenberg, 
ferner verbreitet in der Nordwestschweiz. Zu 
lat. PRAEPOSITUS 'Vorgesetzter, Vorsteher, 
geistlicher, auch weltlicher Verwalter'. 

FamNB-CH 2, 1442f.: Probst. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, SG (Pfäfers), SO. 

Deutung 
a) Zu mhd. brobest m. 'Vorgesetzter, Auf-
seher, Propst', aus kirchenlat. PROPOSITUS 
'Vorsteher einer mönchischen Gemein-
schaft, Prior eines Klosters'. Vgl. Brechen-
macher 1, 221; Duden FamN 514. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls Übername wegen eines 
Dienstverhältnisses des ersten Namenträ-
gers zu einem Probst. Vgl. Duden FamN 
514. 

Typ: Übernamen 

Prodimiz, von - 
 
/pr`�œd�—mÇ�Œts/ 
Bezeugt in: Tb 

*1355 �•vn Prodimiz (LUB I/4; 56): «... Johanes ~ 
Peters sohn ...» (Tb) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Hilbe/Banzer 1992, 206: Prodimiz, von -. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum Flurnamen Parmezg Triesenberg, urk. 
*1355 Prodimiz. Es handelt sich hier noch 
nicht um einen FamN, sondern um eine 
appellativische Identifizierung der Person 
durch Angabe des Wohnortes. Der Beleg 
stammt aus der Zeit, als die FamN bei uns 
noch nicht überall fest waren. 

ON: Parmezg (FLNB I/2; 165) 
Typ: Wohnstättennamen 

Prosswalden 
 
/prÇ�œ¹swald¼n/ 

1645 von Großwalden (Pfäf 8; fol. 1v, Z6): «... 
deß ... herrn Johan Emerich ~ wëylandt der 
herrschafft Vadutz und Schellenperg gewess-
ten Landtvogt ...» 

1646 von Großwalden (RA CXLV 1639-1648; 
S. 141, Z 21): «... er se¨y zwar dem Herrn 
Landtvogt ~ schuldig gewesen wegen aines 
Roß ...» 

1651 Broßwalderi (AS 1/1; fol. 39r, Z 22): «... 
andtwortet Jm nammen der Fra�ˆw ~ ...» 

1779 Groswaldin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
163r, 10/27): «Patrini [Taufe]: ... [et] Parbara 
~» 

Wertung der historischen Belege 
Der 1645 und 1646 Grosswalden genannte 
Landvogt wird in der historischen Literatur unter 
dem Namen Prosswalden geführt; es liegt wohl 
ein Verschrieb G- statt P- vor. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
HLFL: Rignolt von Prosswalden. Johann Em-

merich ~, Landvogt, * Feldkirch, �† nach 1637 
wohl Rankweil. Sohn des Landvogts Philibert 
und der Magdalena Ludescher. 

Ulmer 1925, 795: Prosswalden. Zu den alten Pa-
triziergeschlechtern Feldkirchs gehörten auch 
die Rignold (Ringolt, Ringwald) von ~ (Bross-
walden, Prosswaldt, Prasswalden, Prasswal-
ter). Das Geschlecht war in der 1. H. des 17. 
Jh. in der Stadt ansässig, wo es bis in die 
1680er Jahre nach Ausweis der Akten vor-
kommt. Von woher das Geschlecht nach Feld-
kirch kam, ist nicht sicher, wahrscheinlich 
aber von Bayern (Bayr. Adelsmatrikel, Nr. 47, 
Hauptstaatsarchiv, München), ebenso steht 
nicht fest, ob es in der Folge anderwärts und 
wo es diesfalls sich fortpflanzte. ... Johann 
Emmerich, Hauptmann Erzherzog Leopolds 
zu Österreich, war Verwalter der Veste Guten-
berg und liess sich um 1632 in Rankweil nie-
der, und zwar wohl in Brederis; neben dem 
Huber'schen Haus, dem letzten Haus in Brede-
ris, liegt die heute noch sogenannte «Bross-
waldisch Bündt» [vgl. VNB I/5, 91: Brosswal-
disbünt], und das Haus selbst, das Huber'sche 
Haus, hat dicke alte Mauern und konnte so-
nach das Prosswaldische Schlösschen gewe-
sen sein. 
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Besprechung der bisherigen Deutungen 
Ulmer vermutet also für das Geschlecht Her-
kunft aus Bayern. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Vermutung, wonach das Geschlecht 
aus Bayern stamme, reicht nicht aus für 
eine zuverlässige sprachliche Deutung des 
Namens. Pross- < AMBROSIUS? (vgl. Bre-
chenmacher 1, 225; Duden FamN 155 (s. v. 
Bross). 

Typ: Wohnstättennamen 

Prües 
 
Bezeugt in: S 

1769 Prües (PfAS LBMCD 1695; fol. 144r, 
6/17): «Parentes: Joannes Georgius ~ [et] ... 
vagabundi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die räumliche Herkunft des Geschlechts 
unbekannt bleibt, ist keine zuverlässige Zu-
weisung möglich. Vielleicht verschrieben 
für Preuss nach der Herkunft aus Preussen 
oder nach einem dortigen Aufenthalt? 

Typ: Wohnstättennamen 

Prufatscheng, von - 
 
/pr`¥f¼t�™sÇ�“¾/ 
Bezeugt in: Tb 

1397 von Pr�™auescheng (LUB I/6; 39): «... dem 
frommen man Hainczen ~ den man nemt von 
G�•utenberg, vnd allen sinen erben ...» 

1406 von Pradnascheng (LUB I/6; 43): «... des 
obgenanten Haintzen ~ vnd seiner erben ...» 

1406 von Pradenscheng (LUB I/6; 43): «... dem 
fromen ersamen Haintzen ~ ze dyssen zeiten 
sesshafft an dem Drisnerberg ...» (Tb) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum Weilernamen Prufatscheng Triesen-

berg. Es handelt sich vielleicht noch nicht 
um einen verfestigten FamN, sondern zu-
nächst um eine Herkunftsangabe nach der 
Wohnstätte im einstigen Triesenberger 
Weiler. 

ON: Prufatscheng (FLNB I/2; 169f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Prügler 
 
/prî¥gl¼r/ 

1679 Prügler (AS 1/2; fol. 37v, Z 25): «... in 
praesentia Herrn LandtÇuogt ~s ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nomen agentis Prügler m. 'wer prügelt', 
zum Verb prügeln '(mit einem Prügel) 
schlagen'. 

Typ: Übernamen 

b) Ein Zusammenhang mit dem Örtlich-
keitsnamen *Brühl (wegen der Ursprungs-
form gall. BROGILOS) wird von Brechenma-
cher 1, 230 (s. v. Brügler) erwogen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Puchner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Deutung 
Wohl zu den häufigen ON Buch(en), Bu-
chenau oder zu mhd. buoche f. 'Buche', 
mhd. buoch(ach) n. 'Buchenwald', abgelei-
tet auf -(n)er. Vgl. Duden FamN 158 und 
Brechenmacher 1, 239 (jeweils s. v. Buch-
ner). 

Typ: Wohnstättennamen 

Pümpel 
 
/pî¥mp¼l/ 



Familiennamen 165 Quader, von - 

Bezeugt in: V, S, E, M 

1664 Pünpel (AS 1/1; fol. 222r, Z 4): «... se¨y 
Ihme 200 Gulden schÇuldig, welche er seinem 
dochterman Simon ~ vbergeben ...» 

1702 Pumplin (PfAE TESFB 1650; fol. I 44v, 
2/9): «Parentes ... [et] Anna [Maria] ~ » 

1709 Pümpler (PfAE TESFB 1650; fol. I 52v, 
3/15): «Parentes ... [et Anna] Maria ~in» 

1731 Pünblini (PfAE TESFB 1650; fol. III 59v, 
5/17): «... copulati sunt ... cum Honesta vidua 
Anna ~ .» 

1734 Pumpel (PfAM LBMMC 1682; II S. 19, 
11/14): «... Josephus ~ ex Parochia Nofels et 
... sacramentaliter sunt coniuncti.» 

1735 Bumblin (PfAE TESFB 1650; fol. I 81v, 
8/8): «Patrini ... [et] Anna ~ .» 

1739 Pümpel (PfAS LBMCD 1695; fol. 89v, 
7/29): «Parentes: Andreas ~ Chyrurgus va-
duzii [et] ...» (V) 

1740 Bümplin (PfAE TESFB 1650; fol. I 86v, 
6/21): «Patrini ... et Anna ~ .» 

1744 Pümplin (PfAE TESFB 1650; fol. III 10v, 
5/10): «Sepulta est Anna Maria ~ ...» 

1752 Pümplin (PfAS BB/F 1663; fol. 26r, Z 28): 
«Mar(ia) Anna ~in» 

1772 Püngel (PfAS BB/F 1663; fol. 33v, Z 25-
26): «ValentinÇus Johannes ~ ChirurgÇus Va-
duz» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Aufgrund der Belegkontexte dürften auch die 
abweichenden Formen (1709 Pümplerin, 1772 
Püngel) hieher gehören. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Übername zu schwäbisch (?) Bimpel m. 
'einfältiger Mensch' (vgl. RN 3, 863; Bre-
chenmacher 1,141, s. v. Bimpel), oder zu 
Bumpel, Bümple m. 'kleiner dicker Kerl' 
(vgl. Brechenmacher 1, 246). 

Typ: Übernamen 

Pürstl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M, Sb aufgeführt. 

Deutung 
a) Wohnstättenname zu einem Hofnamen 
Purst in der Bedeutung 'Bürstling'. Zur 
Grasart Nardus stricta? Vgl. Finsterwalder 
1984, 225. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Verkleinerungsform zu dt. Burst, mhd. 
burst, m. 'Borste' als Übername für einen 
Menschen mit wildem, ungepflegtem Haar. 
Vgl. Brechenmacher 1, 253 (s. v. Bürstle). 

Typ: Übernamen 

Pusti 
 
/pÇ¥�™st�—/ 

1516 pusthi (SchäU 33): «... Hans ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte, unsichere Namensform er-
möglicht keine zuverlässige Beurteilung. 

Q 

Quader, von - 
 
/ékwçad¼r/, /ékwç¡d¼r/ 
Bezeugt in: T, S 

1493 von quader (U 17; Z 6): «... Jochum ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl nach der Wohnstätte bei einer der 
einheimischen Fluren namens Quader. Vgl. 
dazu die Zusammenstellung in FLNB I/5, 
414. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Quaderer 
 
ékwç¡d¼r¼r 
Bezeugt in: V, S 

*1397 Quadrer (LUB I/3; 192): «... stoßet ... an 
der ~ ... g�•ut ...» 

1476 quaderer (SchäU 11; fol. 1a): «... Stost Der 
Gartten Zu Dreien Seithen an Hannssen ~s 
gueth ...» (V) 

1483 quadrer (U 2; Z 4f.): «... dem erwirdigen 
Hern michel ~ kaplon ze schan vff vnser lie-
ben frawen altar In sant lorentzen kilchen ...» 
(S) 

~1510 quadrer (LUB I/4; 262): «Stoffil ~ Le-
hentrager vnd der ganczman» 

~1510 quadrer (LUB I/4; 265): «... Stost ... an 
elsa ~in gÒuter ...» 

1516 quadrer (SchäU 33): «... hans ~ ...» 
1522 Quaderer (U 7; Z 5f.): «... herren hannsen 

~ Briesster Capplon, des heilligen Zwolffpot-
ten, Sannt Tomas, altar, Zu schan, in der pfarr-
kirchen ...» (S) 

1530 quader (SchäU 51): «... abwert an Herr 
Hans ~ ...» (S) 

1534 quader (SchäU 54): «... Stoffel ~ genant 
Johan Dorffsgeschworner ...» (S) 

1535 quader (U 8; Z 4): «... priester hern Hansen 
~ als Caplonen sandt thomas althar In sandt 
Laurentzen pfarkirchen Zu schan ...» (S) 

1535 quader (U 8; Z 8f.): «... stosst ... gem perg 
an Vlrich ~ ...» (S) 

1536 Quader (SchäU 55): «... Her Hanssen ~s 
...» (S) 

1560 Quaderer (SchäU 67): «... Joachim ~ von 
Vaduz, ... als der Zeit verordnete vnnd gesezte 
Spenndmeister des Kirchspels Schan ...» (V) 

1569 Quaderer (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Aman 
hainrich ~ ...» 

1572 Quader (GATb U 29; Z 9): «... Aman 
Hainrich ~ ...» (V) 

1573 q�ˆuader (GAT U 37; Z 4): «... Aman Hain-
rich ~ ...» (V) 

1574 q�ˆuaderer (GAS U 11; Z 4): «... Aman 
Heinrich ~ ...» (V) 

1574 Quader (SchäU 74; Z 6): «... auf Joachim ~ 
Zu Vaduz ...» (V) 

1583 Quader (PfABe U 15; Z 3): «... mit hannd 
deß Ersamen und we¨ysen Hainrichen ~s der 
Ze¨yt aman der herrschafft Vadutz ...» 

1583 Quaderer (PfABe U 15; Z 30): «... den ob-
gedachten aman Hainrich ~ das Er sein aigen 

Innsigel ... offenlich gehenckht hat ...» 
1584 Quaderer (U 56; fol. 21a): «Aman Hain-

rich ~» (V) 
*1585 Quadrer (PfABe ZB 1574; fo. II 65v, Z 

1): «Joachim ~ Item vom Joachim entpfangen 
6 Viertel schmalz d[as] Viertel umb 22 bz. 
anno [15]85.» 

1585 Quaderer (SchäU 77; Z 24): «Aman Hein-
rich ~n ...» 

1585 Quader (SchäU 77; Z 3): «... vnnd weysen 
Heinrichen ~n der Zeyt Aman der herrschafft 
Vaduz ...» 

1585 Quaderer (SchäV 78; Abschnitt Herr-
schafft Vadutz): «Hainrich ~ Amman da-
selbst» 

1590 Quader (SchäU 83; Z 7): «... Stost vfwert 
dem Lanndt nach an Joachim ~s Änichlis 
Haus- vnnd Hofstat ...» (S) 

1595 Quoderer (GAB 016-2; fol. 65a, 4. Br.): 
«... a�™uch der nach gesetzten Vier Amann mit 
Namen Hans Oery, Jakob Grafen, baiden a�™us 
der Herrschaft Schellenberg, Hainrich ~n �™und 
Adam Schierschers samt etlich andern mer a�™us 
der Herrschaft Vad�™uz ...» (V) 

1595 Quaderer (GAT U 9; Z 8): «... Hainrich ~n 
...» (V) 

1603 Quaderer (RA CXLV 1602-1605; fol. 5v, 
Z 5): «Amman Heinrich ~ ahn statt Hern pfar-
herr von Schan legt ein Zinßbrieff ein ...» 

1604 Quaderer (U 61; fol. 20a): «... stost ... Ge-
gen Dem Rein an Amman Hainrich ~ ...» (S) 

1604 Quaderer (U 61; fol. 9a): «... stost ... gegen 
Dem Rein an Amman Heinrich ~ ...» 

1614 Quaderer (Pfäf 21/6; fol. 1v, Z 1): «...daß 
sie von Aman Hainrich ~ seligen gehört, daß 
er Inen auf ain zeit Erzelt ...» 

1616 Quaderin (Schä U 13; fol. 7): «... Gibt Jetzt 
Margaretha ~ ...» (S) 

~*1618 quaderer (LUB I/4; 367): «abwerts an 
Stoffel ~ des gerichts ...» 

nach 1619 quaderer (PfABe a/1; fol. 2v, Z 6): 
«Anno 1567 Martin Gasßner und sein hauß-
frau kauffen von aman Heinrich ~ und seiner 
haußfrau 15 ß.d.» 

1620 Quaderer (PfABe Urb 1684; S. 161, Z 1): 
«Franß ~ von Vadutz zünset jährlich zu dem 
Ewigen liecht, zu Benderer kirchen ... nach 
laut alten vrb(ar) ... de A(nno) 1620.» (V) 

1626 Quaderer (SchäUrb 117; fol. 7b): «... An 
Hannss Grüschlins statt Hannss ~ 1/2 Viertl.» 
(S) 

*1638 Quaderer (PfAS U 10; S. 29, Z 14): «... 
zinset Meister Christa ~ zu Schann.» (S) 
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1639 Quaderer (RA CXLV 1639-1648; S. 8, Z 
13): «Hannß ~ vnd ... sagen ...» 

1664 QÇuaderin (PfAS Urb 1664; fol. 24r, Z 1): 
«Barbara ~ zÇu Schan ...» (S) 

1690 quater (GAS U 70; fol. 4a): «Staffel ~» 
1692 quadrer (SchäV 154a/b; a, fol. 2b): «Anno 

1567 khauffen Martin Gassner vnd sein Hauss 
frau von aman Heinrich ~en vnd sein Hauss 
frauen ...» 

1693 QÇuader (PfAS Urb 1693; I fol. 25r, Z 16-
17): «... Johannes ~ ...» 

1693 QÇuaderer (PfAS Urb 1693; I fol. 2r, Z 7-
8): «Sezt darfür vnderpfand seines Schwehers 
Stophel ~s weingarten im QÇuader gelegen ...» 

1694 quadrer (RA 30): «Cristoff ~ des grichts 
...» 

~1700 qÇuaderer (AlpAV A 1a): «Stophel ~» 
1700 quaderer (U 79; fol. 5b): «Christoph ~» 
*1701 qÇuaderer (LUB I/4; 362): «berg ... Hein-

rich ~ ...» 
1716 QÇuader (PfAS Urb 1710; fol. 6r, Z 17-18): 

«... weingartten in der Quader stost ... abwerts 
an Stoffel ~ ...» 

1722 Gwoderin (PfAE TESFB 1650; fol. III 56r, 
10/26): «... coniuncti sunt ... et virtuosa virgo 
Catharina ~ de Schan.» (S) 

1724 Quaderin (GAS U 149; fol. 3a): «Magdale-
na ~» (S) 

1729 Quaderer (PfAS Urb 1710; fol. 1r, Z 23): 
«in Parthiel ... ein stükhel g�•uth ... stost aÓuf-
werth an Johannes ~ ...» 

*1742 QÇuaderr (PfAS KR; Nr 65, fol. 2r, Z 1): 
«VerzaichnÇuß Waß ich Christian ~ alß kier-
chen pfleger der ... pfarr kierchen S. LaÇurenzi 
zÇue Schaan bezahlt habe ...» (S) 

1780 QÇuoderer (GAS U 135a-d; c, fol. 1b): 
«Joseph ~» 

1780 Quaderin (PfAS Urb 1778; fol. 2v, Z 8): 
«Catharina ~ stüfftet Anno 1780 ... einen ewi-
gen Jahrtag ...» 

1805 Gwoderi (PfAE TESFB 1650; fol. I 152v, 
1/10): «Patrini ... et Elisabetha ~» 

1806 QÇuaderer (GAS U 143; 3, fol. 1a): «Jo-
hanes ~ ...» (S) 

1810 Quaderin (PfAE TESFB 1650; fol. I 159v, 
5/23): «Patrini ... et Elisabetha ~» 

Wertung der historischen Belege 
Die weibliche Namensform 1482, 1664 Quade-
rin, 1722 Gwoderin (usw.) gehört formal zu 
Quaderer wie etwa dt. Wanderin zu Wanderer. 
Daneben ~1510 auch quadrerin. Die Formen 

Quader stellen Mittelformen zwischen von Qua-
der und Quaderer dar; sie werden hieher ge-
stellt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 103: Quaderer [qu¯¡d¼r¼r] (S). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1941, 124: Quaderer. Verweis auf 
das Buch «Vorarlberger an in- und auslän-
dischen Hochschulen vom Ausgang des 13. 
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts» von Pater 
Anton Ludwig S. J., Feldkirch, wo vermerkt 
ist, dass die Quaderer einer alten Bürgerfami-
lie Feldkirchs entstammen. 

Tschugmell 1949, 67: Quaderer. Für Vaduz von 
1468 bis 1718 bezeugt. Unklar ist, ob die 
Quaderer Nachkommen der Von Quader in 
Triesen sind, die dort bereits 1378 bezeugt 
sind. 

Perret 1950, 159: Quaderer. 1338 erscheint in 
Liechtenstein die Familie Quaderer, noch vor-
her in Chur und im Sarganserland de Quadra 
und von Quadren; 1484 kommen Quadrer in 
Sargans vor. Namenbildung nach der Herkunft 
von einer Flur Quadra. 

Tschugmell 1960, 101: Quaderer. In Schaan seit 
1483 bezeugt. 

Längle 1985, 40f.: Quaderer. Kommt von der 
Flur Quadra. Dieser FlN ist in Südvorarlberg 
oft zu finden, aber auch in Liechtenstein und 
in Graubünden. In Schaan kommen die Qua-
derer vor. 

Stricker 1987, 108: Quaderer [FamN aus ON + 
-er] Quaderer (Schaan) < FlN Quadra [in 
Schaan konkret als Quader, vgl. FLNB I/2, 
626]. 

FamB-S, 100ff.: Quaderer. Stammbaum der Fa-
milien Quaderer von Schaan. 1468 erstmals 
für Schaan bezeugt. Auch in Vaduz ansässig, 
wo das Geschlecht zu Beginn des 18. Jhs. 
ausstarb. 

FamNB-CH 2, 1447: Quaderer. Vereinzelt jün-
ger eingebürgert aus Liechtenstein. 

Deutung 
Da die Quaderer in Schaan altverbürgert 
sind, ist der Name hier zweifellos eine ein-
heimische Bildung, ausgehend von der Flur 
Quader (S), nach der Wohnstätte des Erst-
benannten; der FlN geht auf rtr. quadra f. 
'Ackerfeld' zurück (vgl. FLNB I/5, 414; 
Stricker 1987, 108). 
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ON: Quader (FLNB I/2; 626f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Quapil  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Eingebürgert aus 
Deutschland. 

Quickner 
 
/ékwÇ�Œékn¼r/ 
Bezeugt in: Tb 

1640 Quikhner (RA CXLV 1639-1648; S. 26, Z 
2): «... Anno 1640 stelt Thoman Seell den ... 
Michael ~ vnd ... zur Khundtschafft ...» 

1663 Quickhner (AS 2/1; fol. 11r, Z 7): «... 
Michel ~ 65 [Jahre alt] ...» 

1672 QÓuiekher (GAT U 48; Z 4): «... Michael ~ 
...» (Tb) 

1689 Quickhner (PfAT U 1689; fol. 5v, Z 3): 
«Der gleichen anniversaria seindt ... Michel ~ 
20f. ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Quieker. Triesenberg. Ver-

weis auf den historischen Beleg von 1672. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht Ableitung auf -ner zu mhd. 
gewicke n. 'Zusammentreffen zweier Wege, 
Wegscheide' (Kollektivbildung zu mhd. 
ẅec m. 'Weg'), nach der Wohnstätte. Vgl. 
Brechenmacher 2, 361 (s. v. Quick). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder Übername zu mhd. quick, qu¨ec adj. 
'lebendig, frisch, wohlgemut, munter, mu-
tig', auf -ner abgeleitet, nach der Wesensart 
des Benannten. Vgl. Brechenmacher 2, 
361; Duden FamN 518 (s. v. Quick). 

Typ: Übernamen 

Quirici  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1449: Quirici. Altverbürgert in 

TI. 

R 

Räber 
 
/rç�‰b¼r/ 
Bezeugt in: E 

1832 Räber (PfAE TESFB 1650; fol. III 115v, 1. 
Sp. Z 9): «Parentes ... [et] Cathar(ina) ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1451f.: Räber. Altverbürgert in 

AG, BE, LU, SO, SZ. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. rabe (ruobe, 
rüebe) f. 'Rübe', nach der Tätigkeit als Rü-
benbauer. Vgl. Brechenmacher 2, 363; Du-
den FamN 520 (s. v. Raber). 

Typ: Soziale Gruppen 

Raduger 
 
/radç¥g¼r/ 
Bezeugt in: B 

1478 raduger SchäU 12: «... Stost ... Abwert an 
~s g�•ut ...» (B) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

FamN gebildet als Herkunftsname zum FlN 
Iradug Balzers. Siehe auch die Variante Þ 
Arduger. Zu den FamN des Musters {ON + 
-er} vgl. Stricker 1987, 107f. 
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ON: Iradug (FLNB I/1; 122f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Ragaz 
 
/ragÇats/ 

1643 Ragez (RA CXLV 1639-1648; S. 81, Z 
18): «Domminica ~in last ... contra Iren man 
Christan Öhrj clagend Einbringen ...» 

1643 Ragaz (RA CXLV 1639-1648; S. 84, Z 5): 
«Dominica ~j ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1453: Ragaz. Altverbürgert in 

GR (Andeer, Tamins). 

Deutung 
Die Herkunft des Namens bleibt offen. 
a) Unsicher, ob im Stamm Rag- zur Sippe 
von germ. HAIMI (wozu etwa Heinrich, rtr. 
Ragett); das Suffix -atz ist allerdings bei 
PN in Graubünden sonst unüblich. 
Vielleicht zu it. ragazzo m. 'Knabe, Knecht' 
und also wohl früh aus einem der italie-
nischsprachigen Täler eingewandert. 

Typ: Rufnamen 

b) Ein Zusammenhang mit dem ON Ragaz, 
heute Bad Ragaz, ist schwerlich in Betracht 
zu ziehen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Raich  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1454: Raich. Im 20. Jh. aus 

Österrreich in SG (Grabs) und ZH eingebür-
gert. 

Raithel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Ramschwag, von - 
 
/rÇam�™sw̄ag/ 
Bezeugt in: B 

1556 von Rambschwag (PfABe d/5; fol. 1r, Z 9-
10): «... der Edle ... Junckhern Balthaßar ~ 
Röm[isch] Kö[niglicher] Ma¨y[estät] Vogte 
zue Guttenberg ...» (B) 

*1586 von Ramschwag (PfABe ZB 1574; fol. II 
67r, Z 2): «Item gerait mit dem J�ˆungkher Cas-
par ~ an S. FlorinÇß tag anno [15]86 ...» (B) 

1600 von Ramschweig (PfABe d/7; fol. 1v, Z 15-
16): «... jetzigen Lehen herren Ju[nker] Cas-
parn ~ ...» (B) 

1604 von Ramschwag (PfABe 27/11; fol. 1r, Z 
11): «... mit dem Edlen vnnd Vesten Casparen 
~ Röm(isch) Ka¨y(serlicher) M(ajestät) vogt z�•u 
GÇuottenberg ...» (B) 

1614 von Rambschwag (PfABe U 32; Z 25): «... 
und mit ... deß Edlen vesten Casparn ~s der 
Zeitt ... Vogts auf Guettenberg ... offenlich ge-
siglet ...» (B) 

nach 1619 Rams(ch)wag (PfABe a/1; fol. 2v, Z 
14): «Anno 1610 ein ... brieff Caspari ~ der 
Capell und güeter zue trißen ...» (B) 

1682 von Ramschwa[g] (PfAS BB/F 1663; fol. 
46v, Z 26): «JÇunkher HaÇuptman ~» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Junker von Ramschwag. Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

FLNB I/5, 418: Ramschwag. Enthalten in den 
FlN �†Ramschwägischen Weingarten (T), 
�†Ramschwags Guet (T), �†Ramschwagsche 
Gut (B), �†Ramschwagsche Riet (B) und Ram-
schwagweg (B). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft von der Burg Ram-
schwag (Burgruine Welsch Ramschwag bei 
Nenzing); der Stammsitz des Edelge-
schlechts Ramschwag befand sich bei Häg-
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genschwil SG. Vgl. Tiefenthaler 1968, 221; 
Brechenmacher 2, 369. Der Name Ram-
schwag stammt aus ahd. *Hrabanesw̄ag 
'stehendes oder fliessendes Wasser, wo sich 
Raben aufhalten'. Vgl. Boxler 1976, 117. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ramsperger 
 
/rÇamsp�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: E 

1782 Ramsperger (PfAE TESFB 1650; fol. I 
121v, 5/23): «Baptizans ... P(ater) Columba-
nus ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1457: Ramsperger. Altverbürgert 

in TG. 
FamNB-CH 2, 1455: Ramensperger. Altverbür-

gert in SG (Eschenbach). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Ramsberg. Vgl. Brechenmacher 2, 369. Der 
ON Ramsberg kommt etwa vor in der 
Marktgemeinde Pleinfeld im Landkreis 
Weißenburg-Gunzenhausen, Regierungsbe-
zirk Mittelfranken in Bayern. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ramung 
 
/ram¥¾/ (?) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Ramung. 1305 und 1317 für 

Schellenberg bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zum germ. RuN Ramung (jünger Ra-
ming), war einst im süddeutschen Boden-
seeraum verbreitet als VN und FamN. Vgl. 
Brechenmacher 2, 370. 

Typ: Rufnamen 

b) Kaum zum rtr. VN Ramun, der zu dt. 

Raimund gehört. Vgl. zu diesem RN 3, 226. 
VN: Raimund 
Typ: Rufnamen 

Rapeler 
 
/rÇap¼l¼r/ 
Bezeugt in: M 

1698* Rapeler LUB I/4, S. 526: «Ein Pindt ge-
nandt die ~» (M) 

1700 rappeler LUB I/4, S. 526: «... ~pündt ...» 
(M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 419: Rapeler. Wohl enthalten im FlN 

�†Rapeler (M). 

Deutung 
Vorbemerkung: Es bleibt unsicher, ob es sich 
um einen FamN oder einen RuN handelt. Vgl. 
FLNB I/5, 419. 

a) FamN als Ableitung zu mhd. rappe m., 
mda. Rapp m. 'Rabe'? Vgl. Brechenmacher 
2, 371 s. v. Rapp. 

Typ: Übernamen 

b) Oder doch RuN zu einem ON-Element 
*Räppa (so in �†Neuwesräppa Ruggell), 
nämlich *Räppeler < Räppener 'Person, die 
von einem Ort namens Räppa stammt'? 
Vgl. FLNB I/5, 419. 

Typ: Wohnstättennamen 

Raphael 
 
/rÇafaè�“l/ 
Bezeugt in: S 

1662 Raphäel (PfAS LBMD 1659; fol. 115r, Z 
44): «... depositus est infantuli deß ... vnd 
Elisabetha ~in.» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1458: Raphael. Selten. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Raphael. Vgl. RN 
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3, 262; Brechenmacher 2, 371; Duden 
FamN 523. 

VN: Raphael 
Typ: Rufnamen 

Raponer 
 
/rÇap¯�œn¼r/ 
Bezeugt in: M 

1662 Raponer (PfAM LBCM 1640; III S. 6, Z 
17-18): «... Matrimonialiter copulavi ... et ... 
Maria ~in ex parochia S. Valentini ...» 

Wertung der historischen Belege 
Eine Valentinskirche findet sich in Rüthi SG. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Die Herkunft ist nicht zu bestimmen. 
a) Ableitung auf -er zu einem Örtlichkeits-
namen *Rapon oder ähnlich? Oder allen-
falls verschrieben für den rheintalischen 
FamN Ruppaner? 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Vgl. die Erwägungen in RN 3, 189f. zur 
Namenfamilie um germ. HRABAN 'Rabe'. Ein 
konkreter Anhaltspunkt fehlt allerdings 
auch dort. 

Typ: Rufnamen 

Rapp 
 
/rÇap/ 
Bezeugt in: B 

*1363 Rapp (LUB I/3; 293): «Item ~ Üli gibt ...» 
1394 Rapp (LUB I/5; 658): «... vnd gret ~in sin 

SwÒoster ...» 
1670 Rapp (AS 2/1; fol. 73r, Z 26): «... Barbara 

~in von Balzers ...» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1458f.: Rapp. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. rapp(e) m. 'Rabe', 
nach einem bildhaften Vergleich mit dem 
Vogel oder als Hausname. Die Bezeich-
nung Rappe für ein schwarzes Pferd ist erst 
seit dem 16. Jh. belegt, kommt daher für die 
FamN-Bildung kaum in Frage. Vgl. RN 3, 
875; Duden FamN 523. 

Typ: Übernamen 

b) Zur Kurzform Rapp(o) des germ. RuN 
Rappold. Vgl. Brechenmacher 2, 371; Du-
den FamN 523. 

Typ: Rufnamen 

Rasler 
 
/rÇasl¼r/ 
Bezeugt in: E 

1682 Rasler (PfAE TESFB 1650; fol. I 24r, 6/7): 
«Parentes ... et Elisabetha ~in» 

1683 Rasler (PfAE TESFB 1650; fol. I 25r, 
11/30): «Parentes ... et Elisabetha ~in Veld-
Kirchenses.» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung des Belegs 17. Jh. Rassal und Lesart 
1682 Raslerin unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nomen agentis zu mhd. r¯asen 'toben, rasen' 
bzw. gleichbedeutend mhd. ra±±eln, ra±-
±en, als Übername nach der Wesensart des 
Benannten? Vgl. Brechenmacher 2, 373 (s. 
v. Raßler); Duden FamN 524 (s. v. Rasser). 

Typ: Übernamen 

Rassel 
 
/rÇa¹s¼l/ 
Bezeugt in: G 

17. Jh. Rassal (PfABe LB 1682; S IV 89 Z 10): 
«Daran hat Er Maist(er) Jacob ~ Schreiner zue 
hl. Creutz guet gemacht a(nno) [16]91 ...» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1460: Rassel. Im frühen 19. Jh. in 

GR (St.Antönien) eingebürgert. 

Deutung 
Vorbemerkung: Die Zuordnung zu Liechtenstein 
ist sehr unsicher. 

1811 wurde ein Joseph Franz Rassel in St. 
Antönien eingebürgert. RN 3, 225 mut-
masst im Namen einen mit dem germ. Na-
menstamm RADI (zu ahd. rat m. 'Ratschlag, 
Vorrat') gebildeten RuN. 

Typ: Rufnamen 

Rassun 
 
/rasÇun/, /rÇa¹sun/ (?) 
Bezeugt in: M 

*1416 Rassun (LUB I/3; 380): «... zu Erbrecht 
gelihen Vlrichen Rützer vnd Annen ~yn seiner 
eelichen frawen ...» (B) 

Ende 15. Jh. Rassünen (LUB I/2; 330): «... acker 
in Lutzfeld gelegen, stost ... oben an Hanssen 
~ ...» (M) 

Wertung der historischen Belege 
LUB I/3, 380 bezieht sich auf einen Güterkauf in 
Balzers. Möglicherweise ist auch die oben als 
Rassünen wiedergegebene Form mit -u- zu le-
sen; ein Diakritikum auf dem u bedeutet keines-
wegs sicher Umlaut. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Kaiser 1847, 306: Rassin. 1455 in einem Ver-

zeichnis zinspflichtiger Leute zu «Muran». 
Tschugmell 1931, 94: Rassun. 1469 erhält Wer-

lin Rassun einen Hof in Mauren zu Erblehen. 
Ospelt 1939, 104: Rassun. Eschnerberg. Verweis 

auf historische Literatur mit weiteren Nennun-
gen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Herkunft, die Betonungslage und damit 
auch die sprachliche Zuweisung bleiben un-
sicher: romanisch (?) /rasÇun/ oder deutsch 
(?) /rÇassun/ > /rÇassen/? Der Fall bleibt un-
klar. 

Ratjen  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Rattenberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Rauber  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 859: Rauber. Für GR gut bezeugt. Zu 

mhd. roubaere 'Räuber', kaum zu bündner-
deutsch roben 'die Alp wechseln'. Vgl. Id. 6, 
34 und 69. 

FamNB-CH 2, 1462: Rauber. Altverbürgert in 
AG, BE, FR, SO. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. roubaere, röubaere 
m. 'Räuber', vermutlich in etwas verharmlo-
sender Bedeutung für einen gelegentlichen 
Spitzbuben. Vgl. Duden FamN 525; Bre-
chenmacher 2, 376. 

Typ: Rufnamen 

b) Bei Herkunft aus Bayern ist auch Be-
rufsübername für den Bauern möglich. Zu 
bair. Raub m. 'Fruchtbestand eines Acker-
felds, der darauf eingeerntet werden kann'. 
Vgl. Duden FamN 525. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Rauch 
 
/rÇ¡®¿/, /rç�œ¿/ oder /rç¥¿/ 
Bezeugt in: M, E 

*1363 Rauch (LUB I/3; 293): «Item Thoman ~ 
gibt ...» 

1784 Rauch (PfAM LBMMC 1682; I S. 228, 
11/11): «Parentes ... et Maria ~in vagi.» 
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1793 Rauch (PfAE TESFB 1650; fol. II 4r, 
11/25): «... copulati fuerunt ... cum honesta 
Vidua Maria ~in Vagabundi ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 134: Rauch. Anton Rauch war 

von 1810 bis 1812 Hintersass in Mauren. 
Vallaster 1974, 174: Ruch. Ruch, Rauch, in den 

Büchern von Vandans, Bartholomäberg und 
Silbertal vereinzelt, in Tschagguns bis 1800. 

Fritz 1981, 71: Rauch. Urk. bezeugt 1652 in 
Vandans. 

FamNB-CH 2, 1462: Rauch. Altverbürgert in 
BE, FR, GR (Filisur, Ramosch, Scuol), VS. 

Deutung 
a) Zu mhd. r¯uch, r¯u(he), rouch adj. 'haarig, 
struppig, zottig', auch 'unwirsch, 
ungebildet, ungestüm', als ÜN nach dem 
Aussehen oder der Wesensart des 
Benannten. Vgl. Duden FamN 525. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. rouch m. 'Dampf, Rauch; Herd', 
als ÜN für jemanden, der am Feuer arbeitet, 
etwa einen Koch oder Schmied. Vgl. RN 3, 
745; Brechenmacher 2, 376; Duden FamN 
525. 

Typ: Übernamen 

Raufenseder 
 
/rÇ¡®f¼nsè�“d¼r/ 
Bezeugt in: S 

1677 RaÇufenseder (PfAS LBMD 1659; fol. 42r, 
Z 13): «... Baptizata est filia ... parentes ... et 
Elisabetha ~i aÇus dem Elsis ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Person stammt also aus dem Elsass. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Sieht aus wie ein dt. Satzname, entspre-
chend dem FamN Raufenbart 'rauf den 
Bart' (als Übername des Streitlustigen; vgl. 
Brechenmacher 3, 377). Aber -seder? Der 
Fall ist von hier aus nicht zu klären. 

Raunigger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Real 
 
/rÇ�̄“al/ 
Bezeugt in: V 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Real [rÇeal] V. Im 19. Jh. ein-

gebürgert. 
Tschugmell 1949, 68: Real. Johann Felix Real, 

geboren 1822 in Gressoney (Italien), gestor-
ben 1876 in Vaduz, ist der Stammvater der 
Real in Vaduz. 

FamNB-CH 2, 1465: Real. Vereinzelt in SZ aus 
Savoyen stammend bereits 1716 eingebürgert. 

FamNB-CH 2, 1465: RÇeal. Vereinzelt in VD aus 
Italien stammend bereits 1510 eingebürgert. 

FamNB-CH 2, 1465: Reale. Vereinzelt jünger in 
BE und TI aus Italien stammend eingebürgert. 

FamNB-CH 2, 1465: Reali. Altverbürgert in TI. 
FLNB I/5, 422: Real. Enthalten in den FlN 

�†Reala Höberg (T) und Realateil (T). 
FamB-V 4, 131ff.: Real. Stammen von Gresso-

ney (Italien). Seit 1845 in Vaduz. Einbürge-
rung 1867. 

Deutung 
Das Geschlecht stammt also aus Gressoney 
(walserdeutsch: Greschunei), einer Tal-
schaft südlich des Monte-Rosa-Massivs in 
der italienischen Region Aostatal. Sie be-
steht aus zwei Gemeinden, Gressoney-la-
TrinitÇe (Oberteil, 1624 m ü.M.) und Gres-
soney-St.Jean (walserdeutsch: Mittel- und 
Unterteil, 1385 m ü.M.). Als Schriftsprache 
wurde im Aostatal traditionell das Französi-
sche verwendet. Volkssprache ist im Tal 
(nebst den Walsersiedlungen) ein franko-
provenzalischer Dialekt. In ihm ist die Her-
kunft des FamN Real zu suchen. Offenbar 
zu lat. REGALIS 'königlich' (frz. royal, span. 
real) in einer von hier aus nicht näher be-
stimmbaren Bedeutung. 

Typ: Übernamen 
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Realt, von - 
 
/r�“Çalt/ 

1317 v. Realt (LUB I/6; 72): Heinrich v. Schel-
lenberg, Ritter, verweist seine Gattin Anna ~ 
wegen 500 M. Silber wegen des Gutes Tag-
stein [Gemeinde Masein, Kreis Thusis GR], 
auf das sie früher verwiesen war, das er nun 
aber verkauft hat, auf den Hof zu Oberndorf 
[Oberdorf, südöstl. Friedrichshafen, Baden-
Württemberg]. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft von der Burg Realt bzw. 
vom gleichnamigen Weiler in Cazas GR. 
Vgl. RN 3, 518. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rebholz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1466: Rebholz. 1899 in SG (Wit-

tenbach) sowie im 20. Jh. in BS, OW, SO und 
ZH jeweils aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Berufsübername zu Rebholz n. 'Holz des 
Rebstocks', für den Weinbauern, Winzer. 
Vgl. Duden FamN 526; Brechenmacher 2, 
381. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Rechsteiner 
 
rÇ�‰¿�™st̀�Š�›n¼r 
Bezeugt in: G, V. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1578 Rechstainer (PfABe ZB 1574; fol. I 93v, 
Z 1): » [Überschrift] Hans ~ schnider[:] Hanß 
~ hatt mich anno [15]78 am 7 december be-
zalt.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1467f.: Rechsteiner. Altverbür-

gert in AI (Appenzell), AR (Bühler, Gais, Hei-
den, Hundwil, Rehetobel, Reute, Speicher, 
Trogen, Urnäsch, Wald), SG (Altstätten, Eich-
berg, Rorschacherberg). 

FamB-V 9/1, 100: Rechsteiner. Einbürgerung in 
Vaduz 1969. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte im Weiler Rechstein 
in Grub AR. Vgl. RN 3, 569. 

Typ: Wohnstättennamen 

Reden, von -  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. 

Deutung 
Name eines alten niedersächsischen Adels-
geschlechts; heute ein Ortsteil der Stadt 
Pattensen im Landkreis Hannover. Vgl. 
Duden FamN 528 (s. v. Reden). 

Typ: Wohnstättennamen 

Rederer 
 
/rç�“d¼r¼r/ 
Bezeugt in: S, Be, E 

*1584 Rederer (PfABe ZB 1574; fol. I 88v, Z 
2): «Item david ~ hatt gerechnet den 29 Jen-
ners anno [15]84 ...» 

1626 Reeder (SchäUrb 117; fol. 34a): «Vrsula 
~in ab Fresch, Geörg Khaufmans Zu Schan 
geweste Ehehausfraw ...» 

1643 Rederer (RA CXLV 1639-1648; S. 86, Z 
17): «... Vlrich ~ alß gewessten gewaldthaber 
der Fraw Gugelbergerin ...» 

1664 Räder (PfAS Urb 1664; fol. 2r, Z 15): 
«VrsÇula ~in stifft zÇu einem Ewigen Jahrzeitt 
...» (S) 

1682 Rheder (PfAE TESFB 1650; fol. III 107v, 
3. Sp. Z 8): «Patrini [Firmung] ... Catharina 
~in Veldkirch.» 

1682 Reder (PfAE TESFB 1650; fol. III 96r, 2. 
Sp.Z 22): «Patrini [Firmung] ... Maria ~in.» 



Familiennamen 175 Reffle 

1708 Rederer (PfAM LBMMC 1682; I S. 47, 
4/3): «... patrini [Taufe] fuerunt ... Antonius ~ 
et ... Veldkirchenses.» 

1736 Rederer (PfAS LBMCD 1695; fol. 227r, 
10/27): «... coniunctus est honestus viduus 
Joanes Christophorus ~ ex S. Cruce cum ...» 

1739 Rederer (PfAE TESFB 1650; fol. III 61v, 
4/20): «... celebrarunt in Parochi�ˆa Disensi ... 
Juvenis Martinus ~ ex Disis et virgo Marga-
ritha Allgaüerin Eschensis.» 

1778 Räder (PfAS Urb 1778; fol. 55v, Z 9): 
«Ursula ~in ab Fresch stüfftet einen Jahrtag 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Die weibliche Form Rederin verhält sich zu 
männl. Rederer gleich wie etwa dt. fem. Wande-
rin zu Wanderer. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Rederer [r̄ed¼r¼r] Sb. Verweis 

auf historische Literatur mit weiteren Nen-
nungen. 

FamB-Sb, 36: Rederer. Stammbaum der Fami-
lien Rederer von Schellenberg. Stammen von 
Fresch (Vorarlberg). 

Längle 1979, 35: Rederer. Im 18. Jh. ein Feld-
kircher Geschlecht. 

Fritz 1981, 71: Rederer. Urk. bezeugt 1492, 
1582 in Schruns. 

FamNB-CH 2, 1468: Rederer. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert 
in BS, SG und ZH. 

FLNB I/5, 423: Rederer. Enthalten in den FlN 
Rederers Bünt (Sb), �†Reders Stacka (Sb) und 
�†Rödersmädle (R). 

Deutung 
a) Zum germ. RuN Ratheri oder Retheri. 
Vgl. Brechenmacher 2, 383; Duden FamN 
528. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. r¨eder m. 'Mehlsieber, Mühl-
knecht', dieses zu mhd. r¨eden 'durch ein 
grobes Sieb schütten' nach der Tätigkeit. 
Vgl. Brechenmacher 2, 383; Duden FamN 
528. Bei RN 3, 737 erscheint die 
Bedeutung 'Siebmacher'. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. redaere, redenaere m. 'Redner, 
Schwätzer, Anwalt vor Gericht, Verteidi-

ger', als Übername nach der Wesensart oder 
nach dem Amt. Vgl. Brechenmacher 2, 383 
(s. v. Reder); Duden FamN 528 (s. v. Re-
der). 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Ableitung von mhd. rat n. 'Wagenrad', 
für den Wagner, nach der Tätigkeit als Her-
steller von Wagenrädern. Vgl. Duden 
FamN 528; RN 3, 737. 

Typ: Soziale Gruppen 

Reff 
 
/rÇ�“f/ 
Bezeugt in: G 

17. Jh. Reff (PfABe LB 1682; S IV 82 Z 22): 
«Dann Johann ~ glaser sein [Georg Näscher 
von Gampprin] Schwager anno 1687 7 Viertel 
Most a. 34 Kreuzer [verkauft] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Anscheinend zu mda. Reff n., mhd. r¨ef n. 
'Gestell zum Tragen von Waren auf dem 
Rücken', nach der Tätigkeit als Hersteller 
oder Benutzer solcher Geräte. Vgl. Duden 
FamN 529; Jutz 2, 687. 

Typ: Soziale Gruppen 

Reffle 
 
/rÇ�“fl�‡/ 

1725 Reffle (PfAE TESFB 1650; fol. III 90v, 
6/12): «Sepultus est infans ... nomine Joan 
Baptista filius legitimus Joannis ~ ... in Gambs 
baptizatus ...» 

Wertung der historischen Belege 
Der Beleg bezieht sich auf Gams SG. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Ableitung zu mda. Reff n., mhd. r¨ef n. 
'Gestell zum Tragen von Waren auf dem 
Rücken', nach der Tätigkeit als Hersteller 
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oder Benutzer solcher Rückentraggestelle. 
Vgl. Jutz 2, 687. Die Abl. kann entweder 
diminutivisch sein (Reffle n.) oder (als 
Reffle m.) auf die Person verweisen, die mit 
dem Gerät zu tun hat. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zur Koseform Reffle, Räffle zu einem 
germ. RuN wie Rafold. Vgl. Brechenma-
cher 2, 384. 

Typ: Rufnamen 

Regli 
 
/rÇ�“gl�—/ 
Bezeugt in: E 

*1378 Reglin (LUB I/4; 86): «... stosst ... an ~» 
1786 Regli (PfAE TESFB 1650; fol. II 1v, 5/15): 

«Benedixit [Ehe] P(ater) Antoninus ~ Paro-
chus.» [in Eschen]» 

1787 Reglin (PfAM LBMMC 1682; I S. 233, 
2/26): «Administrator in Eschen Antonius ~» 

1788 Regli (PfAE RB 1637; fol. 179r, Z 5): 
«Kirchen=Rechnung abgelegt ... in gegen-
warth P. Antonini ~ p(ro) t(empore) Parochus 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Regli (T). 
FamNB-CH 2, 1470: Regli. Altverbürgert in SH 

und UR. 

Deutung 
Aus einer Kurzform Regle zum germ. RuN 
Ragilo. Vgl. Brechenmacher 2, 385. 

Typ: Rufnamen 

Rehak  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Mähren (Tsche-
chien) eingebürgert. 

Reich 
 
/rÇ�Š�›¿/, älter /rç�Œ¿/ 
Bezeugt in: S, R, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 (als Reich und 
Raich) aufgeführt.  

*1363 Rich (LUB I/3; 293): «Item Des ~en veld 
ze Muran ...» 

*1363 Rich (LUB I/3; 313): «Item Des ~en veld 
ze murar (!) ...» 

*1363 Rich (LUB I/3; 313): «Item Thoman ~ 
gibt ...» 

1394 Rich (LUB I/5; 657): «... Item henni ~ vnd 
sin SwÒoster Anna ...» 

1690 Reich (PfABe 29/3; fol. 6v, Z 17): «... stost 
... zur vierten [Seiten] an Heinrich ~en gueth 
...» (Sb) 

1703 Rei(c)h (PfAS KR; Nr 48, fol. 6r, Z 20): 
«Steffa ~ von seiner tho(c)hter [ist schuldig zu 
bezahlen] ...» 

1790 Reich (PfAS LBMCD 1695; fol. 294r, 2. 
Sp. Z 28): «Parentes: ... [et] Maria Magdalena 
~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 160f.: Reich. 1390 gibt es Rich auf 

St.Margrethenberg (Pfäfers), 1394 ob dem 
Schaanwald, 1448 Reich in Pfäfers, 1492 Rych 
in Sennwald. In Salez erscheint Rych 1634, 
später auch Reich. Reich hat es auch in Trüb-
bach. Altverbürgert sind sie in Salez-Senn-
wald, seit dem 19. Jh. in Gams und Grabs, 
dann auch im Toggenburg, in Schleuis GR. 
Deutung: 'der Reiche'. 

Tschugmell 1960, 101: Reich. S, 1808 bis 1809, 
Hintersass. 

FamB-S, 13: Reich. 1808 und 1809 in Schaan 
und 1810 in Vaduz bezeugt. 

FamNB-CH 2, 1471: Reich. Altverbürgert in SG 
(Brunnadern, Hemberg, Magdenau, Mogels-
berg, St.Gallen, St.Peterszell, Salez, Senn-
wald, Uzwil, Wattwil, Wildhaus). 

FLNB I/5, 427: Rich. Enthalten in den FlN 
�†Richen Feld (M) und �†Richenacker (E). 

Deutung 
a) Zu mhd. r¯�‹che adj. 'von hoher Abkunft, 
vornehm, edel, mächtig, reich', als Über-
name, der meist auf die materiellen Ver-
hältnisse des Benannten anspielt. Vgl. RN 
3, 640; Brechenmacher 2, 387; Duden 
FamN 531. 
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Typ: Übernamen 

b) Zur Kurzform R̄�‹cho eines mit dem ahd. 
Namenwort r¯�‹hhi 'Herrschaft; Herrscher, 
Macht; reich, mächtig' gebildeten RuN, 
vielleicht Richard. Vgl. RN 3, 640; Bre-
chenmacher 2, 387; Duden FamN 531. 

VN: Richard 
Typ: Rufnamen 

Reichard 
 
/rÇ�Š�›¿¯art/ 

1750 Reichard (PfAS LBMCD 1695; fol. 108v, 
12/20): «Parentes: Barbara ~in ex Breganz [et] 
...» 

1769 Richard (PfAS LBMCD 1695; fol. 144r, 
6/17): «Patrini [Taufe] ... [et] Anna Maria 
~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Reichard [reichart] Sb. 
FamNB-CH 2, 1471: Reichard. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Österreich, Deutschland 
und der [ehemaligen] Sowjetunion. 

FamNB-CH 2, 1471: Reichardt. Vereinzelt jün-
ger eingebürgert aus Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1471: Reichart. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zur diphthongischen Form Reichart des 
germ. RuN Richard. Vgl. Brechenmacher 
2, 387; Duden FamN 531; RN 3, 227. 

VN: Richard 
Typ: Rufnamen 

Reichenberg, von - 
 
/rÇ�Š�›¿¼nb`�Šrg/ 
Bezeugt in: ?  

*1776 von Reichenberg (PfAS KR; Nr 79, fol. 
1r, Z 5): «ab RaittÇung ... Çuntter dem ... Heren 
Johan Anthoni Orsi ~ des ... Domstiffts ChÇur 
Canonicus vnd pfahr Herr allhier ...» 

1779 v(on) Reichenberg (PfAS Urb 1693; II fol. 
12v, Z 21): «[Unterschrift]: Orsi ~... d(er) 

Z(eit) pfarrer allhie.» 
1786 v(on) Reichenberg (PfAS BB/F 1663; fol. 

37v, Z 4-5): «Adriana Orsi Edle ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1471: Reichenberg. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Die Herren von Reichenberg haben ihren 
Namen nach der Burg Reichenberg bei 
Taufers in Südtirol, welche einst Residenz 
der Churer Bischöfe war. Vgl. RN 3, 597 
(s. v. Richenberg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Reicher 
 
/rÇ�Š�›¿¼r/ 
Bezeugt in: M 

1802 Reicher (PfAM LBMMC 1682; IV S. 53, 
2. Sp. Z 6-7): «Parentes ... [et] M(aria) 
Elisabetha ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zum deutschen RuN Richher (< ahd. 
r¯�‹hhi + herri). Vgl. Duden FamN 532; Bre-
chenmacher 2, 388. 

Typ: Rufnamen 

b) Stark flektierte Form oder 
patronymische Bildung zu Þ Reich. Vgl. 
Duden FamN 532. 

Typ: Übernamen; Rufnamen 

c) Variante zum dt. RuN Reichert, dieser 
aus Richard. Vgl. Brechenmacher 2, 388. 

VN: Richard 
Typ: Rufnamen 

Reichl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 
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Deutung 
Aus einer mit -l-Suffix gebildeten Kose-
form von RuN (wie etwa Richard), die das 
Namenwort ahd. r¯�‹hhi 'Herrschaft, Herr-
scher, Macht; reich, mächtig' enthalten. 
Vgl. Duden FamN 531; Hornung 1989, 112 
(jeweils s. v. Reichel). 

Typ: Rufnamen 

Reichle 
 
/rÇ�Š�›¿l�‡/ 
Bezeugt in: V, S 

1705 Reichli (AS 1/3; fol. 49r, Z 19): «Hanß 
Jörg ~ Nachrichter beantwortet [vor Gericht] 
...» 

1714 Reichling (GAS U 122; fol. 4a): «Hanss 
Jörg ~ ...» (V) 

1725 Reichel (AS 2/3; fol. 16r, Z 24): «... aÇuf-
werts an Caspar Beck Çund Johann Georg ~ 
Nachrichter ... stossend ...» 

1734 Reükli (PfAS LBMCD 1695; fol. 226v, 
9/22): «... coniunctus est viduus Joanes Geor-
gius ~ carnifex cum ...» 

1736 Reichlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 83v, 
6/11): «Parentes: Joanes Georgius ~ carnifex 
Vaduz [et] ...» 

Wertung der historischen Belege 
Hans Jörg Reichle war im 18. Jh. im Gebiet des 
heutigen Liechtenstein als Scharfrichter (Nach-
richter, Carnifex) tätig. Siehe Tschugmell 1947, 
71, wo der Name allerdings in der Form Reichlin 
erscheint. In der einschlägigen Literatur ist die 
Scharfrichterfamilie, welcher er entstammt, je-
doch in der Schreibweise Reichle bekannt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1472: Reichle. Eingebürgert aus 

Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1472: Reichlin. Altverbürgert in 

SZ. 
FamNB-CH 2, 1472: Reichling. Altverbürgert in 

ZH. 

Deutung 
Aus einer schwäbischen Koseform von 
RuN, die das Namenwort ahd. r¯�‹hhi adj. 
'reich' enthalten. Vgl. Duden FamN 532. 

Typ: Rufnamen 

Reif 
 
/rÇ�Š�›f/ 
Bezeugt in: S 

1711 Reiff (PfAS LBMCD 1695; fol. 39r, 5/22): 
«Parentes: Franciscus ~ [et] ... peregrini» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1473: Reif. Altverbürgert in BE 

und ZH. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. reif m. 'Seil, Band, 
Reif', nach der Tätigkeit als Hersteller von 
Seilen oder Fassreifen, oder als Wein-
schenk, der einen Reifen zum Zeichen des 
Ausschanks aushängt. Vgl. Duden FamN 
532; Brechenmacher 2, 390; RN 3, 735. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. reif m. 'Längenmass, 
besonders für Leinwand', nach der Tätigkeit 
als Leinwandmesser. Vgl. Duden FamN 
532. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. r¯�‹f(e) adj. 'reif', als Übername 
nach dem Wesen des Benannten. Vgl. Du-
den FamN 532. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mhd. r¯�‹f(e) m. 'gefrorener Tau, Rauh-
reif', als Übername für jemand, der kalt und 
gefühlsarm oder kälteempfindlich und 
schwächlich ist. Vgl. Duden FamN 532; 
Brechenmacher 2, 390. 

Typ: Übernamen 

e) Diphthongiert aus der Kurzform Riff des 
dt. RuN R̄�‹chfrit. Vgl. Brechenmacher 2, 
390). 

Typ: Rufnamen 
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Reimann 
 
/rÇ�Š�›man/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 86: Reimann. In Balzers, 1768 

bis 1800, von Gams. 
FamNB-CH 2, 1473: Reimann. Altverbürgert in 

AG, BE, SG (Ernetschwil, St.Gallenkappel), 
SZ und ZH. 

Deutung 
a) Aus einem RuN Reimann, dieser zu 
Reinmann, Koseform zu einem mit Ragin- 
(got. RAGAN 'Rat') anlautenden VN, zumeist 
Reinhard. Vgl. Brechenmacher 2, 391 und 
394; Duden FamN 533. 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

b) Herkunftsname auf -mann zum Gewäs-
sernamen Rhein. Vgl. Duden FamN 533. 

ON: Rhein (FLNB I/1; 196f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

c) Wohnstättenname auf -mann zu mhd. 
rein m. 'begrenzende Bodenerhöhung, 
Rain'. Vgl. Duden FamN 533. 

Typ: Wohnstättennamen 

Reinacher 
 
/rÇ�Š�›nax¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Reinacher. Walliser Ge-

schlechter zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 104: Reinacher. Ohne Gemeinde, 

Verweis auf Büchel 1902. 
FamNB-CH 2, 1474: Reinacher. Altverbürgert 

in BL und SG (Oberhelfenschwil). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Rei-
nach (Reinach AG, Bezirk Kulm; Reinach 
BL, Bezirk Arlesheim; Reinach, Ortsteil 
von Friedrichshafen, Bodenseekreis). Vgl. 
RN 3, 574 (s. v. Rinach, von-); Brechenma-

cher 2, 392. 
Typ: Wohnstättennamen 

Reinegger 
 
/rÇ�Š�›n�“ék¼r/ 
Bezeugt in: E 

1703 Reinegger (PfAE TESFB 1650; fol. III 85r, 
5/27): «... obiit ... Anna ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1474: Reinegger. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1487: Rheinegger. Altverbürgert 

in AG. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer der mehrfach 
vorkommenden Ortschaften Rheineck oder 
ähnlich: etwa Rheineck SG oder Rieneck (in 
Bayern, Landkreis Main-Spessart, Unter-
franken). Vgl. Brechenmacher 2, 393. 

Typ: Wohnstättennamen 

Reiner 
 
/rÇ�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: Be, E 

*1586 Reiner (PfABe ZB 1574; fol. II 8v, Z 2): 
«[Überschrift] Fresch[:] Thiß ~ für den wein 
zechenden Järlich 6 ß. dedit anno [15]86 und 
[15]87.» 

1758 Rheiner (PfAE TESFB 1650; fol. III 18r, 
10/4): «Terrae ... mandatus est Christophorus 
~ Tyrolensis ex Zirlen ... Vir 90 annorum.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 174: Reiner. Früher Riner 

(wals.), 1467 in Schnifiserberg, 1520 in Lech, 
1680 bis 1800 im Taufbuch von St.Gallen-
kirch, um 1700 auch in Schruns und im Klos-
tertal. 

Fritz 1981, 71: Reiner. Urk. bezeugt 1460, 1491 
in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 2, 1474: Reiner. Altverbürgert in 
GR (Trin) und SO. 

FamNB-CH 2, 1487: Rheiner. Altverbürgert in 
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SG (Salez). 

Deutung 
Zum germ. RuN Raginher. Vgl. RN 3, 226; 
Brechenmacher 2, 393; Duden FamN 534. 
Allenfalls auch zum RuN Reinhard (Bre-
chenmacher loc. cit.). 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

Reinfurt 
 
/rÇ�Š�›nf¥rt/ 
Bezeugt in: E 

1769 Reinfurt (PfAE TESFB 1650; fol. I 113r, 
3/15): «Parentes ... Conradus ~ ex Schwein-
heim et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zusammensetzung aus dem Flussnamen 
Rhein, mhd. R̄�‹n (vgl. FLNB I/5, 425f.), 
und mhd. vurt m./f. 'Furt, Flussbett, Bahn, 
Weg', nach der Wohnstätte bei einer 
Rheinfurt, einem Übergang über den Rhein. 

ON: Rhein (FLNB I/1; 196f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls in unserem Beleg 
verschrieben für Reinfart oder Reinfert und 
dann zum dt. RuN Reinfried. Vgl. Duden 
FamN 534 (s. v. Reinfried). 

Typ: Rufnamen 

Reinger 
 
/rÇ�Š�›¾g¯�“r/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Raingar (LUB I/2; 309): «... an des 
~s eger[ten].» 

1. H. 15. Jh. Raingar (LUB I/2; 313): «... 
Wermad, daz mit dem ... ~ in wechsel gaut.» 

1. H. 15. Jh. Raniger (LUB I/2; 319): «... stosset 
an des ~s g�•ut ...» 

1. H. 15. Jh. Ranigar (LUB I/2; 356): «... stossett 
... an des ~s wingarten ...» 

1. H. 15. Jh. Raniger (LUB I/2; 359): «... stossett 
... an des ~s wingarten ...» 

Mitte 15. Jh. Rainger (LUB I/2; 311): «Elsa ~in 
... vnd g�™att das gÒaltt ab dem bomgarten am 
Kappff, .. » 

Mitte 15. Jh. Rainger (LUB I/2; 321): «... vf der 
H�•ub, die da stoußt obnen an Casper ~ ...» 

Mitte 15. Jh. Raingar (LUB I/2; 353): «... stosset 
... an die ~inun ...» 

1480 Ramger (GAE III/10; Z 8): «... an Hans ~s 
g¯uter ...» 

1488 Rainger (PfABe U 10; Z 1): «Wir ... mit 
namen Ulrich ~ ab bangx ... Bekennen ... mit 
den brief ...» 

Ende 15. Jh. Rainger (LUB I/2; 329): «Obyt 
Hans Sch�•uler. Adelhait ~i sin vxor vnd jrer 
baider kind ...» 

1. H. 16. Jh. Rainger (LUB I/2; 362): «Lienhart 
~ ...» 

Ende 15. Jh. Rainger (LUB I/2; 364): «Ich Hans 
~ vnd Vrsla Kremlin vxor eius ...» 

2. H. 16. Jh. Raingerr (LUB I/2; 327): «Hans 
Schuler, Adelhait ~i sin husfrow ...» 

1566 Rainger (PfABe U 26; Z 4/5): «... z�•ue 
kha�•uffen gegeben haben ... und Jörgenn ~ von 
Raggel als verordneter gewalthaber unnser 
Lieben frawen Kirchen z�•u Benndern...» 

*1583 Rainger (PfABe ZB 1574; fol. II 6r, Z 8): 
«ulli ~ und Jorg ~ den zechenden geben an S. 
Steffans tag anno [15]83.» (G) 

Anfang 17. Jh. Rainger (LUB I/2; 367): «... stost 
... an Michel ~s ob Banx gaß» 

~1600 Rainger (LUB I/2; 345): «... des ~s wein-
garten ...» 

1620 Rainger (Pfäf 21/8; fol. 4v, Z 25): «Lien-
hart ~ ...» 

1690 Reiniger (PfABe 29/3; fol. 3r, Z 14): 
«Heinrich ~ stifftet ab dem Wuhrmadt, so 
zwe¨y Mammadt, stosset an die Eschen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 94: Rainiger. In Mauren 1506 

erwähnt. 
Ospelt 1939, 104: Rainger. Mauren. 
FamNB-CH 2, 1475: Reinger. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zur Rufform Reinger des dt. RuN Ragin-
ger. Vgl. Brechenmacher 2, 393; Duden 
FamN 534. 

Typ: Rufnamen 
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Reinhard 
 
/rÇ�Š�›nh¯art/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 86: Reinhard. Balzers, 1746 

bis 1747 Büchsenmacher und Feuerwerker auf 
Gutenberg. 

FamNB-CH 2, 1475: Reinhard. Altverbürgert in 
BE, LU, OW, SO. 

FamNB-CH 2, 1475: Reinhardt. Altverbürgert in 
BE und SO. 

FamNB-CH 2, 1475: Reinhart. Altverbürgert in 
LU, SO, TG und ZH. 

Deutung 
Zum gleichlautenden dt. VN Reinhard, 
germ. RAGIN + HARTI. Vgl. Brechenmacher 2, 
393; Duden FamN 534. 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

Reinlein 
 
/rÇ�Š�›nl�Š�›n/ 
Bezeugt in: V, S, E, M 

1754 Reinlein (PfAE TESFB 1650; fol. I 98v, 
11/27): «Parentes ... Franciscus Antonius ~ Ex 
Ranckhweil [et] ...» 

1757 Reinlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 232v, 
5/22): «... [coniuncti sunt] ... et virgo Magda-
lena ~ ex Vaduz ...» 

1790 Reinlein (PfAM LBMMC 1682; I S. 243, 
2/5): «Parentes ... [et] Maria Ursula ~ vagi et 
pauperes.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wie Reinle, Reindl Koseform zur Kurzform 
Rein aus RuN wie Reino, Reinhard, die mit 
dem germ. Namenwort RAGIN 'Rat, Be-
schluss der Götter, Schicksal' gebildet sind. 
Vgl. Brechenmacher 2, 394. 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

Reinold 
 
/rÇ�Š�›n�œld/ 
Bezeugt in: V, G 

1383 Rainolt (LUB I/3; 156): «Vnd sol man jr 
jarzit beg�ˆan vnd peter ~z irs wirtes mit ainer 
vigili.» 

vor 1383 Rainolt (LUB I/3; 156): «Item ab dem 
obgeschribenen des popersers acker. het 
gl�ˆassen vrsula ~in. 1. schÒoffel waissen geltz.» 

1405 Rainolt (LUB I/1; 453): «... vogtz hansen 
~z ains burgers ze Veltkilch.» 

1442 Rainolt (PfABe U 4; Z 13): «... und gehö-
rent Josen ~ gen Veltkirch järlichs zins und ist 
genant ̈ysengelt.» 

~1510 rainolt (LUB I/4; 262): «... stost ... an des 
~z Hof ...» 

~1510 rainolt (LUB I/4; 280): «... stost ... an der 
~ ... erben gÒuter» 

~1510 rainolt (LUB I/4; 281): «... stost ... an der 
~ g�•ut ...» 

1516 rainolt (SchäU 33): «... Den fruªmen vnd 
vesten Christopfel ~ Burger vnd Dess rats Z�•u 
veldtkirch ...» 

1574 Rainoldt (SchäU 74; Z 1f.): «... Hanns Gel-
tinger vnnd Fraw (Nesa?) ~in sein Eeliche 
Hausfrow Iren weingartten zu Vaduz an Ma-
ren gelegen ...» (V) 

1650 Rainoldt (AS 1/1; fol. 30v, Z 6-7): «Ver-
hörtag ... Inn strittiger schÇuldtsach ... Entzwi-
schen JÇunkher Francisc ~en Clägeren, Contra 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Rainold. Sigmund Rainold, 

Landvogt zu Vaduz. 
FamNB-CH 2, 1476: Reinold. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland 
FamNB-CH 2, 1476: Reinhold. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland, Polen und 
der [ehemaligen] Sowjetunion. 

Deutung 
Vorbemerkung: Bürger von Feldkirch. 

Zum germ. RuN Regin(w)ald, Ragin(w)ald. 
Vgl. RN 3, 226; Brechenmacher 2, 394; 
Duden FamN 535. 

VN: Reinold 
Typ: Rufnamen 
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Reis 
 
/rÇ�Š�›s/ 
Bezeugt in: E 

1685 Reiss (PfAE TESFB 1650; fol. III 50v, 
1/15): «... coniunctus est ... cum Vidua Barba-
ra ~in in Nendl(e)n.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 285: Reis. Magdalena Längle in 

Altach-Bauren heiratet 1884 Karl Anton Reis 
aus Hohenems. 

FamNB-CH 2, 1476: Reis. Altverbürgert in LU. 

Deutung 
Räumliche Herkunft der Namensträger 
nicht gesichert, daher mehrere Ansätze 
möglich. 
a) Aus einer Kurzform Ragizo von deut-
schen RuN, die mit dem Namenwort RAGAN 
'Rat' gebildet sind. Vgl. RN 3, 225; Bre-
chenmacher 2, 395; Duden FamN 536. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu einer Kurzform Reis(s) des 
biblischen Namens Zacharias. Vgl. 
Brechenmacher 2, 395; Duden FamN 536. 

VN: Zacharias 
Typ: Rufnamen 

c) Zu mhd. r¯�‹s n. 'Reis, Zweig, Reisig, Ge-
büsch, Gesträuch', nach der Wohnstätte an 
einer buschreichen Stelle oder an einem Ort 
dieses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 
395; Duden FamN 536. 

Typ: Wohnstättennamen 

d) Allenfalls zu mhd. r¯�‹se f. 'herabfallender 
Schleier', als Übername nach der Tätigkeit 
als Hersteller von Schleiern. Vgl. Duden 
FamN 536. 

Typ: Soziale Gruppen 

e) Übername zu mhd. reise f. 'Aufbruch, 
Zug, Reise, Kriegszug'. Vgl. Duden FamN 
536. 

Typ: Übernamen 

f) Entrundete Form von mhd. riu±e m. 
'Schuhflicker' nach der beruflichen Tätig-
keit. Vgl. Duden FamN 536. 

Typ: Soziale Gruppen 

g) Entrundete Form von mhd. Riu±e m. 
'Russe', als Übername für jemanden, der in 
Russland war oder Handelsbeziehungen 
dorthin hatte. Vgl. Duden FamN 536. 

Typ: Übernamen 

Reisser 
 
/rÇ�Š�›(¹)s¼r/ 
Bezeugt in: M 

1747 Reisser (PfAM LBMMC 1682; I S. 141, 
11/14): «Parentes ... et Francisca ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1477: Reisser. Vereinzelt im 19. 

Jh. eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1476f.: Reiser. Altverbürgert in 

JU und ZH sowie im 19. und 20. Jh. eingebür-
gert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. reisaere m. 'der eine Reise, 
einen Feldzug macht; Krieger, Reisläufer', 
als Übername oder zur Bezeichnung der 
Tätigkeit. Vgl. Duden FamN 536; Brechen-
macher 2, 396. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Ableitung auf -er zu mhd. r¯�‹s n. 'Reis, 
Zweig, Reisig, Gebüsch, Gesträuch' (mit 
nhd. Diphthongierung ri- > rei-) nach der 
Wohnstätte an einer buschreichen Stelle 
oder einer Örtlichkeit des Namens Reis-. 
Vgl. Brechenmacher 2, 396; Duden FamN 
536. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Ableitung auf -er zu mhd. r¯�‹se f. 'herab-
fallender Schleier' nach der Tätigkeit als 
Hersteller von Schleiern. Vgl. Duden FamN 
536. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Nomen agentis zum Verb mhd. r¯�‹±en 
'einritzen, schreiben, zeichnen', nach der 
Tätigkeit als Haubenreisser, Holzschneider 
oder Zeichner, mhd. r¯�‹ßer. Vgl. Duden 
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FamN 536; Brechenmacher 2, 396. 
Typ: Soziale Gruppen 

e) Nomen agentis zum Verb mhd. r¯�‹±en 
'mit Heftigkeit, lärmend sich bewegen', als 
Übername nach der Wesensart des Benann-
ten. Vgl. Duden FamN 536. 

Typ: Übernamen 

Reiter 
 
/rÇ�Š�›t¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1693 Reither (AS 2/1; fol. 117v, Z 1): «... Wald-
bÇurga ~in ... wohnhafft zÇu Nendlen ...» 

1753 Reitter (PfAM LBMMC 1682; I S. 157, 
6/6): «Parentes ... [et] Elisabetha ~in vagi et 
Galli.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1477: Reiter. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und Österreich. 

Deutung 
a) Standesbezeichnung zu mhd. r¯�‹taere m. 
'Reiter, Streiter zu Pferde, Ritter'. Vgl. RN 
3, 770; Brechenmacher 2, 396; Duden 
FamN 536. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. r¯�‹ter, frühnhd. reiter f. 'Reiter, 
Sieb', nach der Tätigkeit als Hersteller von 
Sieben. Vgl. Duden FamN 536. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. reiter m. 'Rechner, Zähler (beim 
Spiel)', nach der Tätigkeit, als Übername. 
Vgl. Brechenmacher 2, 396; Duden FamN 
536. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Ableitung auf -er zu mhd. riute f. 'Ro-
dung', nach Wohnstätte oder Herkunft aus 
einer solchen oder einer Ortschaft des Na-
mens Reit, Reith, usw. (entrundet aus 
Reut-). Vgl. RN 3, 770; Brechenmacher 2, 
396; Duden FamN 536; FLNB I/5, 447 (s. 
v. rütten). 

Typ: Wohnstättennamen 

Rell 
 
/rÇ�“l/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Rell (LUB I/3; 294): «Item der ~ gibt von 
ainem mitmell akhers auff Güdingen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1478: Rell. Vereinzelt im 19. Jh. 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zur Rumpfform Rall, Räll von schwäbisch 
rallen 'herumlaufen', mnd. rallen 'lärmend 
schwatzen', als Übername für einen unruhi-
gen, lauten, lustigen Menschen. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 397; Duden FamN 522 (s. v. 
Rall). 

Typ: Übernamen 

Relling 
 
/rÇ�“l�—¾/ 
Bezeugt in: S 

1747 Relling (PfAS BB/F 1663; fol. 24v, Z 34): 
«Franciscus Igantius ~ p(ro) t(empore) Vica-
rius indignus in Schan.» (S) 

1766 Relling (PfAS LBMCD 1695; fol. 139v, 
8/1): «... R(everendus) D(ominus) Crjsosto-
mus ~ vicarius» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vgl. schwäbisch rallen 'herumlaufen', mnd. 
rallen 'lärmend schwatzen', als Übername 
für einen unruhigen, lauten, lustigen Men-
schen. Vgl. Brechenmacher 2, 397. 

Typ: Übernamen 

Remensberger 
 
/rÇ�“m¼nsb`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: M, T 

1755 Remensperger (PfAM LBMMC 1682; I S. 
163, 9/12): «Parentes ... [et] Maria Magdalena 
~in» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 172: Remisberger, Rümens-

berger Triesen, «de Luttisburg, Toggenburg» 
oder aus Altstätten SG. 

FamNB-CH 2, 1478: Remensperger. Altverbür-
gert in TG. 

FamNB-CH 2, 1478: Remensberger. In ZH jün-
ger eingebürgert aus TG. 

Deutung 
Wohl nach der Wohnstätte in der Flur Re-
mensberg in Kreuzlingen TG. Zum ON vgl. 
TGNB 1, 1042f. s. v. Remisbärg. 

Typ: Wohnstättennamen 

Remetter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Renker 
 
/rÇ�“¾ék¼r/ 
Bezeugt in: P 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Renker [renk¼r] P. 
FamNB-CH 2, 1479: Rengger. Altverbürgert in 

OW. 
FamNB-CH 2, 1480: Renker. Vereinzelt im 19. 

Jh. eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zur Rufform Renger, Renker aus dem 
germ. RuN Ragin-ger. Vgl. Brechenmacher 
2, 399; Duden FamN 537. 

Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls (je nach der Herkunft des Ge-
schlechts) auch Nomen agentis zum Verb 
mnd. rengen 'mutwillig werden', als Über-
name nach der Wesensart des Benannten. 
Vgl. Duden FamN 537. 

Typ: Übernamen 

c) Nach der Herkunft aus den Ortschaften 
Rengen (Rheinland-Pfalz) oder Rengers 

(Baden-Württemberg). Vgl. Duden FamN 
537. 

Typ: Wohnstättennamen 

Renki 
 
/rÇ�“¾ék�—/ 
Bezeugt in: S 

1461 Renki (Büchel 1927, 40, 57): Offenbar in 
PfAS U 4. (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1927, 40, 57: Renki. Genannt als Vertre-

ter der Schaaner Kirche (1461). 
Ospelt 1939, 104: Renki Schaan (Verweis auf 

Büchel 1927). 
Tschugmell 1960, 102: Renki Schaan. 
FamB-S, 13: Renki. 1461 für Schaan bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vielleicht zu einer mit k-Suffix gebildeten 
Koseform Renki, Renke, ausgehend von 
germ. RuN, die mit dem Namenwort RAGIN 

(germ.)" \FL gebildet sind. Vgl. Duden FamN 
537 (s. v. Renke). 

Typ: Rufnamen 

Renn 
 
/rÇ�“n/ 
Bezeugt in: V, S, M 

1663 Renn (PfAS LBMD 1659; fol. 116r, Z 36): 
«... obdormiuit ... Dauid ~ Capellanus Illustro-
rum DD. Comitum Vaduzii ...» (V) 

*1688 Ren (PfAS KR; Nr 45, fol. 3r, Z 3): «Mer 
geben ein Spen für DaÇuit ~en ...» 

*1706 Renn (PfAS Urb 1706; fol. 90r, Z 4): «... 
Capital Per 20 Gulden von herren DaÇuidt ~en 
seel. herrüehrt ...» 

1778 Rhen (PfAS Urb 1778; fol. 33r, Z 6): «... 
David ~ gewester Caplan zÇu VadÓuz stüfftet 
einen Jahrtag ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Renn Mauren. Verweis auf 
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historische Literatur mit weiteren Nennungen. 
FamNB-CH 2, 1480: Renn. Im 19. Jh. in TG 

eingebürgert. 
FLNB I/5, 425: Renn. Enthalten in den FlN Re-

mastuda (M), �†Rennwald (M), �†Rennweingar-
ten (M) sowie in Rennhof (M) und verschiede-
nen daraus abgeleiteten Namen. 

Deutung 
Zur Rumpform Renn aus dem dt. RuN Ren-
nert, dieser zum VN Reinhard. Vgl. Duden 
FamN 537; Brechenmacher 2, 399. 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

Renner 
 
/rÇ�̄“n¼r/ 
Bezeugt in: E 

1805 Renner (PfAE TESFB 1650; fol. II 9v, 
2/25): «... Testes [Ehe] fuerunt ... et Benedicta 
~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1481: Renner. Altverbürgert in 

SG (Niederhelfenschwil) und UR. 

Deutung 
a) Zu mhd. rennaere m. 'Reit-, Stallknecht, 
reitender Bote', nach der Tätigkeit des Be-
nannten. Vgl. Brechenmacher 2, 400; Du-
den FamN 537. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. rennaere m. 'der viel beschäf-
tigt ist, hin und her rennt', Nomen agentis 
als Übername nach der Wesensart. Vgl. 
Duden FamN 537. 

Typ: Übernamen 

c) Zur Rufform Renner < Reiner, aus Rein-
hard. Vgl. RN 3, 226; Brechenmacher 2, 
400. 

VN: Reinhard 
Typ: Rufnamen 

Renz 
 
/rÇ�“nts/ 
Bezeugt in: S 

1732 Rentz (PfAS LBMCD 1695; fol. 77r, 8/19): 
«Parentes: ... [et] Magdalena ~in pauperes et 
vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1481f.: Renz. Altverbürgert in BL 

und SO. 

Deutung 
a) Zur Koseform Renz von deutschen RuN, 
die mit dem germ. Namenwort RAGIN 'Rat' 
gebildet sind, etwa Reinhard, Reinold. Vgl. 
Brechenmacher 2, 401; Duden FamN 537. 

VN: Reinhard; Reinold 
Typ: Rufnamen 

b) Zu einer Kurzform Renz aus Lorenz. 
Vgl. RN 3, 90; Duden FamN 537. 

VN: Lorenz 
Typ: Rufnamen 

c) Nach der Herkunft aus einer der Ort-
schaften Renz (Mecklenburg-Vorpom-
mern), Rentz (ehem. Pommern), oder Reh-
nitz (ehem. Brandenburg, jetzt Polen). Vgl. 
Duden FamN 537. 

Typ: Wohnstättennamen 

Repolusk  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Reschli 
 
/rÇe¹�™sl�—/ 
Bezeugt in: E 

1758 Reschlin (PfAE TESFB 1650; fol. III 67v, 
11/12): «... coniuncti sunt ... Et Virgo Elisa-
betha ~in ex Parochia vulgo Thisis.» 

1762 Resolin (PfAE TESFB 1650; fol. I 106r, 
3/10): «Parentes ... [et] Elisabetha ~» 
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Wertung der historischen Belege 
Die frisierte Form Resolin von 1762 bezieht sich 
offensichtlich auf dieselbe Person. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Evtl. zu den Kurzformen Ruosch, Ruesch, 
Rüesch zu stellen und damit zur verzweig-
ten Sippe der Namen aus germ. HROTHI (got. 
HROTEIGS 'siegreich'), wohin auch die 
Namen Rupert, Rüegg, Roland, Rudolf 
gehören. 

Typ: Rufnamen 

Restle 
 
/rÇ�‰�™stl�‡/ 
Bezeugt in: B, T 

vor 1384 RÒastli (LUB I/3; 160): «... ab ainer 
wysen in dem Schanwald. jst ~s von Galmist» 

1513 Restle (GAB 016-2; fol. 63b, 3 Br.): «... 
Gartnetsch, �™us dem selben hin�™uf Reins halb 
gen Balzers in ainen Markhstain, so wir ge-
setzt haben, da die alt Mille gestanndenn ist in 
Stefa ~s gÇutt ...» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Restle Triesen, Diminutiv zu 

Rest, einer rtr. Kurzform von Christian. 
Tschugmell 1957, 85: Rästli Balzers, 1507. 
FamNB-CH 2, 1483: Restle. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Dass die im heutigen Surselvischen gebräuchli-
che Form Hrest, Rest, Kurzform zu Christian, 
hier angesetzt werden könnte, scheint ganz un-
wahrscheinlich. 

Deutung 
a) Zu mhd. resch(e) adj. 'schnell, behende, 
munter, rührig, lebhaft' als Übername nach 
der Wesensart des Benannten. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 401f. (s. v. Resch). 

Typ: Übernamen 

b) Diminutivischer Übername zu mhd. 
rast(e) f. 'Ruhe, Rast, ein Wegmass von 
verschiedener Länge; Zeitraum, Meile'. 

Vgl. Brechenmacher 2, 402 (s. v. Restle); 
der Benennungshintergrund bleibt vage. 

Typ: Übernamen 

Rettner 
 
/rÇ�“tn¼r/ 
Bezeugt in: V, S 

1783 Rettner (PfAS LBMCD 1695; fol. 170r, 
5/29): «Parentes: Godefridus ~ [et] ... Neo 
Conversi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 68: Retmer. Für Vaduz 1783 

in der Rentamtsrechnung erwähnt. 
FamNB-CH 2, 1483: Rettner. Vereinzelt im 19. 

Jh. eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Unklar. Gehört vielleicht zur Sippe der Na-
men aus germ. RADI (ahd. rat m. 'Ratschlag, 
Vorrat'), vgl. RN 3, 224f., wo auch die Na-
menform Retter aufscheint. 

Typ: Rufnamen 

Retuga  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. Aus Frankreich ein-
gebürgert. 

Reuteler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1484: Reuteler. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
a) Zu einem Flurnamen *Reute f. 'Rodung' 
nach Bewirtschaftung oder Wohnstätte, ab-
geleitet vielleicht auf -(e)ner (> -eler).  
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Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder gemäss Brechenmacher 2, 404 (s. 
v. Reutler) für den Bewirtschafter einer 
kleinen Rodung oder Reute (abgeleitet auf 
-ler). 

Typ: Wohnstättennamen; Soziale Gruppen 

Reuter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1484: Reuter. Altverbürgert in 

BE, GE. 

Deutung 
a) Berufsname zu mhd. riutaere m. 'der 
ausreutet, urbar macht; Bauer'. Vgl. Duden 
FamN 539; Brechenmacher 2, 404. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Standesname zu mhd. r¯�‹taere m. 'Reiter, 
Streiter zu Pferd, Ritter', frühnhd. reuter 
'Reiter'. Vgl. Duden FamN 539; Brechen-
macher 2, 404. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Wohnstättenname zu mhd. riute f. 'Stück 
Land, das durch Rodung urbar gemacht 
wurde', oder Herkunftsname zu einem der 
häufigen ON des Typs Reut(e), Reuth. Vgl. 
Duden FamN 539. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rhegg 
 
/rÇ�“ék/ (?) 
Bezeugt in: E 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1926, 93: Rhegg. 1602 für Eschen be-

zeugt (Jahrzeitenbuch). 
Ospelt 1939, 104: Rhegg. (E) 

Deutung 
Örtliche Herkunft und sprachliche Deutung 
unbekannt. 

Rheinberger 
 
/rç�Œb�Šrg¼r/, jünger /rÇ�Š�›nb�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: V, S 

~*1618 rheinberg (LUB I/4; 367): «... aÇuffwerts 
ahn andreas ~.» 

1626 Rheinberger (SchäUrb 117; fol. 29b): 
«Zinstet Jezo Keorg ~» 

1635 Reinberger (PfAS U 8; Z 5): «... und Ma-
thias ~ alß der Zeit verordneten Spendtmaister 
der Spendt zu Schan ...» 

1640 Reinberger (RA CXLV 1639-1648; S. 29, 
Z 15): «... contra Deiß ~s Fraw.» 

1658 Reinberger (AS 1/1; fol. 112v, Z 23): «Die 
geschworne von VadÇutz vnd Schan Clagen 
über Andreß ~ ...» 

1693 Rheinberger (PfAS Urb 1693; I fol. 23r, Z 
12): «... stosst ... ahn Hans ~s se�ˆel. Erben ...» 

1703 Reinberger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
309r, 2/25): «[obiit] Barbaram ~in» 

1714 Rheinberger (GAS U 122; fol. 2a): «Jo-
hann Christoph ~ des Gerichts=Vogdt ...» (V) 

*1724 Reinberger (PfAS KR; Nr 57, fol. 3r, Z 
8): «Mehr zahl ich dem ... Heren Christoff ~ 
Cablan alhier ...» 

1734 Rheinberg(er) (PfAE TESFB 1650; fol. I 
80r, 7/28): «Parentes ... [et] Anna Maria ~.» 

1738 Rheinberger (PfAS Urb 1693; U fol. 2r, Z 
10): «... Adam ~ der Zeith landtamman der 
graffschafft VadÇuz ...» 

1751 Rheinberger (AlpAV A 7; fol. 1a): «... 
Landaªman ~ Seel: ...» 

1758 Reinberger (PfAS Urb 1664; fol. 35r, Z 
19): «Dißes Pöstlein ist Anno [17]58 ... abge-
zahlt worden an Herrn Khristoph ~ ...» 

1778 Rhinberger (AlpAV U 4; fol. 1a): «... Fer-
dinandt ~ ...» (V) 

1779 Rheinberger (GAS U 133; fol. 1b): «... 
Christoph ~ ... des Gerichts ...» 

1781 Reinberger (AlpAV U 11; fol. 1a): «... Fer-
dinandt ~ ...» (V) 

1787 Reinberger (AlpAV A 11): «Christof ~ des 
gerichts» (V) 

1787 Rhinberger (AlpAV A 11): «Ferdinandt ~ 
des gerichts» (V) 
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1790 Reinberger (AlpAV U 3; fol. 1a): «... 
Christoffel ~ ...» (V) 

1797 Rheinberger (AlpAV U 21g): «badist ~ als 
batzer ...» (V) 

1797 Reinberger (AlpAV U 21g): «Hans Jürg ~ 
von VadÇutz» (V) 

1797 Rheinberger (GAS U 156; fol. 3a): «Jo-
hann ~ Adlerwürth ...» (V) 

1798 Rheinberger (PfAE TESFB 1650; fol. I 
143r, 7/23): «Patrini ... et Crescentia ~i.» 

1798 Rheinberger (PfAE TESFB 1650; fol. II 
6v, 2/12): «Nuptias celebrar�ˆunt ... cum pudica 
Virgine Crescentia ~in ex Vaduz ...» 

~1800 Rheinberger (AlpAV A 1b): «Johann Pe-
ter ~» (V) 

1803 Rheinberger (SchäA 225-227; 226, fol. 
2b): «Joh: ~» (B) 

1803 Rheinberger (SchäA 225-227; 227, S. 11): 
«Der Joha¯n ~ jung ...» (V) 

1806 Reinberger (PfAS Urb 1710; fol. 5v, Z 2): 
«... amtsbott Johann ~ zÇu VadÇutz ...» 

1811 Rheinberger (PfAM LBMMC 1682; I S. 
312, 2/19): «Patrini ... et domina M(aria) ~in 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 105: Rheinberger [rhibärg¼r] (V, 

S). 
Tschugmell 1949, 68f.: Rheinberger. In Vaduz 

seit 1630. 
Tschugmell 1960, 102: Rheinberger Schaan. 

Von Vaduz, 1911 in Schaan eingekauft. 
FamB-S, 106f.: Rheinberger. Stammbaum der 

Familien Rheinberger von Schaan. Stammen 
von Vaduz. 

FLNB I/5, 426f.: Rheinberger. Enthalten in den 
FlN Josef Rheinberger Strasse (V), Rheinber-
gerhaus (V) und Ribergersres (S). 

FamB-V 4, 145: Rheinberger. Stammbaum der 
Familien Rheinberger von Vaduz. Stammen 
von Rankweil (Vorarlberg). 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH.  

Der Stammvater der Liechtensteiner Rhein-
berger stammte aus Rankweil. In Über-
saxen befindet sich an der Grenze zu Rank-
weil die Flur Rainberg, gesprochen [rÇ�‹-
b�‰rg], historisch bezeugt in den Formen 
1408 ze Riberg, 1420 rinberg, 1438 rinberg 
und 1446 vf Rinberg (vgl. VNB I/5, 134). 

Von hier stammt der FamN ab. 
Typ: Wohnstättennamen 

Rhyner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 454 und 562: Rhyner. Für GR bezeugt in 

Zizers, Igis, Malans, Chur, Jenins, Maienfeld, 
Says und Davos. Nach der Wohnstätte am 
Rhein oder an einem Bach, da Rin bei den 
Walsern noch halbappellativisch ist, so dass in 
GR verschiedene Flüsse so genannt werden. 

FamNB-CH 2, 1488: Rhyner. Altverbürgert in 
GL (Elm), GR (Zizers) und ZH sowie im 19. 
Jh. aus Elm in Buchs (SG) eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte am Rhein oder an ei-
nem Bach (in Graubünden), da Rin bei den 
Walsern noch halbappellativisch ist. 

Typ:  Wohnstättennamen 

Ribi 
 
/rç�Œb�—/ 
Bezeugt in: G, E, R, M 

1. H. 15. Jh. Ribin (LUB I/2; 358): «... stosset ... 
an der ~ g�•ut.» 

1. H. 15. Jh. Ribin (LUB I/2; 360): «Vrsul ~» 
1. H. 15. Jh. Ribi (LUB I/2; 375): «... stosset ... 

an HÒanni ~s g�•ut.» 
Mitte 15. Jh. Ribin (LUB I/2; 312): «... mad, litt 

vnder Hansen von Endles husß, stostt ... an 
Lienhartt ~ ...» 

Mitte 15. Jh. Ribni (LUB I/2; 375): «... vnderm 
hus lit ain aker, ist Hudis vnd Claus ~s ...» 

1455 Ribi (Kaiser 1847, 306): Geschlechter zu 
Muran in einem Verzeichnis zinspflichtiger 
Leute. 

2. H. 16. Jh. Ribe (PfABe ZB 1574; fol. I 33r, Z 
1): «Bartle ~ auf Berg sol ['schuldet'] Järlich 
1/2 Viertel waisen, ab der staig zÇuo bÇuel 
gelegen.» (M) 

1579 Ribi (Pfäf 22/5; fol. 5v, Z 3): «bartle ~ uf 
berg auch zechenden, korn, hampf und 
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werch.» 
1584 R�•yb�•y (U 56; fol. 28a): «Barttel ~» 
1584 Rüb̈y (U 56; fol. 28b): «Thonny ~» 
1603 Ribi (RA CXLV 1602-1605; fol. 7v, Z 9): 

«Andreß ~ sagt ...» 
1688 Ribin (PfABe 31/5; fol. 1v, Z 3): «... das 

das haÇuß so Agatha ~ aÇuf Berg gelegen beses-
sen, je vnd alle weil Nacher Benderen gehört 
...» 

1690 Ribin (PfABe 29/3; fol. 5r, Z 16): «Stoffel 
~ ... haben gestifft vff Büehl ab dem halben 
thail ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 105: Ribi (M). 
Ospelt 1939, 106: Rüby, Ryby (G, R). 
Perret 1950, 162: Ribi. In unserem Jh. in Grabs 

eingebürgert. 
FamNB-CH 2, 1488: Ribi. Altverbürgert in TG. 
FLNB I/5, 427: Ribi. Enthalten im FlN Ribisbünt 

(G). 

Deutung 
a) Vielleicht zu einer Kurzform Ri(e)be des 
deutschen RuN Riebold (so Duden FamN 
540, s. v. Riebe); oder zu einer Kurzform 
Ribo eines nicht näher bestimmten RuN 
(Brechenmacher 2, 387). 

Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls entrundete Variante zu Rübi, 
Kurzform zum VN Ruben. 

Typ: Rufnamen 

c) Vielleicht ÜN zu mhd. rippe, ribbe, ribe 
f. 'Rippe, Herkunft, Geschlecht'. Vgl. 
Duden FamN 540. 

Typ: Übernamen 

Richartz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1490: Richartz und Richarz. Im 

20. Jh. aus Deutschland in BE und ZH einge-
bürgert. 

Deutung 
Patronymische Bildung (starker Genitiv) zu 
Richard. Vgl. Duden FamN 539; Brechen-
macher 2, 405. 

Typ: Rufnamen 

Richenbach 
 
/rç�Œ¿¼nb`ax/ 
Bezeugt in: G 

1493 Richenbach (PfABe U 12; Z 5): «... und zÓu 
kouffen gegeben habenn ... dem Erbern Hann-
sen ~ ... burger z�™u Veltkirch ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1471f.: Reichenbach. Altverbür-

gert in BE und SG (Wangs). 

Deutung 
Vorbemerkung: Bürger von Feldkirch. 

Nach der Wohnstätte an einem Bach dieses 
Namens, oder nach der Örtlichkeit �†Ri-
chenbach Triesen, oder überhaupt nach der 
Herkunft aus einer Ortschaft Reichenbach. 
Vgl. RN 3, 565; Brechenmacher 2, 388; 
Duden FamN 531. 

ON: �†Richenbach (FLNB I/1; 479) 
Typ: Wohnstättennamen 

Richenhalt 
 
/rç�Œ¿¼nh`alt/ 
Bezeugt in: T, Tb 

1417 Richenhalt (Kaiser 1847, 306): Anstösser 
an die Ober Guflina. (Tb) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Richenhalt. Walliser Ge-

schlechter zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 105: Richenhalt Triesen. Verweis 

auf Büchel 1902 und Kaiser 1847. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

In der vereinzelt nur indirekt überlieferten 
Form darf eine Verlesung vermutet werden. 
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Richenstein, von - 
 
/rç�Œ¿¼n�™st̀�Š�›n/ 
Bezeugt in: T 

**1030 de Richenstain (LUB I/1; 47): «obiit 
Adm. R. D. Vdalricus ~ decanus noster» 

~1200 `a Richenstein (LUB I/1; 66): «... Vlrichus  
~ presbiter ...» 

1253 de Richenstain (LUB I/1; 107): «C�•vnonis ~ 
...» 

1257 de richinstein (LUB I/1; 108): «... C�•vno ~ 
...» 

1266 de Richenstain (LUB I/1; 111): «... c�•vno 
miles ~ ...» 

1280 de Richinstain (LUB I/2; 84): «... hiis testi-
bus. ... �•vl. ~» 

*1280 de Richenstain (LUB I/3; 30): «... presen-
tibus his testibus qui audierunt Domino Sigu-
rido ~ ...» 

*1281 de Richenstein (LUB I/1; 127): «... 
Chuono ~ ...» 

1282 de Richens(tain) (LUB I/1; 128): «... dni. 
Chuonois ~ duocato ...» 

*1282 de Richenstain (LUB I/3; 31): «Testes, 
qui ... astiterunt sunt isti ... Dominus Burcar-
dus ~ ...» 

*1287 de Richenstein (LUB I/1; 144): «... Testes 
autem qui interfuerunt sunt hii ... Dns. Chuno 
~ . milites ...» 

1291 de Rinchenstain (LUB I/1; 147): «... dno. 
Bvrchardo ~ ... militibus ...» 

1294 von Richinstein (LUB I/1; 150): «Her Wil-
helm ~» 

1294 von Richinstein (LUB I/2; 113): «Her Wil-
helm ~» 

1299 von Richenst�ˆain (LUB I/1; 161): «... ~ her 
Sifrit.» 

*1299 de Richenstein (LUB I/1; 161): «... ille ~ 
Sigefridus ...» 

1314 von Rychenstain (LUB I/6; 8): «... das wir 
aber jetzo zehen mark Conraten ~ vnd sinen 
br�•udern, des vorgenammten Burkarts sÛunen, ... 
vff ... schlahen» 

1316 von Richen stain (LUB I/2; 121): «... hern 
konratte ~ Sigelin von Richenstain ...» 

1325 von Richenstain (LUB I/6; 9): «... swÒoster 
Anna ~ Òaptissin ...» 

1326 de Richenstain (LUB I/6; 9): «... soror An-
na ~ abbatissa ...» 

1329 von Richenstain (LUB I/2; 128): «Wilhel-
men. ~» 

1346 von Richenstain (LUB I/6; 12): «... swester 
Annun ~ abtischennun ...» 

1346 von Richenstein (LUB I/6; 13): «... 
schwÒoster Anna ~ Òabtissin ...» 

1348 von Richenstain (LUB I/6; 13): «... mit 
minr gnÒadiger frowen swester Annun ~ ap-
tischennun ...» 

1349 von Richenstain (LUB I/6; 13): «... vro An-
nan ~ Òapptissin ...» 

1349 von Richestain (LUB I/6; 13): «... swester 
Anna ~ abtissyn ...» 

1350 von Richenstain (LUB I/6; 14): «... 
schwÒoster Anna ~ Òaptissin ...» 

*1351 von Richenstain (LUB I/2; 143): «... jn 
der vorgenamten fr�ˆow elsen ~ `vnser Basen 
handt ...» 

*1351 von Richenstain (LUB I/2; 143): «... Alb-
recht ~ ...» 

*1351 von Rychenstain (LUB I/2; 143): «Ich Õvli 
~ ...» 

*1351 von Richenstain (LUB I/2; 147): «Jch 
fr�ˆow Els ~ k`und vnd vergich offenlich ...» 

1351 von Richenstain (LUB I/6; 74): «... Ûvnser 
liebi bas fr�™o Els ~ ains lÒ�‹plichen tails ...» 

1351 von Richenstain (LUB I/6; 74): «Jch Õvli ~ 
vnd �™och ich Albrecht von Richenstain Burk-
arts sÒaligen s�•une von Richenstain ...» 

1351 von Richenstain (LUB I/6; 75): «... Wir 
vorbenemten Õvli vnd Albrecht ~ gebr�•uder ...» 

*1354 de Richenstain (LUB I/1; 235): «... Wil-
helmo ~ ...» 

1360 de Richenstain (LUB I/1; 237): «Anna ~ 
obiit que fuit claustralis Monasterii schanda-
lensis. que reliquit priori misse ...» 

1361 Richenstain (LUB I/5; 603): «~» 
1362 von. Richenstain (LUB I/2; 164): «�•vlrich 

~» 
*1365 de Richenstein (LUB I/1; 246): «... obijt 

Othilia de Arbona : Mater Fratris Alberti ~ 
conuentualis Monasterij Fabariensis.» 

1365 de Richenstain (LUB I/1; 247): «Burch. 
Burchardus ~ obiit pater fratris Alberti de Ri-
chenstain monarchi.» 

1365 de Richenstein (LUB I/1; 249): «... obijt 
Adm. R. D. Albertus ~ Decanus noster.» 

1371 von. Richenstain (LUB I/2; 184): «�•vlrich.~ 
...» 

1373 von Richenstain (LUB I/1; 265): «Jch 
�•vlrich ~ ...» 

1376 de Richenstain (LUB I/1; 278): «... promi-
simus nos frater Alberthus ~ decanus. ...» 

1377 von Richenstain (LUB I/6; 21): «�•vlrich ~» 
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1377 von Richenstain (LUB I/6; 22): «Ich vorbe-
nemter �•vlrich ~ entzich mich fÛur mich ...» 

1384 Richenstains (LUB I/1; 281): «Jtem vf ~ 
gÒut, o�ˆuch gelegen ze Trysen im dorf giltet vier 
scheffel kÒorns ...» 

*1385 von Rychenstain (LUB I/3; 162): «... fro 
Margarethen ~ ...» 

1389 von Rychenstain (LUB I/6; 24): «Es siegelt 
... Albrecht ~ thegan ... des Klosters Pfäfers.» 

*1397 von Richenstein (LUB I/3; 192): «Ich wil-
helm ~ von Trysen vnd jch vrsella sin elich`u 
husfrow ...» (T) 

*1397 von richenstain (LUB I/3; 193): «... so 
hab ich vorgeschribener wilhalm ~ f`ur mich 
selb f`ur vrsellen min elich husfrowen ... min 
aigen jnsigel gehengt ...» 

1398 de Richenstain (LUB I/1; 397): «... vir �•vlri-
cus ~ Armiger laycus parte ex altera ...» 

1401 de Richenstain (LUB I/1; 418): «... et �•vlri-
cum ~ ...» 

1401 de Richenstain (LUB I/1; 423): «... et �•vlri-
cus ~ oblatus ibidem ...» 

1401 de Richenstain (LUB I/1; 433): «... ac �•vlri-
ci ~ oblati ibidem ...» 

1401 von Richenstains (LUB I/1; 441): «... von 
�•vlrichen ~ wegen ...» 

1401 von Richenstain (LUB I/1; 444): «Jch �•vl-
rich ~ ...» 

*1406 von Richenstain (LUB I/4; 162): «Wir 
Wilhelm ~ ... als wir ze Thrysen Sesshaft sint 
...» 

*1413 von Richenstain (LUB I/1; 476): «... Vnd 
daz wir die selben lehen hansen wilhelms ~ 
elichen sun, verlihen geruchtind ...» 

1413 Richenstein (LUB I/2; 297): «... Bernhart ~ 
... Burger ze Veltkirch ...» 

*1414 von Richenstain (LUB I/3; 238): «Bern-
hard ~ Bürger zu Feldkirch» 

*1414 von Richenstein (LUB I/3; 238): «... Mar-
grethen ~ ...» 

1615 von Richenstain (GATb U 21; Z 8): «Wir 
Nachbenannten von Thr¨ysen, Wilhelm ~ ...» 
(T) 

Wertung der historischen Belege 
Belegform 1282 LUB I/1, 128 de Richens(tain) 
hat einen Fleck. Die Stelle ist nach dem Cartula-
rium Monasterii Curwaldensis ergänzt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 104: Reichenstein, Richenstein, von 

- (T). Verweis auf historische Literatur (Kai-
ser, Ulmer). 

FamNB-CH 2, 1472: Reichenstein. Vereinzelt 
jünger eingebürgert aus Deutschland. 

FamNB-CH 2, 1491: Richenstein. Altverbürgert 
in LU. 

FLNB I/5, 427: Richenstein. Enthalten in den 
FlN �†Richensteiner (T), �†Richensteins Guet 
(T) und allenfalls in �†Richenbach (T). 

Deutung 
a) Der Name der Herren von Richenstein 
gehört zu den sogenannten Prunknamen 
(wozu allg. Boxler 1976, 45). Es ist offen, 
ob sie erst ihren Triesner Sitz so benannten 
oder den Namen bereits dahin mitbrachten. 
Vgl. Ulmer 1925, 963ff.; RN 3, 578. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Grundsätzlich ist auch der Bezug auf 
eine Ortschaft namens Reichenstein denk-
bar. Vgl. Brechenmacher 2, 388; Duden 
FamN 532. 

Typ: Wohnstättennamen 

Richitzer 
 
/rÇ�Œ¿�—ts¼r/ 
Bezeugt in: Sb 

1530 Richitzer (GASb U 3; Z 5): «... vnd Geor-
gi�ˆus ~ ...» (Sb) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte in der Flur Richitzer 
(< *Richitz?) in der Vorarlberger Gemeinde 
Riefensberg. Vgl. VNB I/7, 75. 

Typ: Wohnstättennamen 

Richter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 649: Richter. Für GR bezeugt in Chur, 

Ragaz, Trimmis und Müstair. Nach der Tätig-
keit als Richter. 

FamNB-CH 2, 1492: Richter. Im 19. und 20. Jh. 
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in zahlreichen Kantonen eingebürgert aus 
Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen und 
der ehemaligen Tschechoslowakei. 

Deutung 
Amtsname zu mhd. rihtaere m. 'Lenker, 
Ordner, Oberherr, Richter'. In manchen Ge-
genden, so auch bei uns, bezeichnete Rich-
ter auch den Orts- bzw. 
Gemeindevorsteher. Vgl. Duden FamN 
539f. 

Typ: Soziale Gruppen 

Riderstein 
 
/rç�Œd¼r�™st̀�Š�›n/ (?) 
Bezeugt in: S 

1709 Riderstein (PfAS LBMCD 1695; fol. 267v, 
2. Sp. Z 10): «Confirmati ... Joannes ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher. Besteht allenfalls ein Zusammen-
hang mit dem Berg namens Riederstein bei 
Tegernsee? 

Typ: Wohnstättennamen 

Ried 
 
/rÇ�‘¼t/ 
Bezeugt in: G 

1556 Rid (PfABe d/5; fol. 2v, Z 8): «... stoßendt 
... ahn ... Jörg ~en khündts guot» 

1620 vom Riedt (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 21): 
«Cuntz ~ ...» 

1620 vom Riedt (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 22): 
«Haintzli ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1494: Ried. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. riet n. 'Schilfrohr, Sumpfgras, 
Riedgras, damit bewachsener Grund', nach 
der Wohnstätte an einer solchen Örtlichkeit 

oder einem Ort dieses Namens. Vgl. RN 3, 
459; Brechenmacher 2, 407; Duden FamN 
540f.; FLNB I/5, 427f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riedener  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1494: Riedener. Altverbürgert in 

SG (Eggersriet, Untereggen). 

Deutung 
Von ON wie Rieden (SG, auch verbreitet 
anderwärts), auf -(n)er abgeleitet. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rieder 
 
/rÇ�‘¼d¼r/ 
Bezeugt in: M 

1641 Rieder (RA CXLV 1639-1648; S. 47, Z 9): 
«... daß der Bartle ~ see(lig) ... alda zum 
drinckhen vnd mit der gelten gehollet ...» 

1665 Rider (PfAM UJ 1665; fol. 12r, Z 1): 
«Marthin ~ sol ['schuldet'] dem gemeinen Jar-
zeit ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1494f.: Rieder. Altverbürgert in 

BE, BL, GR (Fanas, Jenaz, Vals), JU, SG 
(Weesen), SO, VS, ZH. 

FamNB-CH 2, 1498: Rieter. Altverbürgert in 
ZH. 

FLNB I/5, 429: Rieter. Enthalten im FlN �†Rie-
ters Hof (M). 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. riet n. 'Schilf-
rohr, Sumpfgras, Riedgras, damit bewach-
sener Grund', nach der Wohnstätte an einer 
solchen Örtlichkeit oder einem Ort dieses 
Namens. Vgl. RN 3, 459; Brechenmacher 
2, 407; Duden FamN 541; FLNB I/5, 427f. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Riederer 
 
/rÇ�‘¼d¼r¼r/ 
Bezeugt in: E 

1775 Riederer (PfAE TESFB 1650; fol. III 23v, 
2/11): «... mortuus est ... infans illegitimus 
Joannis ~ soluti Turgo¨y ex Wittenbach, et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 162: Riederer. 1646 in Pfäfers be-

zeugt. Heute altverbürgert in Ragaz, Pfäfers 
und Valens. Wohl abgeleitet vom ON Riedern 
bei Glarus. 

FamNB-CH 2, 1495: Riederer. Altverbürgert in 
SG (Bad Ragaz, Pfäfers, Straubenzell, Unter-
eggen, Valens). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit 
bzw. Ortschaft Rieder oder Riedern. Vgl. 
Brechenmacher 2, 407f.; Duden FamN 541. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riedinger 
 
/rÇ�‘¼d�”¾¼r/, /rç�Œd�”¾¼r/ (?) 
Bezeugt in: E 

1705 Ridinger (PfAE TESFB 1650; fol. III 53r, 
8/-): «Coniunctus est ... Joannes Georgius ~ 
oriundus Ex Movauia de Pago Weiswasser 
cum ...» 

1706 Riedinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 49v, 
1/10): «Parentes ... Joannes Georgius ~ [et] 
...» 

1709 Rüdiger (PfAE TESFB 1650; fol. I 52v, 
5/20): «Parentes ... Georgius ~» 

1713 Riedinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 56v, 
3/10): «Parentes ... Joannes Georgius ~ Ex 
Morauia et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1495: Riedinger. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Rieding. Vgl. Brechenmacher 2, 408; Du-
den FamN 541. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Die wohl hierher gehörende Form 1709 
Rüdiger kann vereinzelt aus /̄�‹/ gerundet 
sein und damit hieher gehören. Vielleicht 
weist sie aber auch auf einen Zusammen-
hang mit dem Namen Rudiger, Rüdiger hin. 
Vgl. Duden FamN 541. 

VN: Rüdiger 
Typ: Rufnamen 

Riedmann 
 
/rÇ�‘¼tman/ 
Bezeugt in: E 

1797 Riedman (PfAE TESFB 1650; fol. I 142r, 
11/12): «Patrini ... Franciscus Antonius ~ ex 
Nestlau et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1495: Riedmann. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland und Öster-
reich. 

FamNB-CH 2, 1495: Riedtmann. Altverbürgert 
in BS und TG. 

FamNB-CH 2, 1498: Riethmann. Altverbürgert 
in TG. 

FamNB-CH 2, 1498: Rietmann. Altverbürgert in 
SG (St.Gallen) und TG. 

Deutung 
Zu mhd. riet n. 'Schilfrohr, Sumpfgras, 
Riedgras, damit bewachsener Grund', nach 
der Wohnstätte an einer solchen Örtlichkeit 
oder einem Ort dieses Namens. Vgl. Duden 
FamN 541; RN 3, 459. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riegel 
 
/rç�Œg¼l/ 
Bezeugt in: E 

1682 Rigel (PfAE TESFB 1650; fol. III 50r, 
9/22): «... coniunctus est Joannes Jacobus ~ 
Constantiensis cum ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1496: Riegel. Vereinzelt verbür-

gert in BE. 
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Deutung 
Zu mhd. rigel m. 'Riegel, Querholz, kleine 
Anhöhe oder steiler Absatz eines Berges', 
nach der Wohnstätte oder Herkunft aus ei-
ner Ortschaft dieses Namens. Vgl. RN 3, 
537; Brechenmacher 2, 409; Duden FamN 
541; FLNB I/5, 429. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riegler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1496: Riegler. Im 19. und 20. Jh. 

aus Deutschland in BL, BS und ZH eingebür-
gert. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus Ortschaften na-
mens Riegel (so in Baden-Württemberg, 
Sachsen, Schlesien, Brandenburg) oder 
nach der Wohnstätte bei Fluren, deren Na-
me zu mhd. rigel m. 'Riegel, Querstange 
zum Sperren einer Strasse; kleine Anhöhe 
oder steiler Absatz eines Berges' gehört. 
Vgl. Duden FamN 541; Brechenmacher 2, 
409. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Berufsname zu mhd. rigeler m. 'Riegel-
schlosser'. Vgl. Duden FamN 541. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nach der Tätigkeit als Wachtposten, ge-
mäss Brechenmacher 2, 409 auch Riegler 
genannt. 

Typ: Soziale Gruppen 

Riehl 
 
/rç�Œl/, /rÇ�‘¼l/ (?) 
Bezeugt in: E 

1620 Ril (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 18): «Urßula ~in 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Pfäf 21/8 ist ein Auszug aus dem Jahrzeitbuch 
Eschen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1496: Riehl. Vereinzelt im 19. Jh. 

eingebürgert aus Frankreich. 

Deutung 
Bleibt fraglich. Zu erwägen sind: 
a) Nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Riehl bei Köln. Vgl. Brechenmacher 2, 409; 
Duden FamN 542. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zur entrundeten Form Riehl der Kose-
form Ruhle von deutschen RuN, die mit 
dem Namenwort HRUOD- gebildet sind (etwa 
Rudolf). Vgl. Duden FamN 542. 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Riehm 
 
/rÇ�‹(¼)m/ 
Bezeugt in: E, M 

1602 Rimen (RA CXLV 1602-1605; fol. 2v, Z 
14): «Veit ~ Schuelmeister zue Mauren sagt 
...» 

1775 Rimm (PfAE TESFB 1650; fol. I 116v, 
2/7): «Parentes ... Dominicus ~ Eichstettensis, 
et ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1602 Rimen unsicher, möglich ist auch 
Rimon. Möglicherweise gehören die beiden his-
torischen Formen gar nicht zusammen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1496: Riehm. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 
FamNB-CH 2, 1496: Riem. Altverbürgert in BE. 

Deutung 
Vorbemerkung: Lemmaform nicht sicher rekon-
struierbar: In Deutschland sind Namenformen 
Riem, Riehm und Rimm vertreten. 

a) Zu mhd. rieme m. 'Band, schmaler Strei-
fen, Riemen, Gürtel', nach der Tätigkeit als 
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Lederhandwerker, der Gürtel und Riemen 
herstellt. Vgl. Duden FamN 542; Brechen-
macher 2, 409; FLNB I/5, 429. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. rieme m. 'streifenförmiges 
Stück, Acker-, Wiesenstreifen', nach der 
Wohnstätte an einem solchen Ort. Vgl. Du-
den FamN 542; Brechenmacher 2, 409. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riepel 
 
/rç�Œp¼l/, /rÇ�‘¼p¼l/ (?) 
Bezeugt in: M 

1749 Riepel (PfAM LBMMC 1682; I S. 147, 
10/18): «Parentes ... Jacob ~ [et] ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1497: Rieppel. Vereinzelt jünger 

eingebürgert in BE. 

Deutung 
Zur entrundeten Koseform Riepel der Kurz-
form Rupp aus dem deutschen RuN Rup-
pert, Ruprecht. Vgl. RN 3, 191 und 198; 
Duden FamN 542; Brechenmacher 2, 410 
(s. v. Riep). 

VN: Rupert 
Typ: Rufnamen 

Riesen  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1497: Riesen. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Patronymische Bildung auf -en in der Be-
deutung 'Sohn des Ri(e)s'. Dabei kann 
Ri(e)s Übername sein zu mhd. rise m. 'Rie-
se' für einen grossen Menschen. Vgl. auch 
Þ Gygax. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Riesenstingl 
 
/rç�Œs¼n�™st̀�Œ¾¼l/ 
Bezeugt in: S 

1676 Risenstingl (PfAS LBMD 1659; fol. 97r, Z 
19): «... coniuncti sunt ... et honesta virgo Ro-
sina ~in» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung aus mhd. rise m. 'Riese' 
und mhd. stengel, stingel m. 'Pflanzensten-
gel', als Übername für einen langen, dünnen 
Menschen. Die Form Stingl deutet auf bai-
risch-österreichische Herkunft hin. 

Typ: Übernamen 

Rieser 
 
/rç�Œs¼r/ 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, T aufgeführt. 

1700 Riser (PfAS LBMCD 1695; fol. 13v, 
11/18): «Parentes: Ignatius ~ helvetus et ... va-
gi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 173: Riser (T). Ab 1724 be-

zeugt. 
FamNB-CH 2, 1497: Rieser. Altverbürgert in 

SG (Ebnat) und TG. 
FamNB-CH 2, 1504: Riser. Altverbürgert in AG 

und BE. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. rise f. 'Runse, 
Rinne', nach der Wohnstätte an einer 
Runse. Vgl. RN 3, 453; Brechenmacher 2, 
410; Duden FamN 543; FLNB I/5, 432. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ableitung auf -er zu mhd. r¯�‹s n. 'Zweig, 
Reisig, Gebüsch, Gesträuch', nach der 
Wohnstätte in buschreichem Gebiet. Vgl. 



Riesner 196 Familiennamen 

Brechenmacher 2, 410; Duden FamN 543. 
Typ: Wohnstättennamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Ries oder Riesa oder aus der Landschaft 
Ries zwischen der Schwäbischen und der 
Fränkischen Alb. Vgl. Duden FamN 543. 

Typ: Wohnstättennamen 

Riesner 
 
/rç�Œsn¼r/ 
Bezeugt in: T, S 

1724 Riesner (PfAS LBMCD 1695; fol. 223r, 
7/31): «... contraxit matrimonium ... cum ho-
nesta virgine Elisabetha ~in ex Trisen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Riesen. Vgl. Duden FamN 543. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ableitung auf -ner zu mhd. rise f. 'Run-
se, Rinne', nach der Wohnstätte an einer 
Runse. Vgl. RN 3, 453; Brechenmacher 2, 
410; Duden FamN 543; FLNB I/5, 432. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Ableitung auf -ner zu mhd. r¯�‹s n. 'Zweig, 
Reisig, Gebüsch, Gesträuch', nach der 
Wohnstätte in buschreichem Gebiet. Vgl. 
Brechenmacher 2, 410; Duden FamN 543. 

Typ: Wohnstättennamen 

d) Zu mhd. r¯�‹se f. 'Art Schleier um Wangen 
und Kinn', nach der Tätigkeit als mhd. r¯�‹se-
naere m. 'Hersteller solcher Schleier'. Vgl. 
Duden FamN 543. 

Typ: Soziale Gruppen 

Rietzler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 2, 1498: Rietzler. 1925 in JU und 

1942 in SG (Flawil) jeweils aus Österreich 
eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Ortschaft Riez-
lern im Kleinen Walsertal (Vorarlberg). 
Der ON selbst geht zurück auf die 
Kurzform eines PN, der das Namenwort 
HRUOD, so etwa in Rudolf, enthält. Vgl. 
Finsterwalder 1984, 444 und Bahlow 1977, 
426 (jeweils s. v. Riezler). 

Typ: Wohnstättennamen 

Rig 
 
/rç�Œg/ 
Bezeugt in: T 

1429 Rig (SchäU 7; fol. 1b): «... stosst ... Vnden 
an Heinrich ~en ...» (T) 

~1510 r̈yg (LUB I/4; 253): «... stost ... an �•vlrich 
~en ... gÒuter ...» 

~1510 r̈yg (LUB I/4; 255): «... stost ... an Hans 
~en ... gÒuter» 

1552 Reig (GAT U 24; Z 13): «... Hans ~ ...» (T) 
1556 Rig (PfABe d/5; fol. 1r, Z 2): «... Hannß ~ 

... von Trißen alß Lehenträger unnßer Lieben 
Frauwen Cappel» (T) 

1556 Rig (SchäL 63a/b; a, fol. 1a): «Mer Ab 
Ainem Paumgarten, Vnder Vnnser lieben 
frauen Capell gelegen, Stost ... Ahn Hanss ~en 
seligen Erben ...» (T) 

1561 Rig (SchäU 68): «... Dem Ersamen Hans 
~en Zu Drisen Als ain Pfleger Vnser frauen 
Cappel Zu Drisen ...» (T) 

1568 Reig (GAE III/18; Z 24): «... Anndres ~en 
...» 

1573 Reig (GAT U 37; Z 2): «... CrispinÓus ~ ...» 
(T) 

*1576 Rig (PfABe ZB 1574; fol. II 47v, Z 8): 
«Ausge[(gestr.)lihen (o.Z.) ben] korn de anno 
[15]76 von Martini und de anno [15]77 ... dem 
~en gen drisen 1 Viertel waisen.» (T) 

1584 Rig (U 56; fol. 31b): «Andris ~» (E) 
1584 Re¨yg (U 56; fol. 8b): «Jacob ~» (T) 
1584 Reig (U 56; fol. 9b): «Crispinus ~» (T) 
1600 Rig (PfABe d/7; fol. 2v, Z 24): «... Ulin ~ 

... und Jhren Mitlehen Leüthe unßer Lieben 
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Frawen Capelle zue Trißen ...» 
1604 Rüg (U 61; fol. 35b): «Item ein Stuckh im 

vnderen Bofel gelegen, stost gegen Dem Berg 
an Hannss ~en ...» (S) 

1610 RÕyg (GAT U 42; Z 10): «... hans ~en ...» 
(T) 

1610 R¨yg (PfABe d/10; fol. 2v, Z 29-32): «... ain 
äckherle zwischen Ule ~en se(lgen) lehen 
äckher im Trisner veldt gelegen ...» 

1610 Rig (PfABe d/9; fol. 1r, Z 4): «... hannß 
Malin, und Peter die ~en gebrüdere ... won-
hafft zue Trißen ...» 

1610 Rig (SchäU 85-112; 112, fol. 1b): «Hanss 
~» (T) 

1610 Ryg (U 65; Z 12): «Ittem Ain Pomgarten 
vnder vnsser Lieben Frawen Cappel gelegen, 
Stost gegen dem Perg an Hanss ~en seligen 
erben ...» (T) 

nach 1616 Rig (Schä U 13; fol. 7b): «Zinst Joh. 
Galli ~ ... zÇu Triessen ...» (T) 

nach 1619 Rig (PfABe a/1; fol. 2r, Z 16): «Anno 
1561 verkhaufft ... gegen Hanß ~en Cappellen 
Pfleger zue trißen» 

1619 Re¨yg (PfAT U 11; Z 1): «Ich Johannes ~ 
seßhafft zu Tre¨ysen ...» 

1626 Rig (SchäUrb 117; fol. 26a): «Conradt 
Lengl¨y vnnd Maria ~in Zinsen» 

1626 reig (SchäUrb 117; fol. 28a): «... Abwerth 
dem Landt nach an Peter ~en guet ...» 

1627 Rig (SchäU 122; Z 1f.): «Ich Hanns 
Bürckhlin Zu Schan in der Grafschafft Vadutz 
sesshafft vnnd mit Ime Ich Barbara ~in sein 
Ehliche Hausfrow» (S) 

1643 Rigg (RA CXLV 1639-1648; S. 94, Z 20): 
«Johannes ~ gerichtsman zu Trisen ...» 

1650 Rig (AS 1/1; fol. 31r, Z 24): «Melch Eberle 
Clagt sich wider Adam ~ von Trißen Eines 
schlaghandels ...» 

1651 Rig (GAT U 31; Z 5): «... Vlrich ~en ...» 
1664 Rig (PfAS Urb 1664; fol. 7r, Z 15): «Galli 

~en sel. Erben von Trisen» (T) 
1672 Rieg (GAT U 7; Z 14): «... Ob neben vnd 

vnder des Galle ~en ... güetli» (T) 
1689 Rig (PfAT U 1689; fol. 4v, Z 6): «Ferners 

seindt etwelche pia Legata ... zue der Coope-
ratur anfang ... gestifft worden ... Anna ~in ein 
Weingärtli, sambt heüw und obswax in dem 
Röhnßer ...» 

1692 Rig (SchäV 153a/b; a, fol. 1a): «... Vnd Vr-
sula ~in ...» (T) 

1692 Rig (SchäV 153a/b; a, fol. 1b): «Peter ~ 
Vllis sohn Zünset ...» (T) 

1692 Rig (SchäV 154a/b; a, fol. 2b): «... Hanss 
~en Capellen Pfleger Zue Trissen ...» (T) 

*1693 Rig (PfAS U 10; S. 173, Z 12): «... Stost 
... an galli ~'en Erben ...» 

1696 Rig (Pfäf 22/12; fol. 1r, Z 19): «... stost ... 
an Uli(n) ~en see(lig) Erben eigen guet ...» 

1696 Rig (Pfäf 22/12; fol. 1r, Z 7): «... stost ... an 
Ul¨y ~a eigen guet ...» 

1696 Rig (Pfäf 22/12; Randvermerk): «besitzen 
Jetz ... und Peter ~ ...» 

1710 Rig (PfAE TESFB 1650; fol. I 54r, 5/11): 
«Parentes ... et Catharina ~in.» 

1718 rig (GA T U 20, fol. 3b): «~» (T) 
1718 Rieg (SchäU 160; fol. 2b): «... Peter ~ ...» 

(T) 
1724 Rieg (GAS U 149; fol. 4b): «Johann ~» (S) 
1724 Rüg (U 27; Z 6): «... stosset ... berghalb an 

Johannes ~en aigen guet ...» (S) 
1733 Rieg (PfAE TESFB 1650; fol. I 79r, 5/26): 

«Parentes ... [et] Magdalena ~in» 
1733 Rieck (PfAS LBMCD 1695; fol. 77v, 

2/17): «Parentes: ... [et] Catharina ~in» 
1743 Rieg (PfAE TESFB 1650; fol. I 89v, 

11/24): «Parentes ... et Magdalena ~erin» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belege von 1733 Magdalena Riegin und 
1743 Magdalena Riegerin, beide in derselben 
Quelle, könnten sich auf dieselbe Person bezie-
hen; die weibliche Form Riegerin wird daher als 
Nebenform zu Riegin aufgefasst und also hieher 
gestellt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Rig (T). Vom Taufnamen Re-

ginhard abgeleitet. 
Ospelt 1939, 105: Rieg, Reig, Rig, Ryg (T). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Tschugmell 1958, 172f.: Rig (T). 
Tschugmell 1960, 102: Rieg (S). Von 1600 bis 

1760 bezeugt. 
FamB-S, 13: Rieg. In Schaan von ca. 1600 bis 

1760 bezeugt. 
FamNB-CH 2, 1496: Riegel. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 
FLNB I/5, 429: Rig. Enthalten im FlN �†Hannes 

Rigen Halden (T). 
FamB-T 4, 349ff.: Rig. Stammbaum der Fami-

lien Rig von Triesen. 
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Deutung 
Zur Kurzform Rig von romanischen Namen 
wie engad. AndrÇ�‹(g) (zu HENRICUS, also glei-
cher Herkunft wie Heinrich) oder DurÇ�‹g (zu 
UDALRICUS, also wie Ulrich). Vgl. RN 3, 
177 und 181. Siehe auch Þ Anrig. 

VN: Ulrich; Heinrich 
Typ: Rufnamen 

Riml  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 190: Rimel. Für GR bezeugt in Müstair, 

Sagogn und Laax. Zu germ. HROMA. 
FamNB-CH 2, 1501: Rimml. 1918 in ZH aus 

Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Aus einer Verkleinerungsform des (in der 
Dichtung beliebten) RuN Rumel, der 
seinerseits zum dt. Namen Rumolt (< ahd. 
hruom m. 'Ruhm, Ehre' + ahd. walt zu wal-
tan 'walten, herrschen') gehört. Vgl. Fin-
sterwalder 1984, 445. 

Typ: Rufnamen 

Rinder 
 
/rÇ�Œnd¼r/ 
Bezeugt in: E 

1772 Rinder (PfAE TESFB 1650; fol. III 23r, 
5/21): «Ob̈yt Maria Sabina ~in aus Schwaben 
von Schwamänelingen oriunda, vidua ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1502: Rinder. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Vielleicht Ableitung auf -er zu mhd. rint n. 
'Rind', nach der Tätigkeit als Rinderbauer. 
Vgl. Brechenmacher 2, 412. 

Typ: Soziale Gruppen 

Rinderer 
 
/rÇ�Œnd¼r¼r/ 
Bezeugt in: E 

1443 rindrer (U 34; Z 2): «... Cristan ~ anna sin 
husfrow ...» 

1603 Rinderer (RA CXLV 1602-1605; fol. 9v, Z 
19): «Theus ~ der Schmidt zu Eschen clagt 
gegen ...» 

1620 Reinderer (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 9): «Matt-
hag ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 162f.: Rinderer. Das Geschlecht er-

scheint 1449 in Sonntag (Grosswalsertal), 
1568 in Damüls. Alte Rinderer gibt es bei uns 
in Sargans und Flums. Deutung: 'Rinderzüch-
ter, -knecht, -hirt, -händler'. 

Vogt 1979, 63: Rinderer. Der FamN kommt vor 
1313 in Feldkirch, 1398 in Götzis, 1488 in 
Fontanella, 1499 in Sonntag. 

FamNB-CH 2, 1502: Rinderer. Bereits 1576 ver-
bürgert in SG (Flums). 

Plangg 1997, 182: Rinderer. Typischer Walser-
name. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. rinder n. pl. 
'Rinder', nach der Tätigkeit als Rinderbauer. 
Vgl. Brechenmacher 2, 412. 

Typ: Soziale Gruppen 

Ringel 
 
/rÇ�Œ¾¼l/ 
Bezeugt in: S 

1676 Ringel (PfAS LBMD 1659; fol. 40v, Z 30): 
«... Baptizatus est filius .... par(entes) Hans ~ 
miles et ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1502: Ringel. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und der [ehema-
ligen] Tschechoslowakei. 

Deutung 
a) Berufsübername zu mhd. ringel(in), Ver-
kleinerungsform von mhd. rinc m. 'Ring, 
Fingerring', für den Ringmacher. 
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Typ: Soziale Gruppen 

b) Herkunftsname zum ON Ringel 
(Nordrhein-Westfalen). Vgl. Duden FamN 
544; Brechenmacher 2, 413. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ringer 
 
/rÇ�Œ¾¼r/ 

*1698 Ringer (LUB I/4; 532): «... Viertentheil in 
des ~s PaÇumbgartten» 

Wertung der historischen Belege 
Nach LUB I/4, 532, Anm. 7 zu Rink. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1503: Ringer. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) 'Schweineberinger'. Vgl. Brechenmacher 
2, 414. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) 'Ringer, Kämpfer'. Vgl. Duden FamN 
544. 

Typ: Übernamen 

Rink 
 
/r�”¾ék/ 
Bezeugt in: T, S 

1342 Rink (LUB I/3; 130): «... habin wir gerett 
... daz im johans ~ ain recht tÒuge ...» 

14. Jh. Ringk (LUB I/1; 410): «Item der ~en re-
versalia umb den zehenden in Trisner kilchs-
perg ...» 

1. H. 15. Jh. Ring (LUB I/2; 320): «... bongarten, 
stosset an des ~en g�•ut ...» 

1. H. 15. Jh. Ringg (LUB I/2; 353): «... ze der 
andren sitten an der ~en hoff ...» 

1. H. 15. Jh. Ring (LUB I/2; 368): «... stosset ... 
an der ~inen g�•ut ...» 

1. H. 15. Jh. Ring (LUB I/2; 370): «... stosset an 
der ~inen g�•ut ...» 

1401 Ringg (LUB I/1; 419): «... et ab alio latere 

domui et horreo Johannis ~ armigeri ...» 
*1468 Rinckh (PfAS Urb 1664; fol. 3r, Z 13): 

«... wie dan Daniel ~ von Campell solichen 
Zechenden [Kleiner und Grosser Zehnt im 
Kirchspiel Balzers] der Früe Meß zÇu Schan 
vermög khaÇuffbrieff Anno 1468 ... verkhaufft 
...» (S) 

1616 Rinckh (Schä U 13; fol. 7): «... Item Ab 
irem Weingartten in des ~en Weingartten stost 
an die Halden ...» 

1709 Ring (PfAS LBMCD 1695; fol. 266v, 2. 
Sp. Z 17): «... confirmati ... Andreas ~ ...» 

1738 Rinckh (PfAS BB/F 1663; fol. 22r, Z 9): 
«Theresia ~in» 

Wertung der historischen Belege 
1482 des Rinckhen Weingartten ist heute Flurna-
me Rinkawingert in Eschen (vgl. FLNB I/3, 
265f.) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
LUB I/1, 410, Nr. 162, n. 3: Ring. Die Ringken 

sind die von Richenstein. 
FamNB-CH 2, 1503: Rink. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 
FLNB I/5, 432: Rink. Enthalten in den FlN Rin-

kawingert (E), �†Rinkenguet (E) und Rinken-
acker (T). 

Deutung 
a) Zu mhd. rinke, ringge m. 'Spange, 
Schnalle an Schuh, Gürtel etc.', als Überna-
me nach der Tätigkeit als Hersteller solcher 
Gegenstände. Vgl. Brechenmacher 2, 416; 
Duden FamN 544. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. rinc, ring m. 'Ring, Fingerring', 
entweder nach der Tätigkeit des Ring-
machers oder als Übername für den Träger 
eines auffälligen Rings. Vgl. Brechenma-
cher 2, 416; Duden FamN 544. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Übername zu mhd. ring(e) adj. 'leicht 
und schnell bereit, behände', auch 'klein, 
unbedeutend, gering'. Vgl. Brechenmacher 
2, 416; Duden FamN 544. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mhd. rinc m. '(eingehegter, kreisför-
miger) Platz', nach der Wohnstätte am 
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Markt- oder Dorfplatz oder nach der Her-
kunft aus einer Ortschaft Ring. Vgl. FLNB 
I/5, 432; Brechenmacher 2, 416; Duden 
FamN 544. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ripoll  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Riri 
 
/rÇ�‹r�—/ 
Bezeugt in: E 

1760 Riri (PfAE TESFB 1650; fol. I 103v, 1/2): 
«Parentes ... Anna ~ von Stäss ditionis Tiguri-
nae.» 

Wertung der historischen Belege 
Lesarten Riri und Stäss unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die unsichere, vereinzelte Namensform 
lässt sich nicht zuverlässig beurteilen. 

Risch 
 
rç�Œ¹�™s 
Bezeugt in: T, V, S, E, M, G 

1529 Rüsch (SchäU 48): «Ich Hanns ~ genant 
Reitner von Balthers ...» (B) 

2. H. 16. Jh. Risch (PfABe ZB 1574; fol. I 35r, Z 
1): «Anderas [sic!] ~ auf dem hoff soll 
['schuldet'] Järlich 14 ß. ab dem Mad aÇuf dem 
Seele genant das saw mad sunst wirdt es auch 
genant das lotter mad.» (G) 

1556 Risch (SchäL 63a/b; a, fol. 1b, Randnotiz): 
«Hanss ~ Erben V. Hauss Infang» (T) 

1584 Reisch (U 56; fol. 28a): «Clauss ~» 
1584 Reisch (U 56; fol. 33b): «Vll¨y ~» (M) 
1585 Reisch (SchäU 76; Z 1): «Ich Vlrich ~ 

sesshafft zu Mauren ...» (M) 

1603 Risch (RA CXLV 1602-1605; fol. 6v, Z 
13): «Michael ~ von Mauren ... sagt ...» 

1638 risch (RA 7; fol. 1a): «... Debes ~» 
1644 Risch (Pfäf 26/12; fol. 2r, Z 2-3): «... ich 

verhoff durch dise zwen erliche Meenner als 
mein ... Vatter Urban Frickh wie auch Jo-
hannß ~ ain gnedige antwürt ... mines demütti-
gen petition halber ...» 

1644 Risch (RA CXLV 1639-1648; S. 109, Z 
15): «... frage Johannes ~ waß s̈y ... zu lohn 
geben ...» 

*1650 Risch (PfAE KR 1650; S. 19, Z 14-15): 
«... ein pünt im Tischmacher stost ... gegen 
dem rein an Marti ~en Erben gÇuth ...» 

1653 Risch (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, -
/23): «ob̈yt Martinus ~ Parochianus.» 

1660 Reisch (PfAM LBCM 1640; II S. 1, Z 22): 
«... confirmati sunt ... sequentes ... Michael ~ 
...» 

1665 Risch (PfAE TESFB 1650; fol. I 9v, 10/1): 
«Parentes ... [et] Barbara ~i» 

1665 Risch (PfAM UJ 1665; fol. 21r, Z 1): 
«Christan ~ ist in daß gemeine Jarzeit ... 
schÇuldig ...» 

1668 Reis(c)h (PfAE TESFB 1650; fol. I 12v, 
2/6): «Baptizata est ... Infans Dorothea ~in 
cuius parentes sunt Joannes Reisch et ...» 

1673 Reisch (PfAE KR 1650; S. 50, Z 6-8): «... 
in dem Thiergarten ein stÇuck gÇut stost gegen 
Veldkirch an den Johanneß ~en ...gegen Schan 
an den Hannes Reischen ...» 

1680 Risch (RA 26; fol. 3a): «steffan ~» 
1682 Reisch (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 

6/18): «... baptizavi Jnfantem ... et Mariae ~in 
...» 

nach 1693 Risch (PfAS Urb 1693; I fol. 3v, Z 
12): «zinset Christian ~» 

1694 Risch (PfABe c/9; fol. 2v, Z 13): «Johann 
~ ...» 

1696 Risch (PfAE RB 1637; fol. 114r, Z 1-2): 
«Anno 1696 ... ver blibt die pfar kirchen dem 
Johanß ~en be¨y Rechnung schuldig ...» 

1696 Ris (PfAS LBMCD 1695; fol. 3v, 12/16): 
«Parentes: ... et Maria Barbara ~in» 

*1698 risch (LUB I/4; 477): «Davon zinst ... Ulli 
~» 

*1698 reisch (LUB I/4; 478): «Zinst ... hanss ~ 
...» 

*1698 risch (LUB I/4; 518): «Hannss ~» 
*1698 risch (LUB I/4; 539): «... Hannss ~ zÇue 

MaÇuren ...» 
17. Jh. Risch (PfABe LB 1682; S I 8 Randnotiz): 
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«Hans ~ von Müsnen» (E) 
1699 Risch (PfAE BB 1699; S. 11, Z 17): «Jo-

hanneß ~ von Müßnen [bezahlt] ...» 
1699 Reisch (PfAE BB 1699; S. 4, Z 1): «Johan-

neß ~ [bezahlt] ...» 
*1700 Risch (LUB I/4; 472): «Christa ~» 
1701 Rüsch (PfAS LBMCD 1695; fol. 308v, 

8/19): » [obiit] Annam ~in de VadÇuz» 
nach 1710 Risch (PfAS Urb 1710; fol. 4r, Z 11): 

«Aniezo [zinst] Franz ~ von VadÓuz ...» 
1714 Rüsch (GAS U 122; fol. 3b): «Hannes ~» 

(V) 
1717 Risch (U 80; Z 13): «... stosset oben, Vnd 

berghalb an S.Lucij Güetter, so Johannes ~ ... 
inhaben ...» (E) 

1730 Risch (RA 52; fol. 1b): «Franz ~en daselb-
sten ...» 

1757 Risch (PfAE 32/4; fol. 1r, Z 20): «... be-
schechen in be¨yse¨yn Christa ~ des gerichts ...» 

1780 Risch (GAS U 135a-d; a, fol. 3b): «Johan-
nes ~» 

1780 Risch (GAS U 152; fol. 6b): «Johannes ~» 
(S) 

1787 risch (AlpAV A 11): «Johanes ~ des ge-
richts» (V) 

1790 risch (AlpAV U 3; fol. 1a): «... Johannes ~ 
...» (V) 

1798 Risch (SchäU 223; fol. 1a): «Johān ~ des 
Gerichts» (S) 

~1800 Risch (AlpAV A 1b; fol. 1a): «... Joseph ~ 
von hier als Alpgenossvogt der Alp Mallbun 
...» (V) 

1801 Risch (GAS U 137; fol. 2a): «Johannes ~» 
1803 Risch (SchäA 225-227; 227, fol. 4a): «... 

und des Säckelmeisters Joseph ~en.» (V) 
1803 Risch (SchäA 225-227; 227, S. 1): «Der 

Johann ~ jung ...» (V) 
1806 Risch (GAS U 143; 3, fol. 1a): «... Magta-

lena ~in» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1696 Risin unsicher. Siehe aber 
RN 3, 221f., wo ebenfalls Ris-Schreibungen in 
der Belegreihe Risch aufgeführt sind. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Risch oder Rüsch (T). Vom 

Taufnamen Ulrich abgeleitet. 
Tschugmell 1931, 94: Risch = Reisch; in Mauren 

von 1550 bis 1717. 
Ospelt 1939, 105: Risch [r̄�‹�™s] (T, V, S, E). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 

Nennungen. 
Tschugmell 1941, 134: Risch. In Mauren 1550 

bis 1714. 
Tschugmell 1949, 69f.: Risch. In Vaduz ein 

Stamm 1610 bis 1749, ein zweiter seit 1610. 
Tschugmell 1957, 86: Risch (B), 1529 genannt. 
Tschugmell 1958, 173: Risch (T). 1822 von 

Schaan/Vaduz nach Triesen. 
Tschugmell 1960, 102: Risch, Reisch, Ruesch 

(S). Seit 1723 in Schaan. 
Tschugmell 1970, 32: Risch. Stammbaum der 

Familien Risch von Triesen. 
Stricker 1987, 95: Risch (FL). Aphäretisch ge-

kürzt aus DurÇ�‹sch [< UDALRICUS]. 
FamB-S, 108ff.: Risch. Stammbaum der Fami-

lien Risch von Schaan. Stammdorf aller Risch 
in Liechtenstein ist Mauren, von wo aus sie 
1723 nach Schaan und später nach Vaduz und 
Triesen kamen. 

FamNB-CH 2, 1504: Risch. Altverbürgert in GR 
(Andeer, Chur, Conters i. Pr., Fläsch, Saas, 
Tschappina, Waltensburg). 

FamB-E 2, 382ff.: Risch. Stammbaum der Fami-
lien Risch von Eschen. 

FLNB I/5, 433: Risch. Enthalten in den FlN 
Mang Rischen Au (V), �†Rischahus (V), Ri-
schamad (Sb), �†Rischamad (R), �†Rischenwis 
(V), Rischlihof (E) und Schmedrischa Torkel 
(V). 

FamB-T 5, 1ff.: Risch. Stammbaum der Fami-
lien Risch von Triesen. Stammen von Vaduz. 

FamB-V 4, 207ff.: Risch. Stammbaum der Fami-
lie Risch von Vaduz. Die heutigen Risch von 
Schaan, Vaduz, Triesen und Eschen sowie die 
ehemaligen von Gamprin stammen laut 
Tschugmell aus Mauren. 

Deutung 
Kurzform Risch zur rom. Rufform Durisch, 
diese aus dem germ. RuN Ulrich. 
Grundsätzlich kann Risch zu allen germ. 
Namen gehören, die mit dem Namenwort 
-RICH gebildet sind, doch wird er traditionell 
zu Ulrich gestellt. Vgl. RN 3, 221; Stricker 
1987, 95; Stricker 1991b, 43. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 
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Rischer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Ritsch 
 
/r�”t�™s/ 
Bezeugt in: ? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 2, 1505: Ritsch. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Italien und Österreich. 
FLNB I/5, 434: Ritsch. Enthalten im FlN Ritsch 

(B), angeblich nach einem österreichischen 
Finanzer mit dem FamN ~. 

Deutung 
Unsicher; möglicherweise Kurzform zu Ri-
chard. Vgl. Brechenmacher 2, 418, (s. v. 
Ritsch). 

VN: Richard 
Typ: Rufnamen 

Ritter 
 
rÇ�“t¼r, jünger: rÇ�Œt¼r 
Bezeugt in: E, M, Sb, R 

*1637 Riter (PfAE RB 1637; fol. 17r, Z 3): «... 
zinset jetz Hanß ~ ...» 

1642 Ritter (GASb U 12; Z 2): «... Vlli Nessler 
gegen seinem Nachpern Hannss ~n beid aãuf 
Schellenberg Sesshafft ...» (Sb) 

1642 Riter (GASb U 12; Z 6): «~s gáuet» (Sb) 
*1650 Ritter (PfAE KR 1650; S. 8, Z 18): «... 

zinset StachÇuß ~ ...» 
1655 Ritter (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, 

6/13): «... Moritur Eua ~i uxor ...» 
1660 Ritter (AS 1/1; fol. 143r, Z 12): «... Adam 

~ ab Schellenberg ...» 
1665 Ritter (PfAM UJ 1665; fol. 36r, Z 1): 

«Leonhardt ~ ab Schellenberg sol ['schuldet'] 
in daß Gemeine Jarzeit ...» 

1667 Ritter (PfAM LBCM 1640; III S. 9, Z 11-
12): «... in Matrimonium coniunxi ... Marti-
num ~ cum ...» 

1668 Ritter (PfABe c/1; fol. 1r, Z 6): «... mit ... 
Leonhart ~ geschworne alle von Schellenberg 

... Einen Kauff ... gethann ...» (Sb) 
1682 Ritter (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 6/18): 

«... patrinis [Taufe] assistentibus ... et Anna 
~in.» 

17. Jh. Ritter (PfABe LB 1682; S III 62 Z 1): 
«Adam ~ Maria Gawen Sohn v(on) Schellen-
berg ...» (Sb) 

1699 Ritter (PfAE BB 1699; S. 12, Z 14): «Peter 
~ [bezahlt] ...» 

*1700 Ritter (LUB I/4; 479): «Martin ~s Erben» 
*1700 Ritter (LUB I/4; 530): «... ahn Martin ~s 

Erben ...» 
*1706 Ritter (PfAS Urb 1706; fol. 93r, Z 1): 

«Martin ~ von MaÇuren Schellenberger Herr-
schafft ...» (M) 

1731 Ritter (PfAS LBMCD 1695; fol. 225v, 
12/9): «... Matrimonialiter coniugendus cum 
Catharina ~i ex Alsatia et parochia Roderensi» 

1747 Ritter (PfAM 43/6; fol. 1r, Z 12): «... vndt 
den halben Theil [des gestifteten Schmalzes 
gibt] Joseph ~» 

*1755 Ritter (PfAE SR 1755; S. 4, Z 2): «Jacob 
Lozer von Eschen soll Jährlich wegen Josef ~ 
seelig zins(en) ...» 

1760 Ritter (U 84; fol. 1a): «Joseph ~ des Ge-
richts» (M) 

1770 Ritter (PfAM 43/14; fol. 1r, Z 23): «... ein 
Stuckh ackher im Lutzfeld, stoßt ... gegen 
berg an Joseph ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 94f.: Ritter. In Mauren zwei 

Stämme, seit 1667. 
Ospelt 1939, 105: Ritter [rit¼r] (E, M, R). Ver-

weis auf historische Literatur mit weiteren 
Nennungen. 

Perret 1950, 163: Ritter. Im 19. Jh. in Mels ein-
gebürgert. 

Tschugmell 1958, 173: Ritter (T). 1729 bis 1736 
Hintersass in Triesen. 

FamB-M/1, 152ff.: Ritter. Stammbaum der Fa-
milien Ritter von Mauren. 

FamNB-CH 2, 1505f.: Ritter. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, BS, GR (Fuldera, Santa Maria i. 
Münstertal, Tartar), SG (Altstätten, Lichten-
steig), SO, VS, ZG, ZH. 

FamB-R, 171: Ritter. Stammbaum der Familien 
Ritter von Ruggell. Kamen von Mauren über 
Eschen nach Ruggell, wo sie 1864 eingebür-
gert wurden. 

FamB-E 2, 390ff.: Ritter. Stammbaum der Fami-
lien Ritter von Eschen. 
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FLNB I/5, 434: Ritter. Enthalten in den FlN Ret-
terliszepfel (E) und Bim Ritterhüsle (Sb). 

FamB-M/2, 305ff.: Ritter. Stammbaum der Fa-
milien Ritter von Mauren. 

Deutung 
Zu mhd. r¯�‹taere, riter m. 'Ritter', entweder 
tatsächlich als Standesname für einen Ritter 
oder aber als Übername, der auf Beziehun-
gen des Benannten zu einem Ritter hinweist 
(etwa als Dienstverhältnis oder uneheliche 
Herkunft). Vgl. RN 3, 658; Brechenmacher 
2, 418; Duden FamN 545. 

Typ: Soziale Gruppen 

Ritterstein 
 
/rÇ�Œt¼r�™st̀�Š�›n/ 
Bezeugt in: V, S 

1698 Ritterstein (PfAS LBMCD 1695; fol. 6v, 
1/15): «Parentes: Thomas ~ et ...» 

*1706 Riterstein (PfAS KR; Nr 50, fol. 2r, Z 
19): «... mehr zahl ich dem Meister Thoma ~ 
Sattler zÇu VadÇutz ...» 

1714 Ritterstein (GAS U 122; fol. 5b): «Thomas 
~» (V) 

1727 Riterstain (PfAS BB/F 1663; fol. 18r, Z 3): 
«VrßÇula ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Ritterstein (V). Verweis auf 

historische Literatur mit weiterer Nennung. 
Tschugmell 1949, 69: Ritterstein. In Vaduz von 

1718 bis 1750? 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl nach der Wohnstätte in der Nähe ei-
nes Steins oder Felsens namens *Ritter-
stein. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ritzler 
 
/rÇ�Œ(¼)tsl¼r/ 
Bezeugt in: M 

1810 Rizler (PfAM LBMMC 1682; I S. 310, 
7/15): «Parentes ... et Catharina ~in e(x) Wild-
haus ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 37f.: Rützler, Ritzler. Ist Ritz Kose-

form von Richard? leitet sich (nach Perret) 
Ritzi, Ritz von Mauritius ab? Die Endung -ler 
bezeichnet die Nachkommen eines frühen Ei-
gentümers eines Hofes, so dass ein Rutz der 
Stammvater der Rutzer, Rützler geworden ist. 
Bezeugt sind die Rützler am Schnifiser-/Dün-
serberg, 1548 Ull Rützler in Valentschinen 
(Blons), 1548 Hans und Jos Rützler in Sonn-
tag. 

FamNB-CH 3, 1507: Ritzler. Vereinzelt im 19. 
Jh. eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Ableitung von Ritz auf -ler, entweder zur 
Koseform Ritz von RuN, die mit den deut-
schen Namenwörtern R̄IHHI (Richard, Hein-
rich) oder HRUOD (Rudolf) gebildet sind, 
oder aus der Kurzform Ritz zum Heiligen-
namen MAURITIUS bzw. Moritz. Vgl. RN 3, 
393; Brechenmacher 2, 419; Duden FamN 
545f. (jeweils s. v. Ritz). 

VN: Moritz; Richard; Heinrich 
Typ: Rufnamen 

Rizzello  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Robinigg  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Rockenstuhler 
 
/rÇoék¼n�™stè¥l¼r/ 
Bezeugt in: M 

1752 Rokhenstueler (PfAM LBMMC 1682; I S. 
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155, 12/22): «Parentes ... [et] Maria Ottilia ~in 
vagi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; offenbar nach der Herkunft aus 
der thüringischen Ortschaft Rockenstuhl 
(im Landkreis Wartburgkreis). Vgl. auch 
den FamN Ruckstuhl (fehlt hier; zum 
Appellativ vgl. Id. 11, 317f.). 

Typ: Wohnstättennamen 

Röckle 
 
rî¡ékl�‡ 
Bezeugt in: V 

1802 Röckle (PfAS LBMCD 1695; fol. 209r, 
12/21): «Parentes: Frans Joseph ~ ... ex Müh-
leholz molitor [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Röckle [r̈¡kli] (V). Anfang des 

19. Jhs. eingebürgert. 
Tschugmell 1949, 70: Röckle. In Vaduz seit 

1805. 
FamNB-CH 3, 1513: Röckle. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 
FamB-V 4, 243ff.: Röckle/Roeckle. Stammbaum 

der Familien Röckle/Roeckle von Vaduz. 
Stammen aus Isny (Württemberg). 

Deutung 
a) Zu mhd. röckel̄�‹n, röckel n., Diminutiv 
von mhd. roc m. 'Rock, Oberkleid', als 
Übername nach der Tätigkeit als Schneider. 
Vgl. RN 3, 715. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. röckel̄�‹n, röckel n.  'Brötchen, 
das aus Roggen- und Weizenmehl gemischt 
ist', als Übername nach der Tätigkeit als 
Bäcker. Vgl. Duden FamN 546 (s. v. Rö-
ckel). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Bei ursprünglicher Herkunft aus dem 
Südtirol (Umgebung Nonsberg) vielleicht 
Übername zu mda. recla 'Ohren' (vgl. ital. 
orecchia) nach den grossen Ohren des Erst-

benannten (?). Das -ö- in deutscher Schrei-
bung steht für die geschlossene Lautung 
des -e-; vgl. dazu Finsterwalder 1994, 447 
(s. v. Röggla). 

Typ: Übernamen 

Rodriguez Caamano  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Rogg 
 
/rÇ�œék/ 
Bezeugt in: G 

1647 Rogg (PfABe 28/24; fol. 2r, Z 20): «... jm 
pfarhoff zÇue Penderen jn der tafel stÇuben er-
schinen seindt, ... P. Franciscus ~in Coadiutor 
zÇue Penderen, ... praemonstrater Ordens Cano-
nici ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1511: Rock. Vereinzelt im 19. 

und 20. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1517: Rogg. Vereinzelt im 19. 

und 20. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Rock, Rogg des Heiligen-
namens Rochus. Vgl. RN 3, 405. 

VN: Rochus 
Typ: Rufnamen 

b) Zur Kurzform Rock, Rogg von RuN, die 
mit dem germ. Namenwort HR̄OTHI gebildet 
sind. Vgl. RN 3, 191 und 198; Duden 
FamN 546 (s. v. Rock); Brechenmacher 2, 
420 (s. v. Rock). 

Typ: Rufnamen 

c) Zu mhd. roc m. 'Rock, Oberkleid', als 
Übername nach der Tätigkeit als Schneider. 
Vgl. Brechenmacher 2, 420; Duden FamN 
546. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zu mhd. rocke, rogge m., mnd. rogge 
m., 'Roggen', als Übername nach der Tätig-
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keit als Roggenbauer oder als Bäcker von 
Roggenbrot. Vgl. Duden FamN 548. 

Typ: Soziale Gruppen 

Rohner 
 
/rç�œn¼r/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1757 Rohner (PfAS LBMCD 1695; fol. 120r, 
8/13): «Patrini [Taufe]: Joanes ~ [et] ... vagi 
mercatores» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 163f.: Rohner. Das Geschlecht er-

scheint ab dem frühen 15. Jh. in Rebstein, im 
Appenzellerland, in St.Margrethen, in Altstät-
ten, Rüthi und Chur, im Sarganserland erst 
später. Heute altverbürgert in Quarten, Rüthi, 
Oberriet, Altstätten, Rebstein, Au, St.Margre-
then und in Thusis, auch sehr viele im Appen-
zellerland. Wohl zu ahd. rono 'Baumstrunk', 
nach einem ON. 

FamNB-CH 3, 1518: Rohner. Altverbürgert in 
AG, AI (Oberegg), AR (Heiden, Herisau, 
Hundwil, Rehetobel, Reute, Schönengrund, 
Schwellbrunn, Teufen, Walzenhausen), BS, 
SG (Altstätten, Au, Montlingen, Oberterzen, 
Rebstein, Rüthi, St.Margrethen). 

FamNB-CH 3, 1524: Roner. Altverbürgert in 
GR (Scuol). 

Deutung 
Zu mhd. ron(e) m./f. 'umgestürzter, verfau-
lender Baumstamm', wohl nach der Wohn-
stätte auf einer einstigen Rodung, auf wel-
cher Baumstämme liegengelassen wurden, 
oder nach der Herkunft aus einer Örtlich-
keit dieses Namens; in Deutschland zu 
einer Ortschaft namens Rohna (Thüringen), 
Rohne (Sachsen), Rohnau (Schlesien). Vgl. 
RN 3, 463; Brechenmacher 2, 424; Duden 
FamN 548. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rohners, von - 
 
/rç�œn¼rs/ 
Bezeugt in: T 

*1378 von Roners (LUB I/4; 86): «... Stosst ... 
vsswert an Riglin ~ ... g�•ut.» 

*1406 von Roners (LUB I/4; 162): «... Rügli ~ ... 
als wir ze Thrysen Sesshaft sint ...» 

Wertung der historischen Belege 
In einer Urkunde (1615, GATb U 21; Z 8) zur 
gleichen Sache wie Beleg 1406 lautet der Name 
Kügli von Koners. Ð Siehe auch die Anm. 8 in 
LUB I/4, 88 zum Geschlecht («aus dem niederen 
Triesner Adel») 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 151: Rohners, von -. Auch ibid. 

162ff. 
Ospelt 1939, 106: Rohners, von (T). 
LUB I/4, 88: Roners, von -. Anm. 8: von Roners 

aus dem niederen Triesner Adel. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Siehe oben Þ Rohner; vielleicht derselbe 
Hintergrund. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rohrer 
 
/rç�œr¼r/ 
Bezeugt in: S, E, G. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt.  

*1588 Rorer (PfABe ZB 1574; fol. II 7r, Z 15): 
«[Überschrift] Mainingen gibt Järlich 30 ß[:] 
dise 30 ß. zinß hatt erlegt Simon ~ den 30 
Januar¨y im [15]88 Jar.» 

*1708 Rorer (PfAS KR; Nr 51, fol. 4v, Z 24): 
«... mehr zahl ich dem Heren ... Oberambtman 
~ ...» 

1711 Rorer (PfAS LBMCD 1695; fol. 40r, 
11/15): «Parentes: Franciscus Josephus ~ 
praefectus Vaduzii [et] ...» 

1769 Rhorer (PfAE TESFB 1650; fol. I 113r, 
5/9): «Baptizans ... R(everendus) D(ominus) 
[Josephus] ~ Cap(itularis) im Gambs et p(ro) 
t(empore) Vicarius [in Eschen].» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 164f.: Rohrer. Der erste Rohrer in 

Werdenberg kam vielleicht vom Toggenburg, 
wahrscheinlich von Rohr bei Hemberg, noch 
eher aber vom Rohr am Grabserberg. Erstmals 
bezeugt ist der Name 1408. Die Rohrer wur-
den Stadtburger in Werdenberg; in Buchs 
wurde das Geschlecht sehr zahlreich. 

FamNB-CH 3, 1520: Rohrer. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, OW. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Das Streuegebiet Rohr am oberen Grabserberg, 
ein Hangried, war nie eine bewohnte Gegend. 

Deutung 
Zu mhd. r¯or n. 'Rohr, Schilf, Röhricht', mit-
tels Ableitung auf -er nach der Wohnstätte 
in riedigem Gebiet bzw. in einer Örtlichkeit 
dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 435; RN 3, 
460; Brechenmacher 2, 425; Duden FamN 
549. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rohrmoser 
 
/rç�œrm¯�œs¼r/ 
Bezeugt in: E 

1655 Rohrmoßer (AS 1/1; fol. 77r, Z 5): «Hanß 
~ sagt ...» 

1714 Rormoser (PfAE TESFB 1650; fol. III 54v, 
4/29): «... copulatus est ... cum honesta vidua 
Vrsula ~in Ex Gisingen sub parochia Alten-
stat.» 

1718 Rormoser (PfAE TESFB 1650; fol. I 61v, 
3/16): «Parentes ... et Vrsula ~.» 

1743 Rohrmuser (PfAE TESFB 1650; fol. III 9v, 
2/10): «...ob̈yt Ursula ~in ...» 

1754 Rommoser (PfAE 25/2; fol. 1r, Z 2): «... sin 
Ha�•usfra�•u UrsÓula ~in ... wohn - Óund sesshafft 
z�•u Eschen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Rohrmoos, so etwa im Kanton Bern (Amts-
bezirk Burgdorf und Amtsbezirk Thun), im 
Bezirk Liezen (Steiermark, Österreich), so-
wie in Baden-Württemberg und Bayern. 

Vgl. Brechenmacher 2, 425; Duden FamN 
549. 

Typ: Wohnstättennamen 

Röll 
 
/rî�œàl/ 
Bezeugt in: S 

*1363 Röll (LUB I/3; 314): «Item der ~ gibt ...» 
1. H. 15. Jh. RÒol (LUB I/2; 371): «... stosset an 

des ~s wissen.» 
1729 Röll (PfAS LBMCD 1695; fol. 318v, 4/1): 

«... sepultus est infans ... et Mariae ~in ex 
Ranchwil» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1513: Röll. Vereinzelt jünger ein-

gebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zur deutschen Kurzform Rollo eines mit 
dem Namenwort HRUOD- beginnenden deut-
schen RuN, etwa Rudolf oder Robert. Vgl. 
Duden FamN 459. 

VN: Rudolf; Robert 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. rolle, rulle f. 'Verzeichnis, Lis-
te, etwas Aufgerolltes, Zusammengerolltes', 
als Übername vielleicht nach der Tätigkeit 
als Schreiber. Vgl. Duden FamN 459. 

Typ: Soziale Gruppen 

Römer 
 
/ró�œm¼r/ 
Bezeugt in: E 

1799 Römer (PfAE TESFB 1650; fol. III 34r, 
12/18): «Ad Coelestia Regna migravit infans 
Gottlieb Filius legitimus Antonii ~ militis ex 
Moravia ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 174: Römer. Im Taufbuch von 

St.Gallenkirch von 1650 bis 1868; in anderen 
Pfarreien nicht vorhanden. 

FamNB-CH 3, 1514: Römer. Altverbürgert in 
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BE, SG (Amden, Kaltbrunn), SO, SZ. 

Deutung 
a) Übername für den Rompilger oder den 
Kaufmann, der Handel mit Italien betreibt. 
Vgl. Brechenmacher 2, 427; Duden FamN 
550. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Herkunftsname zu einem ON Rom (in 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz und im ehem. 
Pommern, jetzt Polen). Vgl. Duden FamN 
550. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Hausname nach der Herkunft aus einem 
Haus namens Zum Römer. Vgl. Brechen-
macher 2, 427; Duden FamN 550. 

Typ: Wohnstättennamen 

d) Allenfalls als Patronymikon aus dem la-
teinischen Taufnamen ROMANUS rücker-
schlossen. Vgl. Brechenmacher 2, 427. 

VN: Roman 
Typ: Rufnamen 

e) Abgelenkt aus dem germ. RuN Reimar. 
Vgl. Brechenmacher 2, 427. 

Typ: Rufnamen 

Rönch 
 
/rî�œ¾¿/ (?) 
Bezeugt in: S 

1725 Rönch (PfAS BB/F 1663; fol. 14v, Z 8): 
«Monica ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Isolierte Form; Herkunft des Geschlechts 
unbekannt; keine sichere Beurteilung mög-
lich. 

Roppel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1526: Roppel. Altverbürgert in 

BL. 

Rosenberger 
 
/rç�œs¼(n)b`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: V 

1736 Rossenberger (PfAS BB/F 1663; fol. 20v, 
Z 19): «Anna Maria ~in von VadÇuz» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1527f.: Rosenberger. Altverbür-

gert in SZ und ZH. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft bzw. 
Örtlichkeit Rosenberg. Vgl. Brechenmacher 
2, 430; Duden FamN 552. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rosenegg 
 
/rç�œs¼n`�“ék/ 
Bezeugt in: S 

1764 Roßenegg (PfAS LBMCD 1695; fol. 134r, 
3/9): «Patrini: Joannes ~ et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte oder der Herkunft von 
Schloss Rosenegg bei Bürs. Siehe auch Þ 
Gilm von Rosenegg. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rosenke  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 
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Rosenkranz 
 
/rç�œs¼(n) ékr`ants/ 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 165f.: Rosenkranz. Der Name 

taucht in Ragaz gegen 1600 auf. Altverbürgert 
ist das Geschlecht in der Schweiz allein dort. 

Tschugmell 1958, 174: Rosenkranz. Hintersas-
sen in Triesen (1725), wahrscheinlich von Ra-
gaz. 

FamNB-CH 3, 1528: Rosenkranz. Altverbürgert 
in SG (Bad Ragaz). 

Deutung 
Rosenkranz m. 'Kranz von Rosen'; 'Gebet-
schnur der Katholiken, 165 auf eine Schnur 
gereihte Kügelchen'. Wohl als Übername 
zu verstehen; der Benennungshintergrund 
ist nicht mehr erkennbar. 

Typ: Übernamen 

Rosenstiel 
 
/rç�œs¼(n)�™stè�‘l/ 
Bezeugt in: S 

1727 Rosenstil (PfAS LBMCD 1695; fol. 317r, 
1/21): «... [sepultus est] infans pauperum pa-
rentum Friderici ~ ex Helvetia» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1528: Rosenstiel. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Rosenstiel m. 'Stengel der Rose', als Über-
name nach der Tätigkeit als Gärtner oder 
als Übername nach der verletzenden, 
stechenden Wesensart des Benannten. Vgl. 
auch Brechenmacher 2, 432. 

Typ: Übernamen 

Rosenwirt 
 
/rç�œs¼(n)ẁ�‘¼rt/ 
Bezeugt in: E 

1792 Rosenwirt (PfAE TESFB 1650; fol. I 134r, 
1/1): «Parentes ... et Emerentiana ~in ex Grü-
nenback.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Hausname nach der Herkunft aus einem 
Haus namens Rose, oder nach der Tätigkeit 
als Wirt in einem Gasthaus zur Rose. Vgl. 
Brechenmacher 2, 433. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rosenzweig 
 
/rç�œs¼ntsẁ�Š�›g/ 
Bezeugt in: S, G 

17. Jh. Roßenzweig (PfABe LB 1682; S III 4 Z 
32): «Mehr be¨y Markhsteinsetzung mir und 
h(errn) Doctor ~ geben 4 Mass rothwein ...» 

1783 Rosenzweig (PfAS LBMCD 1695; fol. 
170v, 7/9): «Patrini [Taufe]: ... [et] Praenobilis 
Domina Maria Regina ~ Reichs Gräfflich 
Harach HochenEmsische Oberamtmanin zÇu 
HochenEms» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1528: Rosenzweig. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus der [ehemaligen] So-
wjetunion und Polen. 

Deutung 
Hausname nach der Herkunft aus einem 
Haus namens Rosenzweig. Vgl. Brechen-
macher 2, 433; Duden FamN 552. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rosner 
 
/rç�œsn¼r/ 
Bezeugt in: S 

*1618 rosner (LUB I/4; 364): «stost ... an Felix 
~ ...» 

1626 Rosner (SchäUrb 117; fol. 31b): «Zinset 
Jezo Bartle ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
In LUB I/4, 364 als Anstösser eines Guts in Ga-
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petsch (S). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1529: Rosner. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Polen, der [ehemaligen] 
Tschechoslowakei und Italien. 

Deutung 
a) Zu mhd. rose f. 'Rose', abgeleitet auf 
-ner, nach der Tätigkeit als Rosenzüchter 
oder als Übername für den Rosenliebhaber. 
Vgl. Duden FamN 553. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Rosen (Schlesien, Nordrhein-West-
falen, Ostpreussen). Vgl. Duden FamN 552 
(s. v. Rösener). 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Hausname nach der Herkunft aus einem 
Haus namens Rose. Vgl. Duden FamN 553. 

Typ: Wohnstättennamen 

d) Mhd. ros n. 'Ross, Streitross, Reit- und 
Wagenpferd', abgeleitet auf -ner nach einer 
Tätigkeit mit Pferden. Vgl. Brechenmacher 
2, 434; Duden FamN 553. 

Typ: Soziale Gruppen 

e) Mhd. roe±e f. 'Hanfröste', Deverbale zu 
mhd. roe±en, r¯o±en, ro±±en 'faulen; faulen 
machen', nach der Wohnstätte nahe einer 
Stelle, wo eine Hanfgrube war, oder nach 
einer Örtlichkeit namens *Ros. Vgl. FLNB 
I/5, 437f.; Finsterwalder 1994, 449 (s. v. 
Rossner). 

Typ: Wohnstättennamen 

Ross  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1529: Ross. 1821 in BE eingebür-

gert, ebenso 1919 aus Deutschland in TG. 

Deutung 
a) Berufsübername zu mhd. ros n. 'Ross, 

Streitross, Reit- und Wagenpferd', für den 
Reiter, Rosshändler, Fuhrmann oder Pfer-
deknecht. Vgl. Duden FamN 553. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Aus einem entsprechenden Hausnamen. 
Vgl. Duden FamN 553. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rossettini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Rösti  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1516: Rösti. Altverbürgert in BE. 

Deutung 
Vielleicht Nomen agentis zum Verb mhd. 
roesten 'rösten, braten, auf den Rost legen', 
allenfalls in der Bedeutung 'Hanf, Flachs 
mürbe machen'. 

Typ: Soziale Gruppen 

Rotar  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Rotenacker 
 
/rç�œt¼n`aék¼r/ 
Bezeugt in: S 

1747 Rotenacker (PfAS LBMCD 1695; fol. 
103v, 9/19): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~ 
vagi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit na-
mens *Rotenacker, allenfalls aus der 
baden-württembergischen Ortschaft 
Rottenacker. Vgl. Brechenmacher 2, 440. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rotenbeck 
 
/rç�œt¼(n)b`�“ék/ 
Bezeugt in: S 

1664 Rodabeck (PfAS LBMD 1659; fol. 117r, Z 
25-26): «... sepultus est infans ... et Sarae 
~in.» (V) 

1669 Rotenbeckh (PfAS LBMD 1659; fol. 122r, 
Z 8-9): «... sepulta est Sara ~in de Vaduz ...» 
(V) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nach Brechenmacher 2, 436 (s. v.) 
mundartlich für Rotenbach, nach der Her-
kunft aus einer der zahlreichen Ortschaften 
dieses Namens oder von einer Örtlichkeit 
namens Rotenbeck. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls nach einem möglichen RuN 
*Roten Beck (für einen rothaarigen 
Bäcker). 

Typ: Übernamen 

Rotenberg 
 
/rç�œt¼(n)b`�Šrg/ 
Bezeugt in: ? 

1376 rotenberg (LUB I/4; 82): «... stosset ... an 
~s ... wisen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Nicht sicher rechtsrheinisch; siehe auch Þ Ro-
thenberger. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1538: Rottenberg. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Polen und Ungarn. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit 
namens *Rotenberg, evtl. Rothenberg (vor-
kommend in Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Bayern), oder Rothenber-
ga (Thüringen), Rothenbergen (Hessen), 
Rotenberg (Baden-Württemberg). Vgl. Du-
den FamN 554.  

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder als einheimisch zum FamN Þ Ro-
thenberger zu stellen. 

Roth 
 
r¯�œt 
Bezeugt in: ? Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1533ff.: Roth. Altverbürgert in 

AG, AR (Bühler, Teufen), BE, BL, BS, FR, 
GR (Fürstenau, Langwies, Lüen, Pagig, Peist), 
JU, LU, SG (Brunnadern, Degersheim, Ebnat, 
Ganterschwil, Hemberg, Kappel, Kirchberg, 
Mogelsberg, Nesslau, Oberhelfenschwil, Ror-
schach, St.Peterzell, Stein, Vilters, Wattwil), 
SH, SO, TG, VS, ZG, ZH. 

FLNB I/5, 439: Roth. Der FamN könnte in 
einzelnen einheimischen FlN vorliegen. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. r¯ot adj. 'rot, rothaa-
rig', bildlich 'falsch, listig', nach dem Aus-
sehen oder Verhalten des ersten Namensträ-
gers. Vgl. Brechenmacher 2, 437; Duden 
FamN 554. 

Typ: Übernamen 

b) Herkunftsname zu den häufigen ON 
Rot(h). Vgl. Duden FamN 554. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rothenberger 
 
/rç�œt¼(n)b`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: R 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 166f.: Rothenberger. Erste Erwäh-

nung der Buchser Familie im Jahr 1479; 1484 
war Hans von Rothenberg Besitzer von Gütern 
am Buchserberg. Altverbürgert in Buchs und 
Sevelen, jung auch in Grabs (und anderwärts). 
Das Geschlecht stammt wohl ab vom Gut 
Rotenberg am Gamserberg. 

FamNB-CH 3, 1537: Rothenberger. Altverbür-
gert in SG (Buchs, Sevelen). 

FLNB I/5, 439: Rothenberger. Enthalten im FlN 
�†Rotenbergerin (R). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit na-
mens Rotenberg, hier am nächstliegenden 
Rotenberg, Weiler in Gams SG (am Hin-
derberg), mittels Ableitung auf -er. Weiter 
sind rein sprachlich denkbar (aber hier 
gänzlich unwahrscheinlich) die Orte Ro-
thenberg (Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Bayern), Rothenberga 
(Thüringen), Rothenbergen (Hessen), 
Rotenberg (Baden-Württemberg). Vgl. 
Brechenmacher 2, 436; Duden FamN 554. 

Typ: Wohnstättennamen 

Röthlisberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1516: Röthlisberger. Altverbür-

gert in BE. 

Deutung 
Wohl nach der Wohnstätte in der Örtlich-
keit Rötlisberg in Trachselwald im Emmen-
tal (BE). 

Typ: Wohnstättennamen 

Rothmund  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 198f.: Rothmund. Für GR bezeugt in 

Schlans, Truns, Tavetsch, Sagogn, Medels i. 
O., Disentis, Cazis und Sumvitg. Zu germ. 
HROTHI. Rothmund ist mehrdeutig. Da aber 
bereits im 9. Jh. im romanischen Vorarlberg 
ein Ruodmundus belegt ist, ist die Interpreta-
tion als Übername ('roter Mund') doch wohl 
sekundär. 

FamNB-CH 3, 1537: Rothmund. Altverbürgert 
in GR (Schlans) und 1569 eingebürgert in SG 
(St.Gallen). 

Deutung 
a) Zum alten deutschen RuN Ruodmunt, 
der aus den Namenwörtern ahd. hruod 
'Ruhm' + ahd. munt 'Schutz, Schützer' 
gebildet ist. Vgl. Duden FamN 555. 

Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls auch Übername: 'roter Mund', 
nach der Farbe der Lippen. Vgl. Duden 
FamN 555. 

Typ: Übernamen 

Rotiner 
 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Rotiner, gehört zu den alten 

Triesner Geschlechtern; vom Wohnort abge-
leitet. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Auf welchen «Wohnort» sich Büchel zur Erklä-
rung des FamN Rotiner bezieht, bleibt mit Blick 
auf Triesen und seine Örtlichkeitsnamen uner-
findlich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher. Vielleicht nach der Herkunft aus 
einer Flur *Rodun(d), etwa zur Örtlichkeit 
�†Radun Sevelen (in der Talebene östlich 
von Rans gelegen). Vgl. Mat. WeNB; fer-
ner Stricker 1987, 108. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Rotmaier 
 
/rç�œtm�Š�›¼r/ 
Bezeugt in: E 

1666 Rotmäyer (Pfäf 26/15; fol. 1r, Z 17): «... 
eundem Presbyterum Joannem ~ nobis prae-
sentatum ad praefatam Ecclesiam Parochialem 
...» 

1666 Rottma¨yer (Pfäf 26/16; fol. 1r, Z 13): «... 
das die Pfarre¨y bereits Herrn ~n Pfarrherrn 
zue Vilters verlichen se¨ye worden ...» 

1667 Rottmar (PfAE TESFB 1650; fol. I 11r, 
4/3): «... Batptizans [sic] Joannes ~ parochus 
... in Es(c)hen.» 

1667 Rottma¨yer (Pfäf 26/19; fol. 1r, Z 6): «... 
Herren Joann ~en zue einem Pfarherrn zue be-
sagten Eschen beraits würckhlichen angenom-
men ...» 

1669 Rottmer (PfAE RB 1637; fol. 51r, Z 13): 
«... mehr hat der pfarher Johan ~ für mich be-
zalt ...» 

1669 Rottma¨yer (PfAM LBCM 1640; III S. 9, Z 
44-45): «... testes [Ehe] fuerunt ... Joanne ~ 
parocho Eschensi.» 

1686 Rottmaier (PfAM LBMMC 1682; I S. 8, 
4/1): «... baptizatus est Jnfans �ˆa ... Reverendo 
ac doctissimo Domino Joanne ~ parocho tunc 
in Eschen ...» 

1687 Rottmair (PfAE TESFB 1650; fol. III 80r, 
1/20): «... e Vita temporali discessit ... R(eve-
rendus) D(ominus) Joannes ~ 20 annor(um) 
Paroch(us) in Eschen.» 

1687 Rottma¨yer (Pfäf 26/22; fol. 1r, Z 4): «Wei-
len ich disen augenblickh vernimme, das Herr 
Johannes ~ pfarer zu Eschen gestorben ...» 

Wertung der historischen Belege 
1667 Rottmar und 1669 Rottmer sind verschlif-
fene Formen zu Rotmaier. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1537: Rothmayr. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Österreich und Deutsch-
land. 

FamNB-CH 3, 1538: Rottmeier. Vereinzelt jün-
ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zusammensetzung aus mhd. meier m. 'Mei-
er; grundherrlicher Beamter, der die Auf-
sicht über die Hofgüter führt' und mhd. r¯ot 
adj. 'rot, rothaarig', bildlich auch 'falsch, lis-

tig', als Übername für einen rothaarigen 
oder arglistigen Gutsverwalter. Vgl. RN 3, 
669; Brechenmacher 2, 249 und 440. 

Typ: Übernamen 

Rotunno  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Rubach  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Ruder 
 
/rÇ¬¼d¼r/ 
Bezeugt in: S 

1664 RÇuoder (PfAS Urb 1664; fol. 17r, Z 19): 
«... ab einem stÇuckh gÇuth in Pisch gelegen, so 
v(on) Barbara ~in wegen 2 gestifften h. mes-
sen ... zinß» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1545: Ruder. Altverbürgert in 

AG und ZH. 

Deutung 
a) Zur Rufform Ruoder der germ. RuN 
Ruodher oder Ruodger. Vgl. RN 3, 191; 
Duden FamN 557; Brechenmacher 2, 445. 

Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mhd. ruoder n. 'Ruder', 
nach der beruflichen Tätigkeit als Schiffer. 
Vgl. Duden FamN 557. 

Typ: Übernamen 

Rüdisser 
 
rî¥d�”¹s¼r 
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Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamB-S, 166: Rüdisser. Stammbaum der Fami-

lien Rüdisser von Schaan. Einbürgerung 1967.  
FamNB-CH 3, 1547: Rüdisser. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und Österreich. 

Deutung 
Wohl zu einer Sippenbezeichnung *[des] 
Rüdis [scil. Nachkommen] (wobei Rüdi als 
Rufform zu Rudolf zu verstehen ist), abge-
leitet auf -er für einen einzelnen (männ-
lichen) Vertreter dieser Familie. 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Rüdisühli  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 196: Rüdisühli. Für GR bezeugt in Zizers, 

Grüsch, Untervaz und Maienfeld. 
FamNB-CH 3, 1547: Rüdisühli. Altverbürgert in 

SG (Frümsen). 
FamNB-CH 3, 1547: Rüdisüli. Altverbürgert in 

SG (Amden) 

Deutung 
Aus einem ursprünglichen RuN *des Rüe-
dis Üeli 'Ulrich, (Sohn) des Rudolf'. 

Typ: Rufnamen 

Rudolf 
 
/rÇ¥d�œlf/ 
Bezeugt in: V 

1584 Rudolf (U 56; fol. 22b): «Maister Hannss 
~. Suehmacher Zu Vaduz» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Rudolf  (V). 
Längle 1985, 17: Rudolf. 1438 Hanns Rudolfs 

Hof in Nenzing; 1439 Claus under der Ward, 

den man nempt Rudolff (Thüringerberg). 1466 
findet sich ein Tschan Rudolff am Thüringer-
berg; 1564 erscheint der FamN in Bludesch. 

FamNB-CH 3, 1546: Rudolf. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Brienz, Disentis, Domat, Flims, 
Salouf), SO, ZH. 

FamNB-CH 3, 1546: Rudolph. Älter verbürgert 
in VD sowie vereinzelt jünger eingebürgert 
aus Deutschland. 

Deutung 
Zum germ. RuN Rudolf. Vgl. RN 3, 191; 
Brechenmacher 2, 445; Duden FamN 557. 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Ruedi 
 
/rÇ¬¼d�—/ 
Bezeugt in: B 

1443 rÒudi (U 34; Z 1): «... peter ~ greta sin hus-
frow ...» 

1565 Ruedi (SchäU 70; Z 8): «... Stost ... an Jun-
gen Deis ~s guet ...» (B) 

1803 Ruodi (PfAM LBMMC 1682; II S. 74, 
11/21): «... copulati sunt ... ac ... virgo Anna 
Maria Helena ~ pauper et in Altnacht nata ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 86: Rüedi (B), 1584 und 1622 

genannt. 
FamNB-CH 3, 1547: Ruedi. Altverbürgert in GR 

(Avers). 

Deutung 
Zur alem. Koseform Ru(e)di von germ. 
RuN, die mit dem Namenwort HRUOD- ge-
bildet sind, etwa Rudolf oder Rüdiger. Vgl. 
RN 3, 195f.; Duden FamN 557. 

VN: Rüdiger; Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Ruef 
 
/rÇ¬¼f/ 
Bezeugt in: E 

1698 Rüef (PfAE TESFB 1650; fol. I 40r, 4/29): 
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«Parentes ... et Catharina ~in de gente Milita-
ri.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 167: Ruef. Ruf gab es 1485 in Ra-

gaz; ein Ruef hat sich in unserem Jh. in Grabs 
eingebürgert. Herzuleiten aus der Kurzform 
Ruffo wohl zu Rudolf. 

FamNB-CH 3, 1551: Ruef. Altverbürgert in AG 
und BE. 

FamNB-CH 3, 1551: Rueff. Altverbürgert in JU 
und vereinzelt jünger eingebürgert aus Frank-
reich und Deutschland. 

FamNB-CH 3, 1558: Ruof. Vereinzelt im 19. 
und 20. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1558: Ruoff. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zur Kontraktionsform Ru(e)f des deutschen 
RuN Rudolf. Vgl. RN 3, 196 und 199; Bre-
chenmacher 2, 445; Duden FamN 558. Ð 
Siehe auch unten Þ Ruf. 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Rüegg 
 
/rî¬¼ék/ 
Bezeugt in: S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1665 Riegg (PfAS LBMD 1659; fol. 5v, Z 23): 
«... Baptizata est Anna parentes Andreaß ~ et 
...» (S) 

*1693 Riegg (PfAS U 10; S. 145, Z 9-10): «... 
stost ... an änderle ~'en ...» 

1734 Rüegg (PfAE TESFB 1650; fol. I 80r, 
3/26): «Parentes ... [et] Magdalena ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1548ff.: Rüegg. Altverbürgert in 

GR (Cazis), SG (Benken, Ernetschwil, 
Eschenbach, Gommiswald, St.Gallenkappel, 
Uznach), SZ, ZH. 

Deutung 
Zur Kurzform Rüegg, die auf einen RuN 
zurückgeht, der auf dem germ. Namenwort 
HROTHI- beruht (wie etwa Rudolf, Rüdiger 
usw.). Vgl. RN 3, 191; nach Duden FamN 

558 zur Rufform Rüger, diese aus Rudiger 
< Ruodger. 

VN: Rüdiger; Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Rüegger 
 
/rî¬¼k¼r/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1685 Riegger (PfAE TESFB 1650; fol. III 50v, 
10/29): «... coniunctus est ... cum pudica Vir-
gine Elisabetha ~in nata est ciuitate Wangen 
...» 

1687 Rüegger (PfAE TESFB 1650; fol. I 27v, 
7/31): «Parentes ... [et] Elisabetha ~in» 

1688 Rigger (PfAE TESFB 1650; fol. I 28v, 
8/21): «Parentes ... [et] Mar(ia) Elisabeth 
~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1550: Rüegger. Altverbürgert in 

AG und TG. 

Deutung 
a) Zur kontrahierten Form Rü(e)ger des 
deutschen RuN Rudiger bzw. Rüdiger, die-
ser aus Ruodger. Vgl. RN 3, 191 und 198f.; 
Duden FamN 557. 

VN: Rüdiger 
Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls Ableitung auf -er zur Rufform 
Þ Rüegg für den Abkömmling eines Man-
nes mit dem RuN Rüegg. 

Typ: Rufnamen 

Ruesch 
 
/rÇ¬¼¹�™s/ 
Bezeugt in: V, S, E 

*1416 Rusch (LUB I/3; 381): «... In Gärral zwi-
schen ~en vnd Clasen fluris gütter ...» 

*1416 Rusch (LUB I/3; 381): «... st�™ozt ... an ~en 
gütter ...» 

1429 rusch (SchäU 7; fol. 1b): «... stost ... hin-
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den an des ~en ackher ...» (T) 
~1510 r�•usch (LUB I/4; 252): «Stost ... an gallus 

~en g�•ut.» 
~1510 r�•usch (LUB I/4; 293): «... stost ... an ... 

Haincz ~en erben ... gÒuter» 
~1510 r�™usch (LUB I/4; 310): «... stost ... an 

haincz ~en erben ... gÒuter» 
1584 Ruosch (U 56; fol. 22a): «Hillarius ~» (V) 
~*1618 rÇuesch (LUB I/4; 369): «Zünset iezt 

Fridle ~ vndt consorten.» 
1635 Ruesch (PfAS U 8; Z 1): «... Jch Catharina 

~in sein [Christa Ma¨yer] Eheliche Haußfraw 
...» 

1640 Ruesch (RA CXLV 1639-1648; S. 17, Z 
4): «Peter Ballasar sagt ... dz Bartle ~ vnd ...» 

1663 RÇuesch (AS 1/1; fol. 194r, Z 2): «... Johan-
nes ~ bÇurgvogt zu VadÇuz ...» 

1668 RÇuesch (PfAS LBMD 1659; fol. 91r, Z 8): 
«... coniuncti sunt ... Heinericus ~ Landweibel 
et ...» (S) 

1672 RÇuesch (PfAS BB/F 1663; fol. 9v, Z 10): 
«Johannes ~» 

nach 1693 RÇuesch (PfAS Urb 1693; I fol. 6v, Z 
1): «... zinset iez ... Johannes ~en seel. kind» 

1753 RÇuesch (PfAS KR; Nr 69, fol. 3r, Z 2): 
«dem Johannes ~ bÇuech händler ... bezahlt ...» 

1756 Rusch (PfAS LBMCD 1695; fol. 118r, 
5/10): «Parentes: ... [et] Anna ~in ex Schann» 

1777 Rouesch (PfAE TESFB 1650; fol. III 24v, 
11/19): «Obiit fidelis ~ ex Galangnen aus 
Bünthen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1777 Rouesch (aus Calanca GR) unsicher, 
möglich sind auch Ronesch, Rovesch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 168: Ruosch, Ruosch, Rusch. Ab 

1319 erscheint Ruosch im Sarganserland 
(Wangs, Ragaz, Flums, Vättis), 1475 Ruosch 
und Ruesch in Maienfeld, dann auch in Chur-
walden und Zizers, 1560 Ruesch in Rankweil, 
1575 Rusch in Wartau, 1590 Rusch in Sar-
gans, 1617 Ruosch in Sevelen. Alte Ruosch 
gibt es heute in Flums, Sevelen, Graubünden 
und St.Gallen, Rusch in Wartau und Appen-
zell, Ruesch in Quarten und im Unterland, 
Rüesch in Davos. Der Name ist abgeleitet vom 
ahd. Stamm HROD 'Ruhm'. 

Fritz 1981, 71: Rusch. Urk. 1450 in St.Gallen-
kirch, 1462 in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 3, 1552: Ruesch. Altverbürgert in 
AG, BL, GR (Davos), SG (Oberterzen). 

FamNB-CH 3, 1559f.: Rusch. Altverbürgert in 
AI (Appenzell) und SG (Wartau). 

FamNB-CH 3, 1558: Ruosch. Altverbürgert in 
SG (Flums Grossberg, Sevelen). 

FLNB I/5, 442: Ruesch. Enthalten in den FlN 
�†Rueschen Einfang (V), �†Ruschen Zipfel (B). 

Deutung 
a) Zur Kurzform Ru(e)sch des deutschen 
RuN Rudolf oder anderer Namen, die mit 
dem german. Namenwort HRUOD- gebildet 
sind. Vgl. RN 3, 197 und 199; Duden 
FamN 560 (s. v. Rusch). 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

b) Zur Kurzform Ru(e)sch des Heiligenna-
mens Ambrosius. Vgl. Stricker 1987, 95. 

VN: Ambrosius 
Typ: Rufnamen 

c) Zu mhd. rusch, rusche f. 'Binse, Schilf-
rohr', nach der Wohnstätte an einem mit 
Binsen bewachsenen Ort. Vgl. RN 3, 197 
und 199; Duden FamN 560 (s. v. Rusch); 
Brechenmacher 2, 452. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ruf  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 196: Ruf. Für GR vielfach bezeugt. Zu 

germ. HROTHI. 
FamNB-CH 3, 1554f.: Ruf. Altverbürgert in AG, 

BE, SG (Thal), SH, VS, ZH. 

Deutung 
Siehe oben Þ Ruef. Rufform von Rudolf. 
Vgl. Duden FamN 558; Brechenmacher 2, 
445. 

Typ: Rufnamen 
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Rugg 
 
/r¥ék/ 
Bezeugt in: R 

vor 1390 Rugge (LUB I/3; 176): «... akker ze 
RunggÒall ... richtet der ~» 

1394 Rugg (LUB I/1; 343): «Jch hans genant der 
~ (vo)n RuggÒall burger ze veltkilch.» 

1394 Rugg (LUB I/1; 343): «Jch hans genant der 
Rugg (vo)n RuggÒall burger ze veltkilch. vnd 
ich herman ~ sin sun.» 

1395 Rugg (LUB I/1; 349): «... vnd vffwert st�ˆos-
set an des ietzgenanten Òvlis Òoris vnd sins 
Br�•uders hansen ~en Bomgarten.» 

1550 Rug (SchäU 60): «... gem perg an Jorg ~en 
Weybs guet ...» 

1690 Rugg (PfABe 29/3; fol. 2r, Z 18): «Hannß 
~ der Elter stifftet ab einem gueth ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belegstelle 1394, zitiert nach LUB I/1; 343: 
«Jch hans genant der Rugg (vo)n RuggÒall burger 
ze veltkilch. vnd ich herman Rugg sin sun weist 
auf die Phase des Festwerdens von FamN hin. 
So ist Rugg in hans genant der Rugg wohl noch 
Beiname oder Übername, während es in herman 
Rugg sin sun bereits eindeutig FamN ist.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Rugg (R). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. rück(e) , rucke m. fig. 'Berg-, 
Hügelrücken, längliche Bodenerhebung', 
nach der Wohnstätte auf einer breitgewölb-
ten Anhöhe. Vgl. FLNB I/5, 441; Duden 
FamN 556; Brechenmacher 2, 443. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. rück(e) , rucke m. 
'Rücken', nach einem körperlichen Merk-
mal des Benannten. Vgl. Duden FamN 556. 

Typ: Übernamen 

c) Zur Kurzform Rugg von einem RuN 
Rucker, der seinerseits zum germ. RuN Ru-
diger gehört. Vgl. Brechenmacher 2, 443; 
Duden FamN 556. 

VN: Rüdiger 
Typ: Rufnamen 

Rügler 
 
/ró¥gl¼r/ 
Bezeugt in: Tb 

*1355 Tugler (Kaiser/Brunhart 1989/1, 204): 
«Peter dem ~» 

*1355 Rügler (LUB I/4; 56): «Peter ~» 

Wertung der historischen Belege 
Beide Belege beruhen auf einer Abschrift des 
Originals von 1625 (LUB I74, 64; bzw. Kai-
ser/Brunhart 1989/2 261); die Lesungen lassen 
sich daher nicht verifizieren. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Rigler, Rügler (Tb). Walliser 

Geschlecht. 
Vogt 1979, 63: Rügler. 1355 Peter Rügler in 

Malbun FL. 
FamB-Tb 1, 44: Rügler (Tb). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher. Vielleicht zu mhd. rigel m. 'Rie-
gel, Querholz, Stange', allenfalls in der to-
ponymischen Bedeutung 'kleine Anhöhe, 
steiler Absatz eines Berges', dann nach der 
Wohnstätte. Vgl. Lexer 168; FLNB I/5, 
429; Hilbe/Banzer 1992, 206. Siehe auch 
Þ Tünchler. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rügner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1552: Rügner. 1911 in BS aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Wohl nach der Herkunft von der Ostseein-
sel Rügen. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Rumuald 
 
/rç¥m¬½ld/, /rÇumwald/ (?) 
Bezeugt in: G 

1690 Rumualldt (PfABe 29/3; fol. 4v, Z 12-13): 
«... ab einem Mammadt vff Banx gelegen, 
stost ... zur anderen [Seiten] an ~s wisen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum germ. RuN Rumolt, zusammengesetzt 
aus den Namenwörtern HRUOM + WALT. Vgl. 
RN 3, 190 (s. v. hroma); Brechenmacher 2, 
449 (s. v. Rumolt); Duden FamN 559 (s. v. 
Rumold). 

Typ: Rufnamen 

Runge  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1557f.: Runge. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Berufsübername zu mhd., mnd. runge f. 
'Stange, Stemmleiste an einem Wagen', für 
den Wagner oder Stellmacher. Vgl. Duden 
FamN 559; Brechenmacher 2, 450. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Ruochs 
 
/rÇ¬¼xs/ (?) 
Bezeugt in: E 

1769 Ruochs (PfAE TESFB 1650; fol. III 22r, 
9/21): «Ob̈yt Joannes ~ Bavarus bilderkräªmer, 
ob¨yt zu Nendlen in hospitio inferiori ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Vereinzelte Nennung, unsicherer Fall; Le-
sung gesichert? Ein FamN Ruchs tritt in 

Deutschland vereinzelt auf. 
a) Zu mhd. ruoch m. 'heftig begehrender 
Mensch, Nimmersatt', als Übername nach 
der Wesensart des Benannten. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 443 (s. v. Ruch) und 451 (s. 
v. Ruoch). Die Form mit auslautendem -s 
ist wohl patronymische Bildung in der Be-
deutung '[Sohn] des Ruoch'. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. r¯uch adj. 'haarig, struppig, zot-
tig, rau', auch 'ungebildet, ungestüm', als 
Übername nach dem Aussehen oder dem 
Verhalten des Benannten. Vgl. RN 3, 854; 
Duden FamN 556. Zum ausl. -s siehe oben. 

Typ: Übernamen 

Ruod 
 
/rÇ¬¼d/ 
Bezeugt in: S 

1805 Ruod (PfAS BB/F 1663; fol. 41v, Z 4): 
«Joseph ~ ex Vildhausen» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Kurzform Ruod aus der Koseform 
Ruodo, die zum germ. RuN Rudolf (oder 
einem anderen mit dem Namenwort HRUOD- 
gebildeten RuN) gehört. Vgl. RN 3, 195 (s. 
v. Ruot); Brechenmacher 2, 434 (s. v. Rut); 
Duden FamN 561 (s. v. Ruth). 

VN: Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Rupert 
 
/rÇ¥p¼rt/ 
Bezeugt in: E, M 

1790 Rupert (PfAE TESFB 1650; fol. I 131v, 
4/1): «Patrini ... Joannes ~ Parisiensis et ...» 

1794 Ruberti (PfAM LBMMC 1682; I S. 261, 
11/3): «Parentes ... Joan. Rudolfus ~ ex Bluns 
et ... vagi.» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1559: Ruppert. Altverbürgert in 

GR (Mastrils), TG und ZH. 
FamNB-CH 3, 1558: Ruperti. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zum germ. RuN Rupert, der aus den Na-
menwörtern ahd. hruod 'Ruhm' + beraht 
adj. 'glänzend' zusammengesetzt ist. Vgl. 
RN 3, 190 und 198; Brechenmacher 2, 451; 
Duden FamN 559f. 

VN: Rupert 
Typ: Rufnamen 

Rupf 
 
/rÇ¥pf/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Rupff (PfABe ZB 1574; fol. I 26r, Z 
1): «Thoni ~ vel Hagk sol ['schuldet'] järlich 
ain halb viertel waißen ...» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 168f.: Rupf. Das Geschlecht er-

scheint 1486 in der Herrschaft Sax, 1496 in 
Ascharina (Prättigau); nach Flums kamen die 
Rupf um 1600 aus Frastanz. In Sennwald er-
scheinen sie 1545. Herzuleiten entweder vom 
lat. VN RUFUS ('der Rote') oder, als Kurzform, 
vom VN Rupprecht ('der Ruhmesglänzende'), 
oder von schwd. Rupf 'verkümmertes, ver-
wachsenes Geschöpf'. 

FamNB-CH 3, 1558: Rupf. Altverbürgert in SG 
(Flums, Salez). 

FamNB-CH 3, 1558: Rupff. Im 19. Jh. in VD 
sowie vereinzelt jünger aus Deutschland ein-
gebürgert. 

Deutung 
Mischform aus Rupp und Ruf, beides RuN, 
hinter denen das germ. Namenwort HRUOD- 
steht. Vgl. RN 3, 196; Brechenmacher 2, 
451. Vgl. auch Þ Rupp, Þ Ruef. 

VN: Rupert; Rudolf 
Typ: Rufnamen 

Rupp 
 
/r¥p/ 
Bezeugt in: B, M 

1649 R�ˆup (AS 1/1; fol. 7r, Z 14-15): «Der fend-
rich solle den ... weegen Andres ~ bezallen ...» 

1697 Rub (PfAM LBMMC 1682; II S. 7, 4/21): 
«... in ... Matrimon¨y Sacramento confirmavi ... 
cum ... virgine Agatha ~in» 

1725 Rup (PfAM LBMMC 1682; III S. 24, 1/8): 
«Mortua est ... Agatha ~in.» 

1762 Rupp (PfAS LBMCD 1695; fol. 130r, 
4/13): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in vagi 
ex Helvetia» 

1795 Rupp (PfAE TESFB 1650; fol. III 30r, 
8/3): «... in Nendlen ob¨yt Paulus ~ ex Valens.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 169: Rupp. Der Name erscheint 

1482 in Zizers, dann in Chur, Luzein, Maien-
feld, Valens, als Ruepp in Weiler 
(Vorarlberg). Heute altverbürgert in Pfäfers, 
Sargans, Says, Trimmis, Valzeina sowie im 
Montafon, auch anderwärts. 

Tschugmell 1957, 86: Rupp (B), 1756 genannt. 
FamNB-CH 3, 1558: Rupp. Altverbürgert in AG, 

BE, GR (Says, Trimmis, Valzeina), SG (Pfä-
fers, Sargans, Valens). 

Deutung 
Zur Kurzform Rupp des germ. RuN Rupert 
bzw. Ruprecht. Vgl. RN 3, 190 und 198; 
Brechenmacher 2, 451; Duden FamN 560. 

VN: Rupert 
Typ: Rufnamen 

Rusconi 
 
/r¥skç�œn�—/ 
Bezeugt in: E 

1752 Ruschoni (PfAE TESFB 1650; fol. I 96v, 
6/27): «P(ater) Nicolaus ~» 

1753 Rusconi (PfAE KR 1650; S. 88, Z 31): «... 
in be¨yse¨yn ... des damahligen Pfarrherren P. 
Nicolaj ~ zÇu Eschen.» 

1767 Rusconi (PfAE RB 1637; fol. 168v, Z 3): 
«Kirchen Rechnung abgelegt ... in be¨yse¨yn P. 
Nicolai ~ p(ro) t(empore) Administrator et Pa-
rochus in Eschen ...» 



Familiennamen 219 Rüttner 

1768 Rusconi (PfAE 32/6; fol. 1r, Z 6-7): «... 
Entzwischen ... dem P(ater) Nicolas ~ Statt-
haltern in Eschen alß Kaüffer ... beschlosßen 
worden.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1560: Rusconi. Altverbürgert in 

TI sowie jünger eingebürgert aus Italien. 

Deutung 
Zu oberitalienisch rüsca f. 'Baumrinde', ab-
geleitet auf -one, als Übername für den 
Holzarbeiter. Vgl. RN 3, 728. Zur Funktion 
des Suffixes (hier nicht augmentativ, son-
dern individualisierend und instrumental) 
siehe Rohlfs 3, 307f. 

Typ: Übernamen; Soziale Gruppen 

Russenberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1560: Russenberger. Altverbür-

gert in SH. 

Deutung 
Offenbar nach der Wohnstätte bei einer 
Örtlichkeit namens *Russenberg.  

Typ: Wohnstättennamen 

Rustli 
 
/rÇ¥�™stl�—/ 
Bezeugt in: B, S 

1500 RÒusthli (U 67; Z 16): «... jnwert gegen der 
burg an �•vlrichen amman vnd an hensli ~ss g�•ut 
...» (B) 

1510 r�•usthin (SchäU 27): «... an Hans ~ Vnd an 
...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
1510 r�•usthin ist wohl verschrieben für r�•ustlin. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. rost m. 'Rost', abgeleitet auf -li 

(nicht diminutivisch, sondern individuali-
sierend), als Übername für einen rothaari-
gen Menschen. Vgl. Duden FamN 560. 

Typ: Übernamen 

b) Vielleicht zu einer Koseform Rustli, 
Rüstli des seltenen germ. RuN Rusto. Vgl. 
Brechenmacher 2, 454; Duden FamN 560. 

Typ: Rufnamen 

Ruther  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt; eingekauft 1946. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1561: Ruther. Aus Deutschland 

im 20. Jh. in AG, AI, TG und ZH eingebür-
gert. 

Rutishauser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1561f.: Rutishauser. Altverbür-

gert in TG. 

Deutung 
Auf -er abgeleiteter FamN nach der Wohn-
stätte oder Herkunft in einer Flur oder aus 
einem Ort namens *Rutishaus (Ruetisch-
huus), der allerdings in TGNB 3.2, 1273 
nicht aufgeführt ist. 

Typ: Wohnstättennamen 

Rüttner 
 
/rî¥tn¼r/ 
Bezeugt in: E 

1364 R`utner (LUB I/1; 245): «Annen ~inen d̀u 
ietz ze L`uns sesshaft ist. vnd d̀u da her min 
reht aigen gewesen ist.» 

2. H. 15. Jh. R�ˆuttner (LUB I/2; 322): «... an der 
~en g�•utt.» 
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1. H. 16. Jh. RÒuttner (LUB I/2; 332): «... ab dem 
wingartlin, lit in Eschner Tal, stost ... an Vrsla 
~i des Fetzers schwÒoster wyngarten.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1554: Rüttner. Altverbürgert in 

SG (Vilters).  

Deutung 
a) Zu mhd. riutine f. 'Stück Landes, das 
durch Rodung urbar gemacht worden ist', 
abgeleitet auf -er für den Bewohner oder 
Eigentümer; bzw. nach der Wohnstätte an 
einem Ort dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 
447 (s. v. rütten); Brechenmacher 2, 455; 
Duden FamN 539 (s. v. Reutner). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. riutaere m. 'der ausreutet, urbar 
macht; Bauer', nach der Tätigkeit; hier als 
Variante mit -ner-Suffix. Vgl. Duden 
FamN 539 (s. v. Reuter). 

Typ: Soziale Gruppen 

Rutz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, M, G, Sb aufgeführt. Aus der 
Schweiz eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 196: Rutz. Für GR bezeugt in Almens, 

Küblis, Trimmis und Versam. Zu germ. HRO-
THI; Kurzform zu Rudolf. 

FamNB-CH 3, 1562: Rutz. Altverbürgert in AR 
(Herisau, Schwellbrunn, Teufen), SG (Buchs, 
Ebnat, Ennetbühl, Hemberg, Magdenau, Mos-
nang, Nesslau, Wattwil, Wildhaus). 

Deutung 
FamN aus einer mit z-Suffix gebildeten 
Koseform zu Rudolf oder anderen RuN, die 
mit dem Namenwort HRUOD- gebildet sind. 
Vgl. Duden FamN 561; Brechenmacher 2, 
455. 

Typ: Rufnamen 

S 

Sabato  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Sablonier 
 
/sÇabl�œn�›è�“/, älter /sÇabl�œn`�‘¼r/ 
Bezeugt in: S 

1801 Sablonier (PfAS LBMCD 1695; fol. 361v, 
1/3): «... obierunt ... filius 2 anorum Francisci 
Josephi ~ ex Zeil in Suevia» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1565: Sablonier. Im 19. Jh. in GR 

(Cauco, Mutten) eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Gemeinde Sab-
lonnìere im französischen DÇepartement 
Seine-et-Marne. Vgl. RN 3, 600. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sacher 
 
/sÇa¯x¼r/ 
Bezeugt in: S 

1742 Sacharon (PfAS LBMCD 1695; fol. 95r, 
2/26): «Parentes: Caroli ~ Kisnachensis Can-
tonis Suizensis et ... vagabundorum» 

Wertung der historischen Belege 
Sacharon ist latinisiert und steht vermutlich für 
Sacher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1566: Sacher. Altverbürgert in 

AG. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Sacher, Zacher des bibli-
schen Namens Zacharias. Vgl. Brechenma-
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cher 2, 457; Duden FamN 562. 
VN: Zacharias 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. sacher m. 'Prozessbeteiligter 
(Kläger oder Ankläger), Urheber, 
Anstifter', als Übername. Vgl. Duden 
FamN 562. Brechenmacher 2, 457 schliesst 
diese Bedeutung aus lautlichen Gründen 
aus. 

Typ: Übernamen 

Sagmeister 
 
/sçagm�Š�›�™st¼r/ 
Bezeugt in: E 

1739 Saugmeister (PfAE TESFB 1650; fol. I 
85v, 8/20): «Parentes ... [et] Maria ~in von 
Mals auß T¨yrol vagabundi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1567: Sagmeister. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
Dt. Sagmeister m. 'Sägemeister, Vorarbeiter 
in einem Sägewerk', nach der Tätigkeit. 
Vgl. RN 3, 730; Brechenmacher 2, 460f.; 
Finsterwalder 1994, 453. 

Typ: Soziale Gruppen 

Salder 
 
/sÇald¼r/ 
Bezeugt in: S 

1773 Salder (PfAS LBMCD 1695; fol. 150r, 
11/10): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in va-
gabundi» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Salderin unsicher, möglich ist auch Sul-
derin. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Die Herkunft des Geschlechts von Fahren-
den ist nicht zu ermitteln. Die Herleitung 

bleibt unsicher; es fehlen die Anhaltspunk-
te. Wenig wahrscheinlich scheint ein Zu-
sammenhang mit mitteldt. Salter m. 'Salz-
verkäufer', nach der Tätigkeit. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 463 (s. v. Salter). 

Typ: Soziale Gruppen 

Salis, von - 
 
/sçal�—s/ 
Bezeugt in: S 

1698 de Salis (PfAS LBMCD 1695; fol. 6v, 
1/15) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1926: Salis, von -. Altverbürgert 

in GR (Bever). 
FamNB-CH 3, 1570: Salis. Altverbürgert in GR 

(Andeer, Avers, Innerferrera, Jenins, Soglio). 

Deutung 
Die Herkunft des Namens ist umstritten. 
Vielleicht zu rtr. salisch, bergell. sÇalasc m. 
'Weide(nbaum)'; allenfalls umgestaltet aus 
älterem de Salas (zu langob. SALA 'Saal')? 
Vgl. RN 3, 467ff. 

Typ: Wohnstättennamen 

Salner 
 
/sÇaln¼r/ 
Bezeugt in: S 

1788 Salner (PfAS LBMCD 1695; fol. 180r, 
11/27): «Parentes: ... [et] Maria Barbara ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Herkunft des Geschlechts bleibt im 
Dunkeln. Vielleicht Ableitung auf -er zu 
mhd. salhe f., mda. pl. Salen 'bei den Sal-
weiden', nach der Wohnstätte bei 
Salweiden oder einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. FLNB I/5, 451. 

Typ: Wohnstättennamen 



Saltner 222 Familiennamen 

Saltner 
 
/sÇaltn¼r/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 452: Saltner. Allenfalls enthalten im 

FlN �†Saltner Riet (B). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ob hier ein FamN vorliegt oder die (primä-
re) Amtsbezeichnung Saltner m. 'Alpmeis-
ter; Amtsgehilfe; Pfändungsaufseher', lässt 
sich nicht entscheiden. In beiden Fällen 
ausgehend von mhd. saltner m. 'Feld-, 
Wald-, Weinberghüter'; zu mlat. SALT(U)ARI-
US 'Aufseher über die Wirtschaft in Wald 
und Feld', vgl. rtr. salt̀er m. 'Weibel, Feld-
aufseher'. Das -n- wurde nach dem Vorbild 
der deutschen Berufsnamen eingefügt. Vgl. 
FLNB I/5, 452. 

Typ: Soziale Gruppen 

Salzgeber 
 
/sÇaltsg¯�“b¼r/ 
Bezeugt in: S, V 

*1347 Salzgeber (LUB I/3; 49): «Die Untertanen 
zu Bürs, ... verleihen den Wallisern ... Wil-
helm ~ ... das Tal Vallawier ...» 

1668 Saltzgeber (PfAS LBMD 1659; fol. 119v, 
Z 25): «... obÇyt Infans Jacobi ~s de VadÇutz.» 
(V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 175: Salzgeber (wals.). 1347 in 

Brand als Walliser bezeichnet, 1444 im Mon-
tafon, 1487 in St.Gallenkirch, 1502 in Bartho-
lomäberg und Silbertal. Der Name kommt 
ebenso früh im Wallis, in Graubünden, in den 
Walserdörfern Vorarlbergs und in Nenzing 
vor. Schon 1569 aus dem Montafon nach 
St.Pölten ausgewandert. Ableger auch in 
Pfunds und Nauders. In den Taufbüchern aller 
Dörfer des Montafon, auch in Bludenz. Heute 
besonders in Tschagguns verbreitet. Stark 
auch im Prättigau, ferner in Süddeutschland. 

Vogt 1979, 63: Salzgeber. 1347 Willhelmen 
Salzgeber, Brand 

Fritz 1981, 71: Salzgeber. Urk. bezeugt 1444 in 
Schruns, 1477 in Gaschurn, 1484 in St.Gallen-
kirch, 1487 in Gortipohl, 1537 in Silberberg. 

FamNB-CH 3, 1572: Salzgeber. Altverbürgert in 
GR (Luzein, Malans, St.Antönien Castels, 
Saas, Schiers, Seewis) und VS. 

Deutung 
a) Nach einer Örtlichkeit namens Salzgebi 
f. 'Salzlecke; Platz, wo man Salz für das 
Kleinvieh oder das Wild gibt', kommt im 
Oberwallis, namentlich im Goms, häufig 
vor. Der FamN ist besonders bei den Wal-
sern Vorarlbergs und im Prättigau verbrei-
tet. Vgl. RN 3, 478f.; Finsterwalder 1994, 
454. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) 'Salzverkäufer'. Vgl. Brechenmacher 2, 
464. 

Typ: Soziale Gruppen 

Sammin 
 
/samin/ (?) 
Bezeugt in: S 

1730 Sammin (PfAS LBMCD 1695; fol. 272v, 2. 
Sp. Z 34): «[confirmatus est] ... Joanes ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vereinzelte, unsichere Nennung, muss ohne 
weitere Anhaltspunkte offen bleiben. 

Samson 
 
/sÇams�œn/ 
Bezeugt in: S 

1682 Samson (PfAS LBMD 1659; fol. 137r, Z 1-
2): «... sepultus est Johannes ~ ex Flandria qui 
fuit coquus Illustrissmi Domini Domini ducis 
Rudolphi de Salis ex retia superiori ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1573: Samson. Altverbürgert in 

VD. 
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Deutung 
Zum alttestamentlichen Namen Samson, al-
lenfalls von einem Hausnamen *Zum Sam-
son, nach einer bildhaften Darstellung der 
biblischen Figur auf einer Hauswand. Vgl. 
Duden FamN 564; Bach I/2, 196; Brechen-
macher 2, 466. 

Typ: Rufnamen 

Sander 
 
/sÇand¼r/ 
Bezeugt in: V 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 70: Sander. In Vaduz 1803 

Anton Sander als Hintersass erwähnt. 
Vallaster 1974, 176: Sander, Xander (rom.), ab 

1447 erwähnt, kommt in den Taufbüchern von 
St.Gallenkirch, Schruns und Gaschurn vor, 
heute in Schruns und Gortipohl, auch in Blu-
denz. 

Fritz 1981, 71: Sander. Urk. bezeugt 1447, 1460 
in Gaschurn, 1494 in St.Gallenkirch, 1588 in 
Tschagguns. 

FamNB-CH 3, 1573: Sander. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Kurzform Sander zu Alexander, aphäretisch 
gekürzt. Eine rtr. Diminutivform Sandrell 
(ebenfalls FamN!) weist darauf hin, dass 
die Kurzform Sander im Romanischen üb-
lich war (im Alem. ist auch Xander be-
kannt). Vgl. zu Sandrell Stricker 1987, 97 
(in Tschagguns 1792 belegt; vgl. auch VNB 
I/2, 248: Alois Sandrell). Weitere Hinweise 
auf Sandrell in Vallaster 1974, 176: San-
drell (rom.), leben seit 1600 in Tschagguns 
und Gaschurn. 

VN: Alexander 
Typ: Rufnamen 

Sandholzer 
 
/sÇandh�œlts¼r/ 
Bezeugt in: V, S, G 

1647 Sandholzer (PfABe 28/24; fol. 2r, Z 24-
25): «... der wohl Edel vndt gestreng herr Ja-
cob ~ von vndt zÇum ZÇunderberg, Riter, graff: 
hohen Embsischer Rath, vndt der Zeit Landt-
vogt beeder graff: vndt herrschafften VadÇutz 
vndt Schellenberg ...» 

1711 Zanholser (PfAS LBMCD 1695; fol. 40r, 
11/15): «Patrini [Taufe]: R. ~ de Sonenberg» 

1776 Sandhölzerin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
157r, 10/15): «Patrini [Taufe]: ...[et] Chatarina 
~» 

1780 Zahnholz (PfAS LBMCD 1695; fol. 163v, 
3/2): «Patrini [Taufe]: ... [et] Catharina ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Sandholzer (V). Jakob Sand-

holzer, Ritter von und zu Zundersberg, Land-
vogt zu Vaduz. Mit weiterer Literatur. 

Plangg 1997, 226f.: Sandholzer. Sicher deutsch, 
jedoch mehrdeutig: 'Gehölz auf sandigem 
Grund' scheint sich anzubieten. Gemeint ist je-
doch 'Schwemmholz'. Vgl. das Verb sandhol-
zen 'Treibholz sammeln'. Also 'Sammler von 
Treibholz, Schwemmholz'. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nomen agentis zum Verb mda. sandhol-
zen 'auf Sandbänken abgelagertes Treibholz 
sammeln', nach der Tätigkeit. Vgl. Id. 2, 
1259. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mda. Sandholz n. 'Treibholz, das der 
Fluss mit sich führt und auf seinen Sand-
bänken ablegt', nach der Wohnstätte an ei-
ner Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 467. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sans 
 
Bezeugt in: S 

1755 Sans (PfAS LBMCD 1695; fol. 115v, 
1/30): «Parentes: Joanes Jacobus ~ ex Francia 
[et] ... vagabundi» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart unsicher. 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1575: Sans. Vereinzelt jünger 

eingebürgert in BE. 

Deutung 
Der Name weist nach Frankreich; seine 
sprachliche Herkunft muss im entsprechen-
den Kontext ermittelt werden. 

Santeler 
 
/sÇant¼l¼r/ 
Bezeugt in: E 

1788 Santiler (PfAE TESFB 1650; fol. III 27r, 
3/6): «Terrae mandatus est Juvenis Joannes ~ 
t¨yrolensis ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1575: Santeler. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Österreich.  

Deutung 
Unsicher. Vielleicht Ableitung auf -er zu 
einer Koseform Santele des Heiligenna-
mens Chrysanth. Vgl. Finsterwalder 1994, 
455 (s. v. Santele). 

Typ: Rufnamen 

Sapper 
 
/sÇap¼r/ 
Bezeugt in: M, G 

1685 Sapper (PfABe c/5; fol. 1r, Z 4): «... P. Jo-
anne ~ deß hl. Praemonstratenser Ordens deß 
Gottshauß Roggenburg Professen und der Zeit 
Pfarrherrn zue Benderen ...» 

1685 Saper (PfAM LBMMC 1682; I S. 6, 9/23): 
«... baptizatus est Jnfans ... �ˆa ... Reverendo et 
doctissimo patre Joanne ~ ordinis praemon-
stratensis tunc temporis parocho et administra-
tore in Benderen ...» 

1688 Sapper (PfABe 31/5; fol. 1r, Z 7-8): «... 
Herr Pater Joannes ~ Pfarr Herr zue Benderen 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. sappen intr. 'plump und schwer-
fällig einhergehen', Nomen agentis auf -er, 
als Übername nach der Gangart des ersten 
Namenträgers? Vgl. RN 3, 825; Brechen-
macher 2, 469; Duden FamN 565. 

Typ: Übernamen 

b) Oder zu mhd. sappen tr. 'erfassen, er-
greifen, an sich raffen, erwerben', Nomen 
agentis auf -er, als Übername nach der We-
sensart des ersten Namenträgers. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 469. 

Typ: Übernamen 

Sargans, von - 
 
/sargÇans/ 
Bezeugt in: V 

1381 von Sant Gans (LUB I/6; 79): «... grauff 
Hainrich ~ genant von Fadutze ...» 

1381 von Sant Gans (LUB I/6; 79): «... grafe 
Heinr. ~ genant von Vadotz ...» 

1390 von Sang�ˆans (LUB I/3; 179): «Ich Gr�ˆaf 
Hainrich von Werdenberg ~. Herr ze Vadutz.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Das Edelgeschlecht hat seinen Namen von 
Schloss und Städtchen Sargans. Vgl. RN 3, 
570. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sarter 
 
/sÇart¼r/ 
Bezeugt in: P 

1749 Sarter (PfAS BB/F 1663; fol. 25v, Z 2): 
«Susanna ~in von Blankhen» (P) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu lat. SARTOR 'Schneider'. In der Zeit 
des Humanismus wurden zahlreiche FamN 
latinisiert. Vgl. RN 3, 709f. (s. v. Sartori); 
Duden FamN 565 (s. v. Sartor). 
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Typ: Soziale Gruppen 

Sattler 
 
/sÇatl¼r/ 
Bezeugt in: V, S, G 

~1510 satler (LUB I/4; 260): «... Stost ... an 
Hainrich ~s ... gÒuter» 

1516 Satler (AlpAV U 17; fol. 1b): «... in Hein-
rich ~ss Haus ...» (V) 

1516 satler (GAS U 8; Z 24): «... gen Vaduz In 
Hainrich ~s hus ...» (V) 

1516 satler (U 46; Z 25): «... gen Vadutz Jn 
hainrich ~s hus ...» (V) 

1530 satler (SchäU 51): «... an Lutz ~ ...» (S) 
1536 satler (SchäU 55): «... In Lucas ~s Haus» 
*1582 Sattler (PfABe ZB 1574; fol. II 20r, Z 4-

5): «Item gerait mit dem luzen brendlin am 28 
Jun¨y im [15]82 Jar, und sind verait alle alte 
zinß, daß Roß 20 Gulden am amman örin 10 
Gulden am paul ~ ...» (G) 

1690 Satler (PfAS LBMD 1659; fol. 165v, Z 9): 
«Nomina Parentum quibus decesserunt ex hoc 
Çuita infantes ... JÇung ~ ain Kind ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Satler (V). 
FamNB-CH 3, 1578: Sattler. Altverbürgert in 

LU, VS und ZG. 

Deutung 
Zu mhd. sateler m. 'Sattler', nach der Tätig-
keit als Hersteller von Sätteln sowie anderer 
gröberer Ledergegenstände. Vgl. RN 3, 622 
und 723; Brechenmacher 2, 472; Duden 
FamN 566; Jutz 2, 828; Id. 7, 1441. 

Typ: Soziale Gruppen 

Sauerwein 
 
/sÇ¡®¼rẁ�Š�›n/ 
Bezeugt in: M 

1784 Saurwein (PfAM LBMMC 1682; III S. 71, 
8/9): «... obiit ... Catharina ~in vidua.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 176: Saurwein, Surwein, aus Ti-

rol, seit 1750 in Bartholomäberg. 
FamNB-CH 3, 1578: Sauerwein. Vereinzelt jün-

ger eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
'Saurer Wein'. Weit verbreiteter scherzhaf-
ter Übername für einen Winzer oder Wirt. 
Vgl. Duden FamN 566; Brechenmacher 2, 
473; Finsterwalder 1994, 457. 

Typ: Übernamen 

Sauter 
 
/sÇ¡®t¼r/ 
Bezeugt in: Oberland 

1641 Sauter (RA CXLV 1639-1648; S. 43, Z 
13): «Hainrich ~ sagt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 71: Sauter. Urk. bezeugt 1621 in 

Schruns. 
FamNB-CH 3, 1579f.: Sauter. Altverbürgert in 

TG sowie zahlreich jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. s¯uter m. 'Näher, Schneider, Schus-
ter', Lehnwort aus lat. SUTOR 'Schuster', 
nach der Tätigkeit; hier nhd. diphthongiert 
(-au-). Vgl. RN 3, 720 (s. v. Sutter); Bre-
chenmacher 2, 475; Duden FamN 567. 
Siehe auch Þ Sutter, Þ Schuster. 

Typ: Soziale Gruppen 

Sax 
 
/sÇaks/ 
Bezeugt in: E 

830N Saxo (LUB I/1; 41): «Habet de hac Curte 
~ de terra iugera .IIII.» 

1809 Sax (PfAE TESFB 1650; fol. I 159r, 8/9): 
«Baptizans ... Adalbert ~ Prof.» 

1810 Sax (PfAE TESFB 1650; fol. I 159v, 7/5): 
«Baptizans ... Ign(atius) Adalbertus ~ Vica-
r(ius).» 
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Wertung der historischen Belege 
Bei der ältesten Belegform Saxo aus dem 9. Jh. 
handelt es sich (noch) nicht um einen FamN, 
sondern einen RuN. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1582: Sax. Altverbürgert in AG, 

GR (Obersaxen) und TG. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Sax (oder ähnlich), sei dies die 
Herrschaft Sax-Forsteck im St.Galler 
Rheintal, die Bündner Gemeinde Ober-
saxen, die vorarlbergische Gemeinde Über-
saxen oder das Dorf Sacco (Cosio) im Velt-
lin (der ursprüngliche Sitz der Herren von 
Sax); allenfalls auch zu einer der in Rätien 
zahlreichen sonstigen Örtlichkeiten namens 
Sax. Vgl. RN 3, 593 (s. v. Sacco); FLNB 
I/5, 449 (s. v. sac). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls (hier aber kaum) nach der Ab-
stammung aus Sachsen (Deutschland), oder 
Übername für jemanden, der Beziehungen 
dorthin hat. Vgl. Duden FamN 562; Bre-
chenmacher 2, 458 (beide s. v. Sachs). 

Typ: Übernamen; Wohnstättennamen 

c) Zum germ. RuN Sahso, dt. Sachs. Vgl. 
RN 3, 593 (s. v. Sacco); Brechenmacher 2, 
458; Duden FamN 562 (beide s. v. Sachs). 

Typ: Rufnamen 

Scalet  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt, 1970 eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1583: Scalet. 1914 in JU aus 

Österreich eingebürgert. 

Scarnato  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Schaad  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1585: Schaad. Altverbürgert in 

BE, SH, SO, TG. 

Deutung 
Übername zu mhd. schade m. 'Schädiger, 
schadender Feind', mhd. schade adj. 'schäd-
lich, verderblich', mhd. schade m. 'Schaden, 
Verlust, Nachteil, Verderben, Böses'. Vgl. 
Duden FamN 568; Brechenmacher 2, 478 
(jeweils s. v. Schad[e]). 

Typ: Übernamen 

Schaan, von - 
 
/�™sçan/ 
Bezeugt in: S 

1275 de shan (LUB I/1; 120): «... dno. henrico ~ 
archidiacono sub langaro ...» 

1282 de Shan (LUB I/1; 128): «... Burchardo ~ 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 106: Schaan, von (S), mit weiterer 

Literatur. 
Tschugmell 1960, 102f.: von Schaan (S); 1227 

als Zeuge genannt. 
FamB-S, 14: von Schaan. Ritter Hermann von 

Schaan war 1227 Zeuge in einem Vergleich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Belege des 13. Jhs. geben noch keine 
eigentlichen FamN wieder, sondern be-
zeichnen die Herkunft aus Schaan. 

ON: Schaan (FLNB I/2; 653ff.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schaaner 
 
/�™sçan¼r/ 
Bezeugt in: ? 
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*1415 schaner (LUB I/1; 490): «... Stosd ... vn-
nªenn an die strausz anderthalb an Henni ~s g�•ut 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ableitung auf -er nach der Herkunft aus der 
Ortschaft Schaan. Vgl. LUB I/1, 493, N. 9. 

ON: Schaan (FLNB I/2; 653ff.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schaber 
 
/�™sÇab¼r/ 
Bezeugt in: S 

1763 Schaber (PfAS LBMCD 1695; fol. 132r, 
4/1): «Parentes: ... [et] Elisabetha ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1585: Schaber. Altverbürgert in 

GR (Paspels) und vereinzelt jünger eingebür-
gert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. schaben 'kratzen, radieren, 
scharren, glatt schaben, polieren', Nomen 
agentis auf -er als Berufsübername für je-
manden, der mit dem Schabeisen arbeitet: 
etwa den Bartscherer (Barbier), Messing-
schaber, Kupferstecher oder Tuchschaber. 
Vgl. Brechenmacher 2, 476; Duden FamN 
567; Finsterwalder 1994, 458. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. schaben 'kratzen, radieren, 
scharren, glatt schaben, polieren', Nomen 
agentis auf -er als Übername für einen 
Geizhals, der alles zusammenkratzt. Vgl. 
Brechenmacher 2, 476. 

Typ: Übernamen 

Schach 
 
/�™sÇax/ 
Bezeugt in: Oberland 

1613 Schach (HALV HSK 7, 28; HSK 7, S. 33): 

«Gibt Jezt Jacob Straub Waibel vnd Christian 
~.» (S) 

Wertung der historischen Belege 
HSK 7 bezieht sich auf die Grafschaft Vaduz. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1585: Schach. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
Zu mhd. schache m. 'kleines Gehölz, ein-
zeln stehendes Waldstück; Vorsaum eines 
Waldes', nach der Wohnstätte bei einem 
Waldstück oder einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. FLNB I/5, 459 (s. v. Schachen); 
Brechenmacher 2, 477; Duden FamN 567. 
Siehe auch Þ Schech. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schächle 
 
/�™sÇ�Š¿l�‡/ 
Bezeugt in: E, M, G 

Mitte 15. Jh. SchÒachli (LUB I/2; 316): «... ~s 
wingarten ...» 

Mitte 15. Jh. Sch̀achlin (LUB I/2; 372): «git der 
~.» 

1516 schächli (Pfäf 6; Z 1): «Ich ulrich ~ von 
muran ... thÒund kundt... mit dem brief ...» 

1529 Schechli (SchäU 47): «... stosst ... an Vl-
rich ~ Im Holtz ...» 

1529 SchÒachli (SchäU 47): «Vlrich ~...» 
2. H. 16. Jh. Schechli (LUB I/2; 346): «... vnd 

gatt das gelt ab dem Brittschen an Scheggen 
wyß, stost ... an Erhart ~.» 

2. H. 16. Jh. schechle (PfABe ZB 1574; fol. I 
17r, Z 1): «Bastion [sic!] ~ soll ['schuldet'] jär-
lich 1 Viertel waisen ab dem oberen püntlin 
...» 

1579 schechli (Pfäf 22/5; fol. 4v, Z 19): «basche 
~s witib ...» (E) 

1584 Schächlin (U 56; fol. 26b): «Joss ~» (G) 
1584 Schechtlin (U 56; fol. 32a): «Barttle ~» 

(M) 
1585 Schöchlin (SchäU 76; Rückseite): «... 

Aªman ~ hat disen Brief ...» 
1603 Schechli (GAR U 11; Z 21): «... Christen 

~s br�™unen in Falgedin ...» (R) 
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1603 Schechlin (RA CXLV 1602-1605; fol. 13v, 
Z 14): «Hanß ~ von Bendern zeigt ahn ...» 

1603 Schächlin (RA CXLV 1602-1605; fol. 6v, 
Z 6): «Bartle ~ von Mauren sagt ...» 

1620 Schächli (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 4): «Sebas-
tian ~ von Gampperin ...» 

1632 Schechlin (GAR U 5; Z 9): «... Landtam-
man Geörg ~ Zue Schellenberg ...» (Sb) 

1633 Schächli (Pfäf 26/9a; Z 22): «... haben wir 
... Erbetten den ... herren Georg ~ Landtam-
man der Herrschafft Schellenberg dz er sein 
Insigell ... an disen brieff hat henckhen laßen» 

1634 Schächlin (Pfäf 7; fol. 1r, Z 24): «... und zu 
gleich auch der herren ... amman ~ ... von den 
... Pfarrgenosßen zu Eschen erkiesten gewalt-
haberen ...» 

1634 Schechlin (U 21; Z 2): «... Geörg ~ alter 
Amman ...» (E) 

1638 schechlin (RA 7; fol. 1a): «Ain Aman ~ ...» 
1639 Schechtlin (GATb U 26; Z 16): «... Geörg 

~ ...» (E) 
1640 Schechle (GAR U 15; Z 8): «... Aman 

Geörg ~ ...» 
1640 Schechle (GASb U 10; Z 8): «... Geörg ~ 

...» (Sb) 
1640 Schechlin (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 

23): «... cum Catharina ~ ex Mauren matrimo-
nio coniunxi ...» 

1641 Schechlin (GAR U 3; Z 2): «... vnndt 
Aman Geörg ~ ...» 

1641 Schächlin (GAS U 18; fol. 1a): «... vnd 
Jeörg ~ ZÇue Mauren, allte Lanndt Äªman» (M) 

1642 Schechlin (RA CXLV 1639-1648; S. 67, Z 
21): «Hannß ~ von Mauren sagt ...» 

*1650 Schechli (PfAE KR 1650; S. 11, Z 2-3): 
«Georg Schriberß Erben sollendt ['schulden'] 
wegen Hanß ~ 4 Gulden ...» 

1652 Schechli (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 
6/9): «Nomen Patrinorum ... [et] Georg ~» 

1654 Schechlin (PfABe 28/28; fol. 1r, Z 9): «... 
demnach ... ist erfÇunden ... worden, waß ge-
stalten Hanß ~ gewesten Mesner zÇu Benderen, 
... zwa¨y Khinder der Pfarrkirchen ... eine 
SÇuma gelts ... sch�•uldig waren ...» 

1661 Schächlin (U 71; Z 10): Ein Acker auf Gi-
dingen «stosst ... gegen dem Maurerberg ahn 
aªman Jeörg ~s sel: Erben ...» (E) 

1664 Schechli (PfAE RB 1637; fol. 47r, Z 9): 
«Den 9 Jener 1664 sol ['schuldet'] die kirch 
wegen den kloggen dem Schmidt Michel ~ ...» 

1665 Schechle (PfAM UJ 1665; fol. 27r, Z 1): 
«Michael ~ HÇuoffschm¨ydt sol ['schuldet'] in 

daß Gemeine Jarzeit ...» 
1682 Schächlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 

9/15): «... baptizavi Jnfantem ... Joann. Geor-
g¨y ~ et ...» 

1694 Schechle (PfABe c/9; fol. 1r, Z 13): «Jo-
hannes ~ von Schönebühl ...» (E) 

1694 Schechle (PfABe c/9; fol. 1r, Z 21): «Jo-
seph ~ von Salums ...» (E) 

1694 S¨echlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 21, 
11/25): «... baptizavi Jnfantem ... et Cathari-
nae ~ ...» 

1695 Schtlin (PfAE TESFB 1650; fol. I 35r, 
9/15): «Patrini ... et Barbara ~in.» 

*1698 Schächli (LUB I/4; 469): «gibt jecz hanss 
~» 

*1698 Schächli (LUB I/4; 478): «Zinst ... jerg ~» 
*1698 schächli (LUB I/4; 494): «Zinst ... 

andreas ~ ...» 
*1698 Schächli (LUB I/4; 521): «... zünsen ... 

vnnd georg ~» 
*1698 Schächli (LUB I/4; 538): «Erhart ~ zünst 

ab der hesinen hoff ...» 
17. Jh. Schächlin (PfABe LB 1682; S I 55 Z 19): 

«Joßeph ~ von Salumß ...» 
1699 Schechtlin (PfAE BB 1699; S. 12, Z 21): 

«Vrsula ~i [stiftet] 2 weise Kertzen.» 
1699 Schechlein (PfAE BB 1699; S. 3, Z 15): 

«Ferdinandt Marxer deß gerichtß vnd sein 
hausßfrauw Barbara ~ ...» 

17. Jh. Schechlin (RA 32; fol. 1a): » (G)eorg ~» 
*1700 Schechle (LUB I/4; 472): «... Johanness ~ 

...» 
*1700 Schechle (LUB I/4; 474): «... Johannes ~» 
*1700 Schechlen (LUB I/4; 476): «... woraÇuf ... 

Johanness ~s häusser stehen» 
*1700 Schechle (LUB I/4; 477): «Johannes ~ ...» 
*1700 Schechle (LUB I/4; 489): «Jacoben ~» 
*1700 Schechle (LUB I/4; 502): «Johannes ~» 
~1700 Scḧechlin (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 13-

14): «... stost ... an Hanß ~s acker.» 
1715 Shtlin (PfAE TESFB 1650; fol. I 59r, 

10/10): «Parentes ... [et] Rosina ~in [sic].» 
1717 Schächli (U 80; Rückseite): «~» (E) 
1717 Schechli (U 80; Z 5): «... wie auch Ignati ~ 

Vnd Maria Schechlin, Seiner Ehefrawen, alle 
in Eschner Pfarre¨y wohnhafft ...» (E) 

1722 Schechtlin (PfAE TESFB 1650; fol. I 67r, 
10/27): «Parentes ... et Rosina ~» 

*1755 Schechlin (PfAE SR 1755; S. I, Z 11-12): 
«... Herr ammen Georg ~ wonhafft zuo Mu-
ren.» 
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1781 Schechle (SchäU 207-209; 208, fol. 3b): 
«Matthäus ~» 

1787 schechlin (RA 80): «Ich Mathies ~ undt 
mit Ime seine Ehewörtin Chatarina Marxerin 
...» (E) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von (verlesenen) 1695 Schtlinin und 
1715 Shtlinin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 95: Schechli, Schächlin. In 

Mauren 1584 bis 1752. 
Ospelt 1939, 106: Schächle [ �™sächli] (E). Aufzäh-

lung von Belegstellen, mit weiterer Literatur. 
Tschugmell 1941, 135: Schächli. In Mauren 

1516 bis 1752. 
FamB-E 2, 398ff.: Schächle. Stammbaum der 

Familien Schächle von Eschen. 
FLNB I/5, 460: Schächle. Enthalten in den FlN 

�†Schächle (E) und �†Schechlesfährle (R). 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH.  

Zu mhd. schechel̄�‹n n., Diminutiv zu mhd. 
schache m. 'kleines Gehölz, einzeln ste-
hendes Waldstück; Vorsaum eines Waldes', 
nach der Wohnstätte bei einem kleinen 
Waldstück oder in einer Flur dieses Na-
mens. Vgl. Brechenmacher 2, 477 und 491. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schachtler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1586: Schachtler. Altverbürgert 

in SG (Altstätten). 

Deutung 
Ableitung auf -er zu Schachtel f. nach der 
beruflichen Tätigkeit als Schachtelmacher, 
Hersteller von Schachteln. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schädle  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1586: Schädle. 1909 in ZH aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Wohl Verkleinerungsform auf -le zu Þ 
Schad.  

Typ: Übernamen 

Schädler 
 
�™sÇ�‰dl¼r (OL), �™sç�‰dl¼r (UL), �™sÇ�Šdl¼r (Tb) 
Bezeugt in: Tb, V, E, M 

1312 Schedler (LUB I/2; 120): «... des ~s wip 
von dem Roten Steine ...» 

1384 Schedler (LUB I/1; 283): «... et Johannes ~ 
...» 

1510 Schedler (GATb U 22; Z 4): «... stefa ~ am 
Trisnerberg ...» (Tb) 

1510 schedler (GATb U 31; Z 4): «... stefan ~ 
am Trisnerberg ...» (Tb) 

~1510 schedler (LUB I/4; 255): «Steffan ~ vnd 
sin mithafften» 

1522 schedler (U 7; Z 1): «Ich Hanns Mader 
sesshafft z�•u schan, Vnnd Ich dilge ~in sein 
elich wib ...» (S) 

1539 Schedeler (SchäU 56; Rückseite): «~» (S) 
1539 Schedler (SchäU 56): «Ich Wolffgang ~ 

von Schann ...» (S) 
1550 schedler (GAT U 13; Z 20): «... ob Jerg ~s 

haÓuss beÇy dem grosen Stain ...» (Tb) 
*1550 Sch¨edler (PfAS Urb 1664; fol. 18v, Z 7): 

«Steffan ~ am Trisnerberg zinset ab ... [besi-
gelt] 1550.» (Tb) 

1556 Schedler (PfABe d/5; fol. 2v, Z 13): «... 
stoßt ... ahn Joß ~en ... erben guot ...» 

1558 Schedler (GATb U 9; Z 3): «... Steffan ~ 
...» (Tb) 

1573 Schedler (GAT U 37; Z 3): «... Steffan ~ 
...» (Tb) 

*1576 schedler (PfABe ZB 1574; fol. I 11r, Z 
24): «Item gerait mit dem lienhart ~ am 30 
christmonat anno [15]76» 

1584 Schedler (U 56; fol. 12b): «Steffan ~» (Tb) 
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1584 Schedler (U 56; fol. 4a): «Hannss ~ Josen 
Son» (B) 

1589 Schedler (AlpAV U 22b; fol. 3b): «... Stef-
fan ~ ...» (Tb) 

1602 Schädler (SchäU 114; Z 6f.): «... Den 
Fünfften vndt Sechsten, Steffans ~ Erben auss 
Ritzlina.» (Tb) 

1604 Schedler (U 61; fol. 5b): «Item Hans ~ 
abm Drüssnerberg ...» (Tb) 

1610 Schedler (GATb U 24; Z 6): «... Hannss 
vnd Steffan der ~n Vnder dem Wäldlin, Ge-
br�™ueder am Trissnerberg.» (Tb) 

1616 Schedler (GATb U 16; Z 5): «... Stephan ~ 
in GÇutlinen ...» (Tb) 

1616 Schedler (Schä U 13; fol. 15b): «Hannss ~ 
Ahm Thrissnerberg ...» (Tb) 

1616 Schädler (Schä U 13; fol. 19a): «Stephan ~ 
Ab dem Trissnerberg Zinst ...» (Tb) 

nach 1619 schedler (PfABe a/1; fol. 2v, Z 1): 
«Anno 1619 Jacob ~ und Anna eggin sein 
haußfrau verkhauffen ...» 

1626 Schedler (SchäUrb 117; fol. 29b): «Hannss 
~ Am Drissnerberg ...» (Tb) 

1626 Schädler (SchäUrb 117; fol. 39a): «... 
Hanss ~ ...» (Tb) 

1632 Schedler (GATb U 8; Z 11): «... Steffa ~s 
... gÇuet ...» (Tb) 

1635 Schedler (GATb U 1; Z 6): «... Steffan ~ 
...» (Tb) 

1646 Schedler (RA CXLV 1639-1648; S. 155, Z 
15): «... Vallathin ~ ab dem Trisnerberg ...» 

1649 Schedler (GATb U 4; Z 6): «... vnd Hannss 
~s seel: Erben ...» (Tb) 

1652 Schedler (AlpAV U 8; fol. 1b): «... Bastian 
~n ...» (Tb) 

1652 Schedler (GATb U 6; Z 11): «... vnd Bas-
tian ~n ...» (Tb) 

1652 Schedler (LUB I/4; 243): «... den ... Ge-
maindtsleuthen am Trissnerberg in der Alp 
Malbun ... Bastian ~n allen Geschwornen ...» 
(Tb) 

1653 Schedler (GATb U 27; Z 3): «... Jog ~ vnd 
Consorten ...» (Tb) 

1656 Schädler (SchäStB 131; fol. 4a): «Valentin 
~» (Tb) 

1661 schedler (RA 17): «~» 
1663 Schedler (AS 1/1; fol. 211v, Z 5): «... 

Christa ~ z`u LaÇuena wohnhafft ...» 
1689 Schedler (PfAT U 1689; fol. 3v, Z 14): «... 

dargegen aber der messner der gretha ~in seel. 
äckherli, soselbe der kirchn verehrt, nuzet.» 

1692 schedler (SchäV 154a/b; a, fol. 3a): «Anno 

1619 Jacob ~ ...» 
1700 schedler (U 79; fol. 6a): «Hanss ~» 
1710 Schedtler (PfAS Urb 1710; fol. 17r, Z 1): 

«Hanß ~ am Tr¨ysnerberg ...» 
1718 Schedler (GAT U 20; fol. 3b): «... hans ~ 

...» (T) 
1719 schedler (AlpAV A 6): «... steffa ~ an gar-

schint ...» (Tb) 
1719 Schedler (PfAS LBMCD 1695; fol. 52v, 

9/30): «Parentes: Michael ~ [et] ...» 
1721 S(c)hedler (PfAE TESFB 1650; fol. III 

55v, 5/22): «Copulatus est ... Cum pudica Vir-
gine Anna ~in ex paroch[i]a Trisen.» 

1724 Schedler (GAS U 149; fol. 4a): «Michael 
~» (S) 

1726 Schädler (PfAE TESFB 1650; fol. I 73r, 
8/21): «Patrini ... et Anna ~in.» 

1734 Tschädler (PfAE TESFB 1650; fol. I 79v, 
2/22): «Patrini ... [et] Anna ~i.» 

1759 schedler (AlpAV U 13): «... Christa ~ ...» 
(V) 

1773 Schaedler (PfAM LBMMC 1682; III S. 61, 
3/19): «... obiit Jnfans Artificiosi Domini Jo-
annis Georgii Gebhardi ~ Chirurgi.» 

1790 schedler (AlpAV U 3; fol. 1a): «... Johan-
ness ~ ...» (Tb) 

1795 Schedler (PfAS Urb 1693; II fol. 40r, Z 9): 
«LaÇuth VernehmÇung des Spend Vogts Johan-
nes ~ ...» 

1796 schedell (AlpAV U 21f): «Johanness ~ 
hüth bueb ...» 

1796 schedler (AlpAV U 21f): «Joseph ~ ...» 
1797 schedler (AlpAV U 21g): «Johannes ~ von 

froma haÇuss ...» (Tb) 
1806 schedler (GAS U 143; 3, fol. 2a): «... Joha-

nes ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1796 schedell unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 95: Schaedler. In Mauren von 

1773 bis 1807. 
Ospelt 1939, 106f.: Schädler [ �™s�‰dl¼r] (Tb, V, E). 

Die Triesenberger Schädler sind Nachkom-
men dorthin eingewanderter Walliser. Die 
Eschner Schädler sind im Anfang des 19. Jh. 
eingewandert. 

Tschugmell 1941, 134f.: Schädler, Schaedler 
(M). In Mauren 1773 bis 1803. 

Tschugmell 1949, 70f.: Schädler. In Vaduz seit 
1780, von Triesenberg. 
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Perret 1950, 170: Schädler. In unserem Jh. in 
Buchs eingekauft. Schädler heisst der Ver-
fertiger von Holzgeschirren, Seideln, lat. SITU-
LAE. 

Tschugmell 1957, 87: Schedler (B), 1584 ge-
nannt. 

Tschugmell 1958, 174: Schädler (T). Drei Stäm-
me (1695 bis 1896), wohl von Triesenberg. 

Tschugmell 1960, 103: Schädler (S). Drei Stäm-
me, 1715 bis 1724, 1757 bis 1833 und 1822 
bis 1895. 

Vogt 1979, 64: Schädler. 1378 Schedlers Boden 
am Triesnerberg. 

Fritz 1981, 71: Schedler. Urk. bezeugt 1573 in 
Gaschurn, 1621 in Schruns. 

FamB-Tb 1, 44: Schädler (Tb); von Beruf Küfer. 
FamB-Tb 8, 5ff.: Schädler. Stammbaum der Fa-

milien Schädler von Triesenberg. Schädler 
heisst der Verfertiger von Holzgeschirren, Sei-
deln. Zu lat. SITULAE. Also 'Küfer, Milchge-
schirrmacher'. 

FamB-Tb 9, 5ff.: Schädler. Stammbaum der Fa-
milien Schädler von Triesenberg. 

FamB-S, 14: Schädler. In Schaan in drei Stäm-
men zwischen 1715 und 1895 bezeugt. 

FamNB-CH 3, 1586: Schädler. Altverbürgert in 
BL, GR (Churwalden), SG (Tablat), SZ und 
ZH. 

FamNB-CH 3, 1602: Schedler. Altverbürgert in 
AR (Herisau, Urnäsch) und SG (Altstätten, 
Ennetbühl, Tübach, Uzwil). 

FamB-E 2, 412ff.: Schädler, Schaedler. Stamm-
baum der Familien Schädler von Eschen. Ka-
men mit dem Wundarzt Johann Georg Geb-
hard Schädler aus Wangen (Württemberg) um 
1760 nach Mauren und von da nach Eschen. 
Einbürgerung in Eschen im Jahre 1803. 

FLNB I/5, 460: Schädler. Enthalten in den FlN 
Doktor Schädlers Wingert (T), Dr. Albert 
Schädler Strasse (E), Schädlerhaus (V) und 
�†Schädlersboden (Tb). 

FamB-V 6, 13ff.: Schädler. Stammbaum der Fa-
milien Schädler von Vaduz. Stammen von 
Triesenberg. 

Deutung 
Zu mhd. sch¨edeler m. 'Schüssler, Kübler', 
nach der Tätigkeit als Hersteller von Fäs-
sern und Tonnen aus Holz. Schädler ist die 
alem. Bezeichnung des Küfers. Vgl. RN 3, 
734; Brechenmacher 2, 478; Duden FamN 
568; Finsterwalder 1994, 458. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schäfer 
 
/�™sç�‰f¼r/ 
Bezeugt in: V, S, M 

1735 Schefer (PfAM LBMMC 1682; III S. 33, 
2/19): «Munitus omnibus Sacramentis naturae 
debitum redidit Christophorus ~ vagus.» 

1779 Schefer (PfAS LBMCD 1695; fol. 162r, 
2/14): «Parentes: Joannes ~ [et] ...» 

1779 Scheffer (PfAS LBMCD 1695; fol. 169r, 
10/8): «Parentes: Joanes ~ ex Helvetia [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schäfer. [�™sñofer] (V), im 19. Jh. 

eingebürgert. 
Tschugmell 1949, 71: Schäfer. 1778 in Vaduz 

(Johann Schäfer aus dem St.Gallischen), 1884 
Josef Schäfer aus Darmstadt. 

Vogt 1979, 64: Schäfer. 1499 Jos Schäffer, 
Sonntag. 

FamNB-CH 3, 1587: Schaefer. Altverbürgert in 
AR (Herisau) und FR. 

FamNB-CH 3, 1587: Schäfer. Altverbürgert in 
BE, BL, LU, NE, SO. 

FamNB-CH 3, 1588: Schaeffer. Altverbürgert in 
FR sowie jünger eingebürgert aus Frankreich 
und Deutschland. 

FamNB-CH 3, 1588: Schäffer. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland und Frankreich. 

Deutung 
Zu mhd. schaefaere m. 'Schäfer' nach der 
Tätigkeit als Schafhirt. Vgl. RN 3, 683; 
Brechenmacher 2, 479; Duden FamN 568. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schaffner 
 
/�™sÇafn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1361 Schafner (LUB I/4; 69): «Hans ~ von 
Ranqwil.» 

1742 Schaffner (PfAS LBMCD 1695; fol. 327r, 
12/17): «... obiit ... Ursula ~ mendicans ex 
Rhaetia alpina Disentis» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 176: Schaffner, 1496 erwähnt, 

1621 in Bartholomäberg, noch in den Büchern 
von Schruns, Gaschurn; schon lange nicht 
mehr im Montafon. 

Fritz 1981, 71: Schaffner. Urk. bezeugt 1450 in 
Gaschurn, 1621 in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 3, 1594f.: Schaffner. Altverbürgert 
in AG, BL, JU und SH. 

Deutung 
Zu mhd. schaffenaere m. 'Anordner, Aufse-
her, Verwalter, Schaffner', nach der Tätig-
keit als Verwalter des Klostergutes oder als 
Stadtbeamter in verschiedenen Funktionen. 
Vgl. RN 3, 664; Brechenmacher 2, 480; 
Duden FamN 569. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schafhauser 
 
/�™sÇafh¯¥s¼r/, auch /�™sÇafh¡®s¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1712 SchaafaÇusß (PfAS LBMCD 1695; fol. 
312r, 3/13): «[obiit] Adamum ~» 

1781 Schafhuser (PfAE TESFB 1650; fol. I 
121r, 9/15): «Parentes ... Johannes ~ et ...» 

1804 Schafauser (PfAE KaR 1650; S. 84, Z 25): 
«... ein Stückle britschen im Erler gelegen, 
stosst ... bergwerts an ... Johann ~s bünth ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schafhauser [ �™saffhçus¼r] (E). 
FamNB-CH 3, 1594: Schaffhauser. Altverbür-

gert in LU und SG (Andwil, Bronschhofen, 
Gossau, Waldkirch). 

FamNB-CH 3, 1594: Schaffhuser. Altverbürgert 
in LU. 

FamNB-CH 3, 1595: Schafhauser. 1936 in SG 
(Tablat) aus Liechtenstein eingebürgert. 

FamB-E 2, 418ff.: Schafhauser. Stammbaum der 
Familien Schafhauser von Eschen. Stammen 
von St.Gallen. Einkauf in Eschen im Jahre 
1799. 

FLNB I/5, 461: Schafhauser. Enthalten im Stras-
sennamen Eugen Schafhauser Strasse (E). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus Stadt oder Kanton 

Schaffhausen oder aus einer anderweitigen 
Ortschaft Schafhausen. Vgl. Brechenma-
cher 2, 480. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schafhitl 
 
/�™sçafh�”t¼l/ 
Bezeugt in: M 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 95: Schafhitl, Schaffitl. 1840 

in Mauren, sie stammen von Sett in Graubün-
den. 

Ospelt 1939, 107: Schafhitl [ �™safhitl] (M) 
FamNB-CH 3, 1595: Schafheitle. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1595: Schafheutle. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1594: Schafeitel. Vereizelt aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Ital. civetta f. 'Käuzchen' ist in der tiroli-
schen Form Tschafitt nach Oberdeutschland 
vorgedrungen und hat dort vielfältige For-
men (Schafittl, Schafhütl, Schafnitzel u. a.) 
angenommen. Die Verbreitung des Namens 
erklärt sich aus der Rolle, die der Kauz als 
Todesbote im Volksglauben spielt. Vgl. 
Brechenmacher 2, 481 (s. v. Schafhäutle). Ð 
Vgl. auch mundartl. Tschiwigg m. 'Kauz' 
(Jutz 1, 633). 

Typ: Übernamen 

Schäfli  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1588: Schäfli. Altverbürgert in 

TG. 

Deutung 
a) Übername aus der Verkleinerungsform 
mda. Schäfli n. 'kleines (junges) Schaf' 
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wohl nach der Wesensart oder einem äus-
seren Merkmal des Benannten. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 481. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der beruflichen Tätigkeit als Schä-
fer. Vgl. Brechenmacher 2, 481. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schal 
 
/�™sçal/ 
Bezeugt in: S, E 

1756 Schälin (PfAE TESFB 1650; fol. I 100r, 
11/28): «Parentes ... [et] Margreth ~» 

1757 Schal (PfAE TESFB 1650; fol. 100v, 1/3): 
«Patrini ... [et] Margreth ~in.» 

1759 Schälin (PfAE TESFB 1650; fol. III 67v, 
2/6): «... coniuncti sunt ... Et Agatha ~ ex 
Fresch Parochiae Nofels ...» 

1793 Schall (PfAS KR; Nr 3, fol. 3v, Z 3): «Item 
bezahl ich dem Simon ~ für Weira�•uch ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1585: Schaal. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Frankreich und Deutschland. 
FamNB-CH 3, 1596: Schall. Im 19. Jh. in SG 

(Lütisburg) und vereinzelt aus Deutschland 
eingebürgert in AR. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die hier erwähnten auswärtigen Namenformen 
müssen mit unseren Belegformen nicht in direk-
ter Beziehung stehen. 

Deutung 
a) Zu mhd. schal(e), sch¯al(e) f. 'Steinplatte; 
Einfassung von Brettern, Verschalung; 
Fleischbank', alem. Schal f. 'öffentliche 
Verkaufsstelle der Bäcker und Metzger', 
wohl nach der Wohnstätte in der Nähe sol-
cher Verkaufsstellen. Vgl. Id. 8, 530ff.; 
Brechenmacher 2, 476; Duden FamN 567. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. schal(e), sch¯al(e) f. 'Schale, 
Trinkschale, Waagschale', als Übername 
für den Hersteller oder Benutzer solcher 
Gerätschaften. Vgl. Duden FamN 567. 

Typ: Übernamen 

c) Zu mhd. schal adj. 'schal, trübe', als 
Übername, der sich auf die Augen des Be-
nannten bezieht. Vgl. Duden FamN 567. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mhd. schal m. 'Schall, Freudenlärm, 
Prahlerei', als Übername für einen übermü-
tig lauten Menschen. Vgl. Brechenmacher 
2, 482; Duden FamN 569 (beide s. v. 
Schall). 

Typ: Übernamen 

Schalgett 
 
/�™salgÇ�“t/ 
Bezeugt in: T 

1429 Schalgett (SchäU 7; fol. 1b): «... stosst ... 
oben an ~en ackher.» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schalgett (T). Rätoromanisch. 

Verkürzt aus Gottschalk mit der Verklei-
nerungssilbe -ett. 

Ospelt 1939, 107: Schalgett (T). 
Tschugmell 1958, 174: Schalgett (T), 1429 ge-

nannt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ahd. scalc m. 'Knecht', später 'Gefolgs-
mann' (das etwa auch in Marschalk m. 
'Pferdeknecht' enthalten ist), wurde, wohl 
als Name, auch ins Rtr. übernommen und 
bildete dort ein Diminutiv auf -ITTU. Vgl. 
RN 3, 661. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schalk 
 
/�™sÇalék/ 
Bezeugt in: S, G 

1642 Schalkh (PfABe 27/18; fol. 2r, Unter-
schrift): «Bonaventura ~» 

1645 Schalckhi (Pfäf 8; fol.2r, Z4): «... Alß hat 
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sich ein Pfarherr der Zeit Herr Bonaventura ~ 
und ... von Bendtern ... dahin verglichen ...» 

1646 Schalck (PfABe 28/20; fol. 1r, Unter-
schrift): «Bendteren in dem Pfarhauß Bona-
ventura ~ Pfarer daselbst» 

1647 Schalckh (PfABe 28/23; fol. 1r, Z 14): «An 
den ... gëystl(ichen) heren BÇunafentÇur ~ pfar-
her zÇuo Bendteren ...» 

1647 Schalkh (PfABe 28/24; fol. 5r, Z 14): «... 
Ich Christoph ~ beeder rechten Doctor, der 
zeit stat s̈yndicus zÇue Veldtkir(c)h ...» 

1651 Schalckh (PfABe 31/3; fol. 2r, Z 30): «P. 
Bonaventura ~ Ord. S. Praemonstr. Canonicus 
Professus zÇue RoggenbÇurg p(ro) t(empore) Pa-
rochus et Administrator zue Benderen.» 

1654 Schalch (PfABe 28/28; fol. 1v, Z 1-2): «... 
vff ... piten deß ... herren P. Bonaventura ~en 
Pfarrherren zÇu ... Benderen ...» 

1689 Schalckh (Pfäf 13a; 1. St., fol. 1r, Z 21): 
«... Jetzige Pfarrherren zue ... Benderen ... Bo-
naventuro ~ ...» 

1692 Schalckh (AS 1/3; fol. 2v, Z 30): «Herr 
Franz Joseph ~ Pfarrherr zÇue Balzers ...» 

1697 Schalkh (PfAS Urb 1693; II fol. 19v, Z 
15): » [Unterschrift] F(ranz) J(oseph) ~ pfar-
herr» 

1699 Schalckh (PfAS KR; Nr 47, fol. 1r, Z 8): 
«AbraittÇung ... so abgelegt worden ... vnder ... 
herren Franz Joseph ~ v(on) Reichenfeldt, 
Pfarrherrn allhir ...» 

1701 Schalckh (PfAS LBMCD 1695; fol. 15r, 
8/24): «Patrini [Taufe]: ... et praenobilis virgo 
Francisca Adelheidis ~in de Reichenfeldt» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1596: Schalk. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. schalc m. 'Leibeigener, Knecht, 
Diener', nach dem niederen Stand des Be-
nannten. Vgl. RN 3, 661; Brechenmacher 2, 
482; Duden FamN 569. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum RuN Schalk, der zu dem schon früh 
zum RuN erstarrten ahd. scalc m. 'Knecht, 
Sklave, Diener, Jünger' gehört. Vgl. RN 3, 
661. 

Typ: Rufnamen 

c) Übername zu mhd. schalc m. 'böser, un-
getreuer, arglistiger, hinterlistiger, loser 

Mensch', nach der Wesensart des Benann-
ten. Vgl. Brechenmacher 2, 482; Duden 
FamN 569. 

Typ: Übernamen 

d) Zur Kurzform mhd. schalc m. aus der 
Amtsbezeichnung mhd. marschalc m. 'Pfer-
deknecht; Hof- oder städtischer Beamter; 
Befehlshaber der waffenfähigen Mann-
schaft des Hofes'. Vgl. RN 3, 661. 

Typ: Soziale Gruppen 

e) Zur Rumpfform Schalk des germ. RuN 
Gottschalk. Vgl. RN 3, 661. 

Typ: Rufnamen 

Schällebaum  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 728: Schällibaum. Für GR bezeugt in Po-

schiavo, Maienfeld, Malans, Bergün, Zizers 
und Davos. Satzname «schäl' den Baum!», der 
sich auf die alte Rodungstechnik des Schwen-
dens bezieht, bei welcher am Fuss des Baumes 
ein Streifen abgeschält wurde, worauf der 
Baum verdorrte. 

FamNB-CH 3, 1588: Schällebaum. Altverbür-
gert in SG (Kappel, Mogelsberg, Wattwil). 

FamNB-CH 3, 1588: Schällibaum. Altverbürgert 
in SG (Alt St.Johann, Krummenau, Oberuz-
wil, Wildhaus). 

Deutung 
Satzname «schäl' den Baum!», der sich auf 
die alte Rodungstechnik des Schwendens 
bezieht, bei welcher am Fuss des Baumes 
rundherum ein Streifen abgeschält wurde, 
worauf der Baum verdorrte. Vgl. auch Bre-
chenmacher 2, 496. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schaller 
 
/�™sÇaàl¼r/ 
Bezeugt in: B, E, S 



Familiennamen 235 Schampletz 

1371 schaller (GAB 3'100; fol. 63, 21. Br.): «... 
vnd Petter ~ ...» (Tb) 

*1371 schaller (LUB I/4; 76): «... Petter ~ ...» 
1774 Schaler (PfAE TESFB 1650; fol. III 105r, 

1. Sp. Z 22): «Margaritha ~in» 
1791 Schaler (PfAS LBMCD 1695; fol. 185v, 

2/2): «Parentes: Joannes ~ [et] ... vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
LUB I/4, 81, n. 6: Schaller, Wallisergeschlecht. 

Könnte im Zusammenhang stehen mit Schall, 
einer Walsersiedlung oberhalb Almens im 
Domleschg. 

Büchel 1902, 115: Schaller. Walliser Geschlech-
ter zu Triesen und am Triesenberg. 

Ospelt 1939, 107: Schaller. Walliser. 
Vogt 1979, 64: Schaller. Der FamN ist im 14. 

Jh. bezeugt in Damüls und am Triesnerberg. 
FamNB-CH 3, 1596f.: Schaller. Altverbürgert in 

BE, FR, GR (Almens), JU, LU, SO und VS. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus der 
abgegangenen Walsersiedlung Schall in der 
Bündner Gemeinde Almens. Vgl. RN 3, 
522. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. schallaere m. 'Redner, Schwät-
zer, Prahler', nach der Tätigkeit als Aus-
rufer, oder als Übername für einen Prahler. 
Vgl. Brechenmacher 2, 483; Duden FamN 
569. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schallert 
 
/�™sÇaàl¼rt/ 
Bezeugt in: E, M 

1749 Schallart (PfAE TESFB 1650; fol. III 64v, 
8/18): «... Nuptias celebr�ˆarunt ... et Margaritha 
~in ex Nenzig.» 

1785 Schallert (PfAM LBMMC 1682; II S. 58, 
6/13): «... Sacramentaliter ... copulati sunt ... 
et ... virgo Maria Elisabeth ~in ex Nenzing ...» 

1789 Schalat (PfAM LBMMC 1682; I S. 241, 
5/3): «Parentes ... [et] Elisabetha ~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 103: Schallert. In Viktorsberg an-

sässig. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Rufform Schalchhart, Schallhart des 
germ. RuN Schalkhart. Vgl. Finsterwalder 
1994, 459. 

Typ: Rufnamen 

Schalun, von - 
 
/�™salç¥n/ 
Bezeugt in: V 

*1237 de Schalun (LUB I/1; 96): «... Vol ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schalun, von (V), mit weiterer 

Literatur. 
Tschugmell 1949, 71: von Schalun. 1237 für Va-

duz erwähnt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Das Edelgeschlecht der Herren von Schalun 
hat seinen Namen von der einstigen Burg 
Schalun bei Vaduz. 

ON: Schalun (FLNB I/2; 392f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schampletz 
 
/�™samplÇ�“ts/ 
Bezeugt in: T 

nach 1371 schampl�ˆetz (LUB I/1; 260): «... ~ ...» 
1429 Schämp lotz (SchäU 7; fol. 1b): «~en ack-

her» (T) 
1429 Schampletz (SchäU 7; fol. 2a): «... stossen 

hinden an ~en ackher ...» (T) 
1440 Schampletz (PfAT U 2; Z 8): «... stost uf-

wert an C�•untzen ~ g�•ut ...» 
1458 Schampletz (PfAT U 3; Z 9): «... stost ... 

uffwert an C�•untzen ~en g�•ut ...» 
1460 schamplet (GAT U 28; Z 4): «... hanns ~ 

...» (T) 
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1516 schampletz (U 47; Z 7): «... Haintz ~ ...» 
(T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schampletz Triesen. Rätoro-

manisch: Gionplazi, d. h. Johann Placidus. 
Ospelt 1939, 107: Schampletz (T). 
Perret 1950, 21. zu Gian Plazi. 
Tschugmell 1958, 174f.: Schampletz (T). 1429 

genannt. 
Stricker 1987, 94, 103: Schampletz, 1429 in 

Triesen, zu SIMPLICIUS. Ð Ibid. 103: Die Her-
leitung von Gian Plazi (durch Perret 1950, 21) 
ist formal möglich und angesichts des äusserst 
seltenen Vorkommens des Patroziniums Sim-
plicius vielleicht vorzuziehen. 

FLNB I/5, 462: Schampletz. Enthalten im FlN 
�†Schampletzen Acker (T). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur romanischen Rufform Gian Plazi 
(Johannes Placidus). Vgl. Stricker 1987, 
103. 

VN: Johannes; Placidus 
Typ: Rufnamen 

b) Zur romanischen Rufform Schamplezi 
des (allerdings sehr seltenen) Heiligenna-
mens Simplicius. Vgl. RN 3, 407; Stricker 
1987; 94 und 103; Stricker 1991b, 42. 

Typ: Rufnamen 

Schapeler 
 
/�™sÇap¼l¼r/ 
Bezeugt in: B, S 

1725 Schapler (AS 2/3; fol. 1v, Z 29): «Peter ~ 
... als Vogt des ... Peter Schaplers Schwieger-
Mutter» 

1725 Schapler (PfAS LBMCD 1695; fol. 63v, 
5/29): «Parentes: Petrus ~ miles in arce Vaduz 
[et] ...» 

1729 Schaprler (PfAS BB/F 1663; fol. 18r, Z 
27): «Joh(an) Baptist Peter ~» 

1729 Schaperlin (PfAS BB/F 1663; fol. 18r, Z 
28): «Maria ~» 

1729 Schapeler (PfAS BB/F 1663; fol. 18r, Z 
29): «Franz Carle ~» 

Wertung der historischen Belege 
Der Beleg 1729 Schaperlin (weibl.) kann hieher 
gehören (eigtl. *Schapelerin). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 86: Schappeler (B), 1720 bis 

1755. 
Vallaster 1974, 177: Schappler. 1477 in St.Gal-

lenkirch; weiter in den Taufbüchern von 
Schruns, Tschagguns, Bartholomäberg, Ga-
schurn verzeichnet; heute in Vandans, Tschag-
guns und St.Gallenkirch. 1485 im Walsertal. 

Fritz 1981, 71: Schappler. Urk. bezeugt 1477, 
1548 in St.Gallenkirch, 1552 in Schruns. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. schapelaere(r) m., frühnhd. 
schapeler m. 'Kopfputzmacher', nach der 
Tätigkeit als Hersteller von Kränzen, die als 
Kopfschmuck dienten. Vgl. Brechenmacher 
2, 484; Duden FamN 570. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. schapelaere(r) , schep- m. 
'Schulterkleid der Ordensgeistlichen, Ska-
pulier', entweder nach der Tätigkeit als Her-
steller solcher Kleidungsstücke oder als 
Übername. 

Typ: Übernamen 

Schäpper 
 
/�™sç�Šp¼r/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. SchÒapper (LUB I/2; 341): «... stos-
set ... an ~ ...» 

1. H. 15. Jh. SchÒapper (LUB I/2; 347): «... bon-
garten, ... stossett ... an des ~s tail.» 

1. H. 15. Jh. SchÒappar (LUB I/2; 369): «... stos-
set ... an den ~ ...» 

Mitte 15. Jh. SchÒappar (LUB I/2; 314): «... aker 
gelegen an Marx halden, stosset ... vnda an 
den ~ ...» 

Mitte 15. Jh. SchÒaber (LUB I/2; 340): «... stost 
... an Andres ~s rain ...» 

Mitte 15. Jh. SschÒaper (LUB I/2; 352): «... stost 
... an ~ ...» 

15. Jh. SchÒabber (LUB I/2; 339): «... stost ... an 
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dc [sic] ~ß g�•ut ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 171: Schäpper. Der Name erscheint 

1484 im Kloster St.Johann im Thurtal. Altver-
bürgerte Schäpper gibt es heute nur in Grabs, 
seit unserem Jh. auch in Buchs und Sevelen. 
Hergeleitet aus mhd. schaperun 'kurzer 
Mantel mit Kapuze für Geistliche', also 'wer 
solche Kleidungsstücke verfertigte oder auf-
fallenderweise trug'. 

FamNB-CH 3, 1589: Schäpper. Altverbürgert in 
SG (Grabs) und seit dem späten 19. Jh. in 
Buchs. 

Deutung 
Wohl zu mhd. schap(p)er¯un, schapr̄un m. 
'Kapuze, kurzer Mantel', Lehnwort aus 
franz. chaperon m. 'Käppchen, Haube', 
nach der Tätigkeit als Hersteller, oder als 
Übername für den Träger solcher Klei-
dungsstücke. Vgl. RN 3, 716; 
Brechenmacher 2, 500 (s. v. Schepper[er]). 
Siehe auch Þ Tschabrun. 

Typ: Soziale Gruppen 

Scharf 
 
/�™sÇarf/ 
Bezeugt in: M 

1790 Scharff (PfAM LBMMC 1682; I S. 244, 
4/14): «Parentes ... Joann. Carolus ~ [et] ... 
pauperes et vagi ex diaecesi augustana.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 177: Scharpf. 1496 erwähnt, 

1621 in Silbertal und Bartholomäberg, dann 
ausgestorben. Der Name kommt auch im 
Lechtal vor. 

Fritz 1981, 71: Scharf. Urk. bezeugt 1493 in 
St.Gallenkirch, 1515 in Gaschurn. Als Scharpf 
bezeugt 1602 in Silbertal, 1621 in Bartholo-
mäberg. 

FamNB-CH 3, 1598: Scharf. Altverbürgert in 
AG und vereinzelt eingebürgert aus Deutsch-
land. 

FamNB-CH 3, 1598: Scharpf. Altverbürgert in 
AG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

FamNB-CH 3, 1598: Scharpff. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. scharpf, scharf, scherpfe, scherfe 
adj. 'schneidend, scharf, rauh', aus einem 
Übernamen für eine verletzende, beissende, 
grimmige Person. Vgl. Brechenmacher 2, 
485; Duden FamN 570; Finsterwalder 
1994, 459. Siehe auch Þ Scharp. 

Typ: Übernamen 

Schärli 
 
/�™sç�Šrl�—/ 
Bezeugt in: G, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

2. H. 16. Jh. Sherle (LUB I/2; 333): «... an der 
pfrundt Prutschen, der mit dem eheman Wer-
der genant ~ in wexel gat.» 

*1581 scherli (PfABe ZB 1574; fol. II 53r, Z 
13): «Waß ich für wein deß [15]81 und [15]82 
Jars verkhofft ... dem ~ 6 Viertel.» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Kaiser 1847, 306: Schärli. 1455 in Mauren. 
Ospelt 1939, 107: Schärli (G). 
FamNB-CH 3, 1592: Schärli. Altverbürgert in 

AG und LU. 

Deutung 
a) Individualbildung zu mhd. sch¨er m. 
'Maulwurf', als Übername nach einem 
bildhaften Vergleich mit dem Tier oder 
nach der Tätigkeit als Maulwurffänger. 
Vgl. Id. 8, 1117. 

Typ: Übernamen 

b) Diminutiv zu mhd. sch¨er, sch¨eraere m. 
'Bartscherer, Barbier', nach der Tätigkeit, 
oder als Übername für den Sohn eines 
Scherers. Vgl. Brechenmacher 2, 501 (s. v. 
Scher). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zur Koseform Schärli des germ. RuN 
Scarilo. Vgl. Brechenmacher 2, 501 (s. v. 
Scherl[ein]). 

Typ: Rufnamen 
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Scharp 
 
/�™sÇarp/ 
Bezeugt in: ? 

1. H. 15. Jh. Scharp (LUB I/2; 342): «... stosset 
an des ~en p`untelin.» 

1. H. 15. Jh. Scharp (LUB I/2; 365): «... Haintz 
M̀undlin vnd Anna ~in vxor eius ...» 

1726 Scharp (AS 2/3; fol. 57r, Z 24): «... den 
Thinßen Acker in des Kemes Bündt gelegen ... 
abwerts an ~en Acker ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 462: Scharp. Enthalten in den FlN 

Tscherpa (R) und Tscherpahag (Sb). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vielleicht zu mnd. scharp adj. 'scharf, 
spitz', fig. 'heftig, streng, scharfsinnig', aus 
einem Übernamen für eine Person mit 
solchen Charakterzügen. Vgl. Brechen-
macher 2, 486; Duden FamN 570. Siehe 
auch Þ Scharf. 

Typ: Übernamen 

Schattel 
 
/�™sÇat¼l/ 
Bezeugt in: M 

1791 Schattel (PfAM LBMMC 1682; I S. 249, 
5/7): «Parentes ... Joseph. Antonius ~ ex 
Arbon [et] ... pauperes.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der nur vereinzelt erwähnte Name bleibt 
undurchsichtig. 

Typ: Übernamen 

Schätti 
 
/�™sÇ�‰t�—/ 
Bezeugt in: E 

1774 Schätti (PfAE TESFB 1650; fol. III 73r, 

2/14): «Bened(icente) R(everendo) P(atre) Il-
dephonso ~ Vicario [in Eschen].» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1592: Schätti. Altverbürgert in 

SZ und ZH. 

Deutung 
a) Allenfalls zum FamN-Typ Schett (in 
Pfäfers, Ragaz, Malix): Kurzform zu artr. 
TomaschÇett (< THOMAS + -ITTU). Vgl. 
Stricker 1987, 98; Perret 1950, 172; RN 3, 
305. 

Typ: Rufnamen 

b) Oder besteht ein Zusammenhang mit 
schwd. Schätter m. 'grobmaschige, steife, 
geleimte Leinwand' (als Futterstoff, zu 
Messgewändern, zu Decken, als Vorhang-
stoff, als Fahnentuch); 'schlechtes, dünn ge-
wobenes, durchsichtiges Tuch'? Vgl. Id. 8, 
1499ff. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schättin  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1593: Schättin. Altverbürgert in 

SZ. 

Deutung 
Evtl. 'derjenige, der im Schatten (auf der 
Schattenseite) wohnt'. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schätzler 
 
/�™sÇ�‰tsl¼r/ 
Bezeugt in: Sb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schätzler [ �™säzl¼r] (Sb). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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a) Zu Schatzer, Schätzer m., mhd. schatz-
aere, schetzaere m. 'Schatz-, Geldsammler; 
Schätzer, Taxator', nach der Tätigkeit, mit 
Suffixerweiterung (-ler). Vgl. Brechenma-
cher 2, 489. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Im Fränkischen ist der FamN Schätzler 
aus älterem Schätzlin hervorgegangen, die-
ser zu mhd. scha(t)z m. 'Edelmetall, Schatz, 
Reichtum, Vermögen; Auflage, Steuer; An-
rede an den Geliebten'. Vgl. Brechenma-
cher 2, 489. 

Typ: Übernamen 

Schatzmann 
 
�™�™sÇatsman 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1650 Schazman (AS 1/1; fol. 28r, Z 18): «Joß ~ 
Ha�ˆug Kranzen knecht sagt ...» 

1725 Schazmännin (PfAE TESFB 1650; fol. I 
70v, 5/7): «Parentes ... et Maria Anna ~ de 
Nendlen.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1599: Schatzmann. Altverbürgert 

in AG. 

Deutung 
Zu mhd. scha(t)z m. 'Edelmetall, Schatz, 
Reichtum, Vermögen; Auflage, Steuer', 
verbunden mit dt. Mann m., nach der Tä-
tigkeit als Steuereinnehmer oder Schätzer, 
oder als Übername für einen reichen oder 
liebenswürdigen Menschen. Vgl. RN 3, 
834; Brechenmacher 2, 489. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schauder 
 
/�™sÇ¡®d¼r/ 
Bezeugt in: S 

1790 SchaÇuder (PfAS LBMCD 1695; fol. 184v, 
10/12): «Parentes: Matthias ~ [et] ... vagabun-

di» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unklar; aufgrund des vereinzelten Belegs 
ohne Angabe der räumlichen Herkunft 
nicht sicher zu beurteilen. Die Annahme 
eines Zusammenhangs mit dem Verb 
schaudern für einen ängstlichen, 
furchtsamen Menschen scheint höchst 
ungewiss. 

Schauenstein, von - 
 
/�™sÇ¡®¼n�™st̀�Š�›n/ 
Bezeugt in: E 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Das Ministerialgeschlecht hat seinen Na-
men von der verschwundenen Burg Schau-
enstein im Bezirk Heinzenberg im Kanton 
Graubünden. Vgl. RN 3, 520. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schauer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1601: Schauer. Im 20. Jh. aus 

Deutschland in AG und LU eingebürgert. 

Deutung 
a) Amtsname etwa für den Brot- oder 
Fleischbeschauer, zu mhd. schouwaere m. 
'der Schauende, Besichtiger, Beschauer, der 
auf obrigkeitliches Geheiss etwas besich-
tigt, prüft'. Vgl. Duden FamN 571; Bre-
chenmacher 2, 490. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Ableitung zu mhd. sch¯ur m. 'Hagel-
schauer, Gewitter', als Übername für eine 
Person, die heftig und leicht in Zorn aus-
bricht. Vgl. Brechenmacher 2, 490; Finster-
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walder 1984, 460. 
Typ: Übernamen 

Schech 
 
/�™sÇē¿/ 
Bezeugt in: G 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schech (G); 1718 bezeugt 

nach Schädler 1910, S. 30. 
FamNB-CH 3, 1602: Schech. Altverbürgert in 

GR (Zuoz). 

Deutung 
a) Zu mhd. schache m. 'kleines Gehölz, 
einzeln stehendes Waldstück; Vorsaum 
eines Waldes', nach der Wohnstätte bei 
einem Waldstück oder an einer Örtlichkeit 
dieses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 
491. Siehe auch Þ Schach. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. sch¨ecke m. 'eng anliegender, 
gestreifter oder durchsteppter Leibrock', 
nach der Tätigkeit als Hersteller solcher 
Kleidungsstücke, oder als Übername für 
den Träger eines solchen. Vgl. RN 3, 713; 
Brechenmacher 2, 491 (s. v. Scheck). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. sch¨ecke, sch¨eck̈eht adj. 'sche-
ckig', als Übername. Vgl. Brechenmacher 
2, 491 (s. v. Scheck). 

Typ: Übernamen 

Scheder 
 
/�™sÇed¼r/ 
Bezeugt in: S 

1708 Scheder (PfAS LBMCD 1695; fol. 33v, 
7/12): «Patrini [Taufe] Casparus ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1602: Scheder. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FLNB I/5, 462: Scheder. Enthalten im FlN 

�†Scheders Rütte (Sb). 

Deutung 
Unsicher. Allenfalls Nomen agentis auf -er 
zu schwd. scheiden 'spalten; trennen' (Id. 8, 
227ff.), mit mundartlicher Lautung (/-ei-/ > 
/ç�Š/)? Bleibt ganz offen. 

Scheffknecht 
 
/�™sÇ�“fékn�‰¿t/ 
Bezeugt in: M, G 

1604 Scheffknecht (RA CXLV 1602-1605; fol. 
24v, Z 1): «Stoffel ~ alß ein Vogt Georg Ma-
ders haußfrauwen clagt gegen ...» 

1644 Schöffknecht (PfABe Urb 1684; S. 156, Z 
8): «... nach laut eines Pergamentenen brieffs, 
so A(nno) 1644 ... von Christoff ~ ... aufge-
richtet worden.» 

1663 Schoffkhnecht (PfAM LBCM 1640; III S. 
7, Z 14): «... patrini [Taufe] ... Stoffl ~ et ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1663 Schoffkhnecht unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schaffknecht (M). 
FamNB-CH 3, 1595: Schafknecht. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. schifkneht, schefkneht m. 'Schiff-
knecht, Matrose', nach der Tätigkeit. Vgl. 
Brechenmacher 2, 507. 

Typ: Soziale Gruppen 

Scheffle 
 
/�™sÇ�“fl�‡/ 
Bezeugt in: S 

1793 Scheffle (PfAS LBMCD 1695; fol. 189r, 
4/24): «Parentes: ... [et] Maria Catharina ~ va-
gi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1588: Schaefle. Vereinzelt aus 

Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1588: Schäfle. Vereinzelt aus 
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Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1588: Schäfli. Altverbürgert in 

TG. 

Deutung 
Die räumliche Herkunft des Geschlechts ist 
nicht bekannt. Unsicherer Fall; schon die 
Schreibung ist uneindeutig. 
a) Übername zu dt. Schaf n. (vgl. Id. 8, 
285ff.), Dim. Schäfle n. 'kleines Schaf'? 

Typ: Übernamen 

b) Zu Scheff n., älter für 'Schiff' (vgl. Id. 8, 
352ff.), Abl. auf -le(r): etwa für einen Fähr-
mann? Vgl. auch Schiffler m. 'Goldmünze', 
16. Jh., Kurzform zu Schiffli-Dugaten (Id. 
8, 377). 

Typ: Übernamen; Soziale Gruppen 

Scheffmacher 
 
/�™sÇ�“fmah¼r/ 
Bezeugt in: ? 

1641 Scheffmacher (RA CXLV 1639-1648; S. 
31, Z 3): «M(eister) Melchior ~ contra ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1603: Scheffmacher. Altverbür-

gert in SH. 

Deutung 
Zusammensetzung von mhd. schaf n. 
'«Schaff», Gefäss für Flüssigkeiten; Getrei-
demass, Scheffel' mit dem Verb machen; 
Nomen agentis auf -er nach der Tätigkeit 
als Küfer. Vgl. Brechenmacher 2, 493. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schegg 
 
/�™sÇ�“ék/ 
Bezeugt in: E 

*1235 shecce (LUB I/1; 94): «... Burckhardus ~ 
...» 

*1363 Schegg (LUB I/3; 292): «Die ~en gebent 
von Scheggen güt ...» 

*1363 Schegg (LUB I/3; 312): «Item die ~en 
gend ...» 

1381 Schegg (LUB I/1; 412): «~» 
vor 1384 Schegg (LUB I/3; 160): «... vnder des 

~en hus ze Eschan ...» 
1387 Schegg (LUB I/1; 412): «~» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 309): «... Henn. ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 309): «... Els ~in 

...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 319): «stosset ... 

an ~en halden ...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 324): «... HÒanni ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 324): «... ab 

C�•unrat ~en Britschen, stosset.» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 325): «C�•unrat ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Schek (LUB I/2; 335): «... Els ~in 

...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 348): «... gelegen 

an ~en wis ...» 
1. H. 15. Jh. Gschegg (LUB I/2; 355): «... ab aim 

aker, haisst ~en aker ...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 355): «... Herman 

~ ...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 359): «C�•unrat ~» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 362): «... sstosset 

... an des ~en Britschen.» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 363): «... 

C�•unraudus ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 370): «... stosset 

... an ~en wis ...» 
1. H. 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 371): «... C�•uncz ~ 

...» 
1411 Schegg (LUB I/3; 231): «Annen Múundli-

nen velis ~en sÒaligen wittwen» 
Mitte 15. Jh. Schäck (LUB I/2; 322): «... an ~en 

halden ...» 
Mitte 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 333): «... stostt ... 

an Steffen ~en halden ...» 
Mitte 15. Jh. Schegg (LUB I/2; 355): «... ab ~en 

b`untten ...» 
1555 schegg (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 17): «... ein 

pritschen in ~en wiß gelegen ...» 
1620 Scheck (Pfäf 21/8; fol. 3r, Z 29): «Elißabet 

~in ...» 
1620 Schegg (Pfäf 21/8; fol. 4v, Z 6): «Herman 

~ ...» 
1741 Tscheck (PfAS LBMCD 1695; fol. 228v, 

7/31): «... coniuncti sunt ... et ... Anna Maria 



Scheibelhofer 242 Familiennamen 

~in ex Gezzis» 
1783 Tscheck (PfAS KR; Nr 81, fol. 6v, Z 24): 

«... Anna Maria ~ des Andreas Tressels seel. 
Wittib ...» 

1783 Tscheck (PfAS Urb 1778; fol. 23v, Z 1): 
«Anna Maria ~in stüfftet Anno 1783 ... einen 
Jahrtag ...» 

1813 Scheck (PfAM LBMMC 1682; I S. 322, 
12/3): «Parentes ... [et] M(aria) Anna ~in ex 
Balzers pauperes ac hic tolerati.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schegg (E). 1455 bezeugt 

(nach Kaiser 1847). 
FamNB-CH 3, 1603: Schegg. Altverbürgert in 

SG (Berneck, Montlingen, Oberriet). 
FLNB I/5, 463: Schegg. Enthalten in den FlN 

�†Gscheggenacker (E), �†Scheggenbünten (E), 
�†Scheggenguet (E), �†Scheggenhalden (E), 
Tscheggawes (E und M), �†Tscheggawesgass 
(E und M) und �†Tscheggenbritschen (E). 

Deutung 
a) Zu mhd. sch¨ecke m. 'eng anliegender, 
gestreifter oder durchsteppter Leibrock' (zu 
afrz. eschiec 'Schach'), nach der Tätigkeit 
als Hersteller solcher Kleidungsstücke oder 
als Übername für einen Träger eines sol-
chen. Vgl. RN 3, 713 (s. v. Schech); Bre-
chenmacher 2, 491; Duden FamN 572 (bei-
de s. v. Scheck). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Wie oben, als Beiname aus der 
höfischen Welt, nach höfischer Mode für 
Träger modisch gemusterter Kleiderstoffe. 
Vgl. Finsterwalder 1994, 474 (s. v. 
Schöck). 

Typ: Übernamen 

Scheibelhofer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, P aufgeführt. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu einem Orts- oder Hof-
namen Scheibelhof, so etwa in der Steier-
mark (Riegersburg), nach der Wohnstätte 
des Benannten. 

Typ: Wohnstättennamen 

Scheidbach 
 
/�™sÇ�Š�›pax/ 
Bezeugt in: S, E 

1681 Schaidbach (PfAS LBMD 1659; fol. 50v, 
Z 25-26): «... Baptizata est filia ... parentes 
M(eister) Hans ~ et ...» (S) 

1687 Scheidbach (Pfäf 12; 1. St., fol. 6v, Z 3): 
«dem Steinbrecher ~ sol ['schuldet'] man für 
fueder Stein ...» 

1777 Scheidbach (PfAE TESFB 1650; fol. I 
118r, 9/11): «Parentes ... Mathis ~ [et] ...» 

1780 Scheidbach (PfAS LBMCD 1695; fol. 
347v, 9/13): «... obiit Infans Georgii ~ ex Gof-
fis» 

1784 Schaidbach (PfAM LBMMC 1682; II S. 
57, 8/23): «... Sacramentaliter ... copulati sunt 
... Jacobus ~ Veldkirchensis, et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1603: Scheidbach. Vereinzelt 

jünger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zusammensetzung aus mhd. scheiden 'tren-
nen, teilen, spalten, entfernen' und mhd. 
bach m. 'Bach', in der Bedeutung 'Grenz-
bach'; nach der Wohnstätte des Erstbenann-
ten bei einem Grenzbach oder an einer Ört-
lichkeit dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 463 
(s. v. scheiden). 

Typ: Wohnstättennamen 

Scheidel 
 
/�™sÇ�Š�›d¼l/ 
Bezeugt in: M 

1750 Scheidel (PfAM LBMMC 1682; I S. 149, 
5/20): «Parentes ... Joanes ~ aus der Steür-
markh ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Ableitung zu mhd. scheide f. 'Scheidung, 
Trennung; Grenze, Grenzscheide' mittels -l-
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Suffix, nach der Wohnstätte bei der Grenze 
oder an einer Örtlichkeit dieses Namens. 
Vgl. Duden FamN 573. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ableitung zu mhd. scheide f. 'Schwert-
scheide' mittels -l-Suffix, nach der Tätigkeit 
als Hersteller von Schwert- oder Messer-
scheiden. Vgl. Duden FamN 573. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Scheidel in Luxemburg. Vgl. Duden FamN 
573. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schein 
 
/�™sÇ�Š�›n/ (?) 
Bezeugt in: S 

1668 Schein (PfAS LBMD 1659; fol. 11v, Z 23): 
«... Baptizata filia nomine Christina illegitima 
parentes Hans ~ aÇus dem Hag et ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1604f.: Schein. Vereinzelt jünger 

eingebürgert in ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. sch¯�‹n m. 'Strahl, Glanz, Hellig-
keit, Schein', mhd. sch¯�‹n adj. 'hell, strah-
lend, leuchtend', als Übername oder nach 
der Wohnstätte an einer gut sichtbaren Stel-
le oder an einer Örtlichkeit dieses Namens. 
Vgl. Duden FamN 573; Brechenmacher 2, 
494. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. sch¯�‹n m. 'schriftliche Urkunde, 
Ausweis, Zeugnis, Beweis', als Übername 
nach der Tätigkeit als Urkundenschreiber. 
Vgl. Duden FamN 573. 

Typ: Wohnstättennamen 

Scheingruber 
 
/�™sÇ�Š�›¾gr¬¼b¼r/  

Bezeugt in: V 

1673 ScheingrÇuber (PfAS LBMD 1659; fol. 28r, 
Z 22): «... Baptizatus est filius ... parentes 
Hans Jörg ~ von Schertigen ex Pauaria et ...» 
(V) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
Er stammt aus Bayern. 

Nach einer Örtlichkeit namens Scheingru-
be, zu der uns keine näheren Angaben vor-
liegen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schelbert  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1605: Schelbert. Altverbürgert in 

SZ. 

Deutung 
Übername Schelber m. 'Schieler', mit unor-
ganischem -t, abgeleitet von mhd. schel, 
schelwes adj. 'schielend, quer, schief, 
krumm'. 

Typ: Übernamen 

Schellenbaum 
 
/�™sÇ�‰àl¼b¡m/, /�™sÇ�“àl¼nb`¡®m/ 
Bezeugt in: S 

1781 Schellenbaum (PfAS LBMCD 1695; fol. 
166v, 6/24): «Parentes: Udalricus ~ [et] ... ap-
pencellences» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1604: Schellenbaum. Altverbür-

gert in SG (Kirchberg). 
FamNB-CH 3, 1588: Schällebaum. Altverbür-

gert in SG (Kappel, Mogelsberg, Wattwil). 
FamNB-CH 3, 1588: Schällibaum. Altverbürgert 

in SG (Alt St.Johann, Krummenau, Oberuz-
wil, Wildhaus). 
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Deutung 
a) Satzname Schäl den Baum! als Überna-
me für einen, der Bäume rodet durch 
Schwenden (bei der am Fusse des Baumes 
rundherum ein Streifen abgeschält wird, 
worauf der Baum verdorrt). Vgl. RN 3, 
728; Brechenmacher 2, 496. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu dt. Schellenbaum m. 'Stan-
ge, die oben mit Schellen besetzte Querhöl-
zer trägt; Glockenspiel'. Vgl. Grimm 14, 
2497 s. v. 

Typ: Übernamen 

Schellenberg, von - 
 
/�™sÇ�“àl¼nb`�Šrg/ 
Bezeugt in: Sb 

1225 de Scellinberch (LUB I/3; 253): «hainricus 
~.» 

~1227 de Scellenberch (LUB I/6; 1): «... Mar-
quardo ~ ...» 

1228 de Schellenberc (LUB I/3; 386): «... Chun-
radus ~ ...» 

1252 de Schellenberch (LUB I/6; 57): «... Swi-
kerus ~ ...» 

1256 de Schellenberc (LUB I/6; 2): «... ego Mar-
quar. miles dictus ~ ...» 

1262 de Schellinberc (LUB I/6; 4): «... Marquar-
dum militem dictum ~ ...» 

1262 de Schellenberg (LUB I/6; 6): «Marquar-
dus miles ~ ...» 

1265 de Schellinberc (LUB I/5; 20): «... testes ... 
sunt ... dominus Marquardus senior & domi-
nus Marquardus junior ~» 

*1267 de Schellenberc (LUB I/3; 28): «... rei tes-
tes ... sunt Dominus Marquardus miles junior 
~ ...» 

1274 de scellenberc (LUB I/5; 200): «... miles ~ 
...» 

1278 de Schellenberch (LUB I/1; 121): «... Mar-
quardo et Uolrico ~ ...» 

1278 de Schellenberch (LUB I/5; 25): «Mar-
quardus miles ~ ...» 

1278 de Schallenberch (LUB I/5; 26): «... ~ ...» 
1279 de Scellenberc (LUB I/5; 202): «... mar-

quardus ~ assumptis fratre suo ...» 

1281 de Schaellenberch (LUB I/3; 390): «�•vlricus 
~ ...» 

1281 de Schellenberc (LUB I/6; 57): «... Mar-
quardus et øVlr. fratres dicti ~ milites ...» 

1282 de Schellinberch (LUB I/2; 91): «fratres 
nostros Garnales supradictos ... Marquardum. 
~» 

1282 de Schallinberch (LUB I/5; 411): «... do-
minis Marquardo et �•wlrico dictis ~ fratribus 
...» 

1282 de Schellenberg (LUB I/6; 58): «... Ul. et 
Margardus fratres ~ ...» 

1282 von Schellenberch (LUB I/6; 58): «... 
zwene ~ ...» 

1282 von Schellinberch (LUB I/6; 59): «... herre 
Marcquart ~ ...» 

1285 von Schellenberch (LUB I/5; 207): «... von 
dem witzigen man herren Marquarde ~ ...» 

1286 de Schellenberch (LUB I/6; 60): «... duo 
fratres ~ ...» 

1287 de Schellemberch (LUB I/5; 213): «... stre-
nuorum virorum domini Marquardi militis ~ et 
domini ... de Hohentanne ...» 

*1288 von schellenberg (LUB I/2; 98): «Mark-
wart ~» 

*1288 de Schellenberg (LUB I/3; 258): «... Mar-
quardus ~ ...» 

1288 de Schellenberch (LUB I/5; 215): «... Do-
minus øVlricus ~ ...» 

1288 de Schellinberch (LUB I/5; 556): «... H. ~ 
...» 

1291 de Schellenberg (LUB I/1; 147): «... Dno. 
Ol. ~ ... militibus ...» 

1291 de Schellenberch (LUB I/2; 110): «Item te-
nemur. fratribus ~ ...» 

1291 de shellenberch (LUB I/5; 221): «... dictus 
Stete ~ ...» 

1291 de Schellemberg (LUB I/5; 28): «... Strenui 
viri vlricus et Marquardus ~ dilecti nostri fide-
les ...» 

1291 de schellenberch (LUB I/5; 31): «Item 
nuncio illius ~ libras iiiior» 

1291 de Shellinberch (LUB I/5; 32): «... Domi-
nus h. miles ~ ...» 

1291 von Schellenberg (LUB I/6; 60): «Es sie-
geln Marquard ~ und der Aussteller.» 

1292 de Scelenberg (LUB I/6; 61): «... Coradi ~ 
...» 

1292 de Selinberghe (LUB I/6; 61): «... Coradus 
~ ...» 

1293 de Schellenberch (LUB I/5; 33): «... vlricus 
... und Marquardus ~...» 
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1293 de Scellenbergo (LUB I/6; 62): «... Cora-
dus ~ rector ecclesie Inllindouia» 

1293 de Sylimberg (LUB I/6; 63): «... Conradus 
~ rector ecclesie Ilindoua» 

1294 de Schellenberge (LUB I/5; 224): «... Mar-
quardo ~ ...» 

1294 de Scelinberg (LUB I/6; 64): «... Coradus ~ 
rector eclesie in Lindauia ...» 

1294 de Scelenberg (LUB I/6; 66): «... precibus 
et mandato domini Coradi ~ ...» 

*1295 von Schellenberch (LUB I/1; 151): «... 
herr Swikger ~ ...» 

1295 de Selimberge (LUB I/6; 66): «... Coradus 
~ rector ecclesie Illindauie ...» 

1295 de Silimber (LUB I/6; 68): «... precibus et 
mandato domini Conradi ~ ...» 

1296 de schellenberg (LUB I/1; 152): «... Mar-
quardus ~ ... milites ...» 

1296 de Scelenber (LUB I/6; 68): «... Coradus 
condam domini Alberti ~ ...» 

1297 de Schellenberg (LUB I/1; 153): «... Olri-
cus ~ miles ...» 

1297 von Schellenberch (LUB I/3; 397): «... 
Marchart ~ ...» 

1298 de. Schellenberch. (LUB I/5; 34): «Item 
domino �•vl. ~ pro pfantlosa. lib.X.» 

1298 de Schellenberg (LUB I/5; 35): «... Ex hiis 
dedit domino �•vlrico ~ marcas lxxv. pro argen-
to ...» 

1298 de Schellenberch (LUB I/5; 37): «... domi-
nus C. ~ ...» 

1298 von Schellenberg (LUB I/6; 6): «... herr 
Marquart ~ ...» 

1298 de Schellemberch (LUB I/6; 69): «... Mar-
quardus ~ ...» 

1298 de Schellenberch (LUB I/6; 70): «... nos 
øWlr. ~ et ...» 

1299 von Schellenberg (LUB I/1; 154): «... her 
Marquart ~ ein Ritter ...» 

*1299 de Schellenberg (LUB I/1; 157): «... Mar-
quardum et Vlricum fratres ~ ... milites.» 

*1299 de Schellenberg (LUB I/1; 157): «... mili-
tem Marquardum ~ ...» 

*1299 de Schellenberg (LUB I/1; 160): «... Jtem 
et Vicissim Nos Heinricus ~ et ... Milites ex 
parte Abbatis et Monasterij ...» 

1299 von Schellenberc (LUB I/1; 160): «... 
Ha�ˆ�‹nrich ~ ...» 

*1299 de Schellenberg (LUB I/1; 161): «... Nos 
Henricus ~ ... Milites ex parte Monasterij pro 
arbitris electj ...» 

1299 von Schellenberc (LUB I/1; 161): «... hain-
rich ~ ...» 

1299 de Schellenberch (LUB I/3; 401): «Strenui 
viri Marquardus. ~.» 

1299 de Schellemberch (LUB I/5; 229): «Mar-
quardus et vlricus fratres ~ ...» 

1299 de Schellenberch (LUB I/5; 37): «... et illi 
~ lib. xx. et ...» 

1300 de Schellenberch (LUB I/1; 163): «... in vi-
ros strenuos volricum. et Marquardum ~. frat-
res carnales milites ...» 

*1300 von Schellenberg (LUB I/2; 119): «... her 
Marchward ~ ritter.» 

1300 de Schellenberch (LUB I/5; 41): «Item h. 
~. remisse sunt lib. ij.» 

1301 de Schellemberg (LUB I/6; 70): «... Vlri-
cum et Marquardum ~ ...» 

*1302 de Schellemberch (LUB I/3; 408): «... 
Marquardum dominum ~ ...» 

*1302 de scellenberch (LUB I/3; 409): «... Mar-
quardi domini ~ ...» 

1302 de Schellenberk (LUB I/5; 239): «... Sigil-
lis domini Marquardi ~ ...» 

1302 de Schellenberch (LUB I/5; 44): «Item do-
mino �•vlrico ~ pro pfantlosa lib. xvi.» 

1302 de Shellenberc (LUB I/5; 557): «... a Com-
mendabilibus viris ~ ...» 

1303 de Schellenberg (LUB I/3; 261): «cum 
Testibus ... Hainrico ~.» 

1303 de Schellenberch (LUB I/5; 46): «Item pro 
pfantlosis domini �•vlrici ~ ... marcas xiii.lib.vi. 
...» 

1305 de Schellenberg (LUB I/4; 34): «Swigerus 
~ miles ...» 

1306 von Schellenberg (LUB I/6; 70): «... her 
Marquart ~ ...» 

1307 von Schellenberg (LUB I/5; 53): «... øVlrich 
~ kilcher der kilchen ze sant Steph�ˆan zu Lin-
dau ...» 

1307 von Schellenberge (LUB I/5; 54): «her �•vl-
rich her Marquard gebr�•uder ~ ...» 

1308 de Schellenberch (LUB I/5; 243): «... �•vlrici 
~.» 

1308 von Schellenberch (LUB I/6; 7): «... hern 
Eglolf ~ ...» 

1308 von Schellenberch (LUB I/6; 7): «... hern 
Eglolfen ~ ...» 

1311 von Schellemberg (LUB I/5; 61): «Es sie-
gelt ... Marquart ~.» 

1313 von Schellemberg (LUB I/6; 71): «Wir 
øVlrich vnd ... der Tellentzer ~ ritter kÛundin ...» 
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1314 von schellenberg (LUB I/5; 66): «... �•vlrich 
~ ...» 

1316 von Schellenberg (LUB I/2; 121): «... her 
ha�ˆynrich ~ ...» 

1316 de Schellemberg (LUB I/3; 656): «Strenuo 
viro Eglolfo ~ ...» 

1317 von Schellenberch (LUB I/5; 69): «... Her-
re hainrich ~ ...» 

1317 v. Schellenberg (LUB I/6; 72): «Heinrich ~ 
Ritter, verweist seine Gattin Anna v. Realt ...» 

1318 de Schellemberg (LUB I/2; 125): «... Ege-
lolfus necnon, Marquardus, fratres ~ ...» 

1318 von Schellenberg (LUB I/3; 124): «... lässt 
die Urkunde «von den Edeln vnd wolgeborn 
minen herren ... Marquart ~» ... mitsiegeln. 

1318 von Schellenberch (LUB I/3; 40): «... Ich 
her haynrich Ritter ~ ...» 

1319 von Schellenberg (LUB I/3; 126): «G�•ute 
wilont hern hainrichs seligen ~ elich fr�™owe ...» 

1319 von schellemberg (LUB I/3; 263): «Ich 
marquart ~ Ritter ...» 

1319 von Schellenberg (LUB I/3; 418): «... her 
Úeglof. ~ ...» 

1320 von Schellemberc (LUB I/3; 264): «Eglolf 
vnd Marquart gebr�•uder Ritter vnde Pantlyon ~ 
...» 

1321 von Schellemberg (LUB I/3; 427): «... der 
Erber Ritter her Heinrich ~ ...» 

1325 von Schellemberg (LUB I/5; 76): «... hern 
Marquartz ~ willen, gunst vnd hant ...» 

1329 von Schellenberg (LUB I/2; 127): «... hern 
Haeinrichen. ~ ritter ...» 

1330 von schellinberch (LUB I/3; 432): «tÒolz-
nar, pantlion vnd Maerch ~ gebr�•uder ...» 

1332 von schellenberch (LUB I/5; 85): «tholzer 
~ Riter ...» 

1333 von Schellenberc (LUB I/5; 289): «... Mar-
quart der Alt ~ Ritter ...» 

1333 von Schellemberc (LUB I/5; 292): «hern 
Marquart den alten ~ ...» 

1334 von Schellenberch (LUB I/5; 293): 
«...Marchwart ~ ...» 

1343 de Schellenberg (LUB I/1; 214): «Frater 
Albero ~ cunctis dilectus obiit.» 

1345 von Schellenberg (LUB I/5; 98): «... Daz 
wir ... dem Tollentzer ~ schuldig sien 100 
Pfund ...» 

1347 von Schellenberg (LUB I/5; 98): «... mit 
dem ... vesten mann Pantleon ~ ...» 

1348 von Schellenberg (LUB I/5; 100): «... Vr-
sullun ~... �™och Úunsers Gotzhus k�ˆorfrowan ...» 

1350 von Schellenberg (LUB I/5; 103): «... herr 
pantlion, herr Marquart ~ gebr�•uder ...» 

1350 von Schellenberg (LUB I/5; 105): «hans ~ 
wilet herr hainrichs von Schellenberg ains rit-
ters sunn ...» 

1350 von Schelllenberg (LUB I/5; 305): «... 
Swester Òvdelhilt die ~ ...» 

1356 von Schellenberg (LUB I/3; 51): «MÒark 
von ~» 

1356 de Schellenberg (LUB I/5; 110): «... bone 
memorie domina Sygna ~ ... canonicae ...» 

1356 von Schellenberg (LUB I/5; 113): «... 
mÒarklin dem Jungen ~.» 

1358 von Schellenberg (LUB I/2; 154): «Jch 
Markwart ~ ...» 

1359 von Schellenberg (LUB I/3; 466): «... herr 
Markwart ~ ...» 

1359 von Schellenberg (LUB I/6; 15): «Wir die 
nachgenemten Markquart ~ ... vnd ...» 

1359 von Schellenberg (LUB I/6; 16): «... die 
vorgenemten Markquart ~ ... vnd ...» 

1362 von Schellenberg (LUB I/5; 119): «... das 
Löhen ist von märckhen ~ von wasserburg ...» 

1364 von schellenberg (LUB I/2; 173): «MÒark ~ 
von wasserburg» 

1364 von Schellenberg (LUB I/3; 53): «Mar-
quart ~ Ritter» 

1366 de Schellenberg (LUB I/6; 75): «... Vlricus 
~ ipsius ecclesie rector ...» 

1369 von Schellenberg (LUB I/6; 76): «... MÒark 
~ ...» 

1370 von Schellenberg (LUB I/3; 55): «Hainrich 
~» 

1370 von Schellenberg (LUB I/5; 127): «... Ich 
der TÒollnczaer ~ ...» 

1370 von Schellenberg (LUB I/6; 76): «... ich 
Hainrich ~ ...» 

1370 von Schellenberg (LUB I/6; 76): «... ich 
Bentz ~ ...» 

nach 1371 de Schellenberg (LUB I/1; 260): 
«Item partem domini Swikeri ~» 

1373 von Schellenberg (LUB I/6; 78): «Ich 
Wolfhart von Kallenberg ... kÛund vnd vergih 
... das ich miner elichen husfrowen fr�™o Marga-
reten ~ ...» 

*1376 de schellemberg (LUB I/2; 188): «... mar-
quardus ~ de wasserburg ...» 

1376 von Schellenberg (LUB I/6; 18): «... Mar-
quart ~ von Wazzerburg ...» 

1379 von Schellenberg (LUB I/2; 191): «MÒark ~ 
genämt von Wasserburg ...» 
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1379 von Schellenberg (LUB I/5; 133): «Bentz ~ 
...» 

1379 von Schellenberg (LUB I/6; 23): «... Jo-
hans ~ conuentbr�•uder des huses ze Wediswile 
...» 

1380 von Schellenberg (LUB I/5; 134): «... 
Bentzen ~» 

1385 von schelberg (LUB I/5; 367): «... mÒark ~ 
von kisselegg genempt der alt mÒark ...» 

1388 de Schellenberg (LUB I/6; 24): «... Vere-
nam uxorem sive conthoralem legitimam Jo-
hannis ~ armigeri ...» 

1389 von Schellenberg (LUB I/6; 25): «... aber 
ich die obgenant Verena ~ ...» 

1389 von Schellenberg (LUB I/6; 26): «... junk-
herr MÒarken ~ vnd fr�™o Kathrinen siner elichen 
husfrowen ...» 

1389 von Schellenberg (LUB I/6; 84): «... Han-
sen ~ von Hohentann(en) ...» 

1392 von Schellenberg (LUB I/6; 31): «... als wir 
den ~ Ûvnsern getrÛuwen jetzo kurtzlich z�•u Ûvch 
geschickt hattend ...» 

*1393 von Schellenberg (LUB I/3; 338): «... 
dem fromen vesten MÒarken ~ ...» 

1393 von Schellenberg (LUB I/6; 32): «Jch Hans 
~ t�•un kunt ...» 

1394 von Schellenberg (LUB I/6; 34): «... vnd 
mit ir Hans ~ an dem andren teil ...» 

1394 von Schellenberg (LUB I/6; 35): «Jch der 
TÒoltzer ~ t�•un kunt ...» 

1394 von Schellenberg (LUB I/6; 36): «Ich Hans 
~ vergich vnd t�•un kunt ...» 

1395 von Schellenberg (LUB I/6; 38): «... Mark-
quart ~ vnd frow Kattherin von Wolffurt sin 
elichÛu frow ...» 

1395 von Schellenberg (LUB I/6; 38): «... Vere-
nen ~ ...» 

*1396 von Schellenberg (LUB I/3; 345): 
«Tölczer ~ ...» 

1397 von Schellenberg (LUB I/6; 85): «... Hans 
~ des fromen vesten ritters her C�•unrats von 
Brasperg pfleger ist ...» 

*1398 von schellenberg (LUB I/2; 252): «... her 
Eglin vnd mÒarcken ~ gebrÒuder» 

*1398 von schellenberg (LUB I/2; 253): «... her 
Egloff ~ Ritter vnd Marquart sin br�•uder ...» 

1398 von Schellenberger (LUB I/5; 671): «Es 
siegeln der Verkäufer ... und auf ihr Bitten ... 
der edle wackere ... Heinrich ~ ...» 

*1399 von Schellenberg (LUB I/2; 280): «Jo-
hans vnd Hainrich ~ gebr�•uder ...» 

14. Jh. von schellenberg (LUB I/5; 179): «... 

obiit ... nes ~ ...» 
1401 von Schellenberg (LUB I/6; 40): «... MÒark 

~ fro Cathrina von Wolffurt sin eliche husfr�™ow 
...» 

1402 von Schellenberg (LUB I/3; 562): «... 
Merck ~ ...» 

1402 von Schellenberg (LUB I/6; 85): «... Hans 
~ do ze maul pfleger her C�•unratz sÒaligen kind 
von Brastberg ...» 

*1404 Von Schellenberg (LUB I/3; 566): «... 
Cuntze ~ ...» 

1405 von Schellenberg (LUB I/6; 85): «... TÒolzer 
~ ...» 

1406 von Schellemberg (LUB I/3; 589): «... mit 
den Siegeln ... Tolczers ~ Vnd MÒarkhen Von 
Schellemberg ...» 

1407 von schellenberg (LUB I/5; 163): «... vnd 
hainrich ~ ...» 

1407 von Schellenberg (LUB I/6; 44): «... gebent 
wir obgenantten Marquart ~ vnd frow Kathe-
rin geborn von Wolff�•urt sin elichÛu frow ...» 

1408 von Schellenberg (LUB I/6; 44): «... Fre-
nen ~ ...» 

1409 von Schellenberg (LUB I/3; 105): «... ̀vnser 
lieb diener TÒollentzer ~ ...» 

1409 v(o)n Schelle(nb)erg (LUB I/3; 228): «... 
Märk(en) ~ genant Ruchti ...» 

1409 von Schellenberg (LUB I/3; 228): «... die 
vesten vnd fromen TÒoltzer ~ ...» 

1409 von Schellenberg (LUB I/3; 229): «... die 
vesten vnd frommen `vnser lieb diener TÒollent-
zer ~ ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/3; 105): « ... bit-
ten den vesten fromen TÒoltzern ~ ze den ziten 
vogt ze Bregentz ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/3; 108): «Sie bit-
tet den ffromen vesten TÒoltzern ~ minen lie-
ben Òohem mitzusiegeln.» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 45): «Jch 
Hainrich ~ t�•un kund ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 45): «Jch 
Hainrich ~ t�•un kund ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 46): «... her 
Hansen ~ ritters sÒaligen, Hansen von Schellen-
berg mines br�•uders sÒaligen sun ...» 

1410 von Schellenbergs (LUB I/6; 46): «... vrow 
Katherina von Wolffurt MÒarken ~ elichiv hus-
frow ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 47): «minem 
gnÒadigen herren enbÛut ich Heinrich ~ gehorsa-
me ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 47): «... her 



Schellenberger 248 Familiennamen 

Hansen ~ mins br�•uder seligen sun ...» 
1410 von Schellenberg (LUB I/6; 48): «... kÛund 

ich Heinrich ~ vnd vergich offenlich mit di-
sem brief ...» 

1410 von Schellenbergs (LUB I/6; 48): «... von 
mins br�•uders seligen Hansen ~ elichem sun 
...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 50): «... kÛund 
ich Heinr. ~ vnd vergich offenlich mit disem 
brief ...» 

1410 von Schellenberg (LUB I/6; 50): «... mir 
vnd miner elichen husfr�™owen vnd Hansen ~ 
minem br�•uder ...» 

1411 von Schellenberg (LUB I/2; 296): «vom 
fromen vesten Hainrichen ~» 

1411 von Schellenberg (LUB I/6; 89): «... von 
dem vesten Hainrichen ~ ...» 

1414 von Schellenberg (LUB I/3; 118): «TÒoltzer 
~ ...» 

1416 von Schellenberg (LUB I/3; 239): «Er bit-
tet die erbern vesten TÒoltzern ~ » 

*1499 von Schellenberg (LUB I/2; 289): «... herr 
Vlrich ~ ...» 

*1698 von Schellenberg (LUB I/4; 458): «Die 
herrschafft Schellenberg ... von den Edlen ~ 
besessen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 464: Schellenberg. Bezugnehmend 

auf den ON Schellenberg, enthalten in zahlrei-
chen Orts- und Flurbezeichnungen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Herren von Schellenberg stammen aus 
dem oberen Isartal (Bayern) und haben 
ihren Namen von dort mitgebracht. Vgl. 
Poeschel 1950, 276. 

ON: Schellenberg (FLNB I/4; 255ff.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schellenberger 
 
/�™sÇ�‰àl¼b`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1351 Sch�•ellenberger (LUB I/2; 143): «MÒatzen 
~inen kind.» 

*1351 Schellenberger (LUB I/2; 143): «MÒatzi 
~in von eschan vnd zwo jr tochtran.» 

1351 Schellenberger (LUB I/6; 74): «... MÒazen 
~inen von Eschan ...» 

1351 SchÒallenberger (LUB I/6; 74): «... MÒazen 
~inen kint ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name dürfte sich auf Grund 
der historischen Belege auf den ON bzw. den 
Burgnamen Schellenberg beziehen, also altein-
heimisch sein. Ein Zusammenhang mit dem in 
FamNB-CH ebenfalls aufgeführten gleichlauten-
den Namen besteht daher wohl nicht (wenn nicht 
jener zu unserem gehört). 

Nach der Herkunft aus Schellenberg. Vgl. 
auch Brechenmacher 2, 496; Duden FamN 
574. 

ON: Schellenberg (FLNB I/4; 255ff.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schellhammer 
 
/�™sÇelhaªm¼r/ 
Bezeugt in: Oberland 

1642 Schellhamer (RA CXLV 1639-1648; S. 72, 
Z 24): «Der Mathiaß ~ sagt ...» 

Wertung der historischen Belege 
Bezieht sich auf die Grafschaft Vaduz. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1607: Schellhammer. Im frühen 

19. Jh. in ZG aus Österreich sowie im 20. Jh. 
vereinzelt aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. sch¨elhammer m. 'grosser Ham-
mer zum Zerschlagen von Steinen (in den 
Steinbrüchen)', als Übername für den Her-
steller oder Benutzer von solchen. Vgl. 
Brechenmacher 2, 497; Duden FamN 574. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

b) Satzname Schell den Hammer! in der 
Bedeutung 'lass den Hammer erdröhnen', 
als Übername für den Schmied. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 497. 

Typ: Übernamen; Soziale Gruppen 
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Schenk 
 
/�™sÇ�“¾ék/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1607f.: Schenk. Altverbürgert in 

AG, BE, SH, TG und ZH. 
FLNB I/5, 465f.: Schenk. Enthalten im FlN 

�†Schenkamöhle (G). 

Deutung 
Zu mhd. schenke m. 'einschenkender Die-
ner, Mundschenk', auch 'Schankwirt', als 
Berufsname. Vgl. Duden FamN 574; Bre-
chenmacher 2, 500; RN 3, 661. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schenz 
 
/�™sÇ�“nts/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1644 Schentz (RA CXLV 1639-1648; S. 125, Z 
2): «Michael ~ stelt contra ... Khundtschafft 
...» 

1678 Schentz (PfAS LBMD 1659; fol. 45v, Z 
34): «... leuantes [Taufe] M(eister) Frantz ~ ... 
et ...» (S) 

1690 Schentz (PfAE TESFB 1650; fol. I 30v, 
10/9): «Patrini ... [et] Anna Maria ~in» 

1694 S(c)henz (PfAE TESFB 1650; fol. I 34r, 
2/12): «Patrini ... Joan Franciscus ~ in Vaduz 
[et] ...» 

1697 Schenz (PfAS LBMCD 1695; fol. 5v, 
11/8): «Parentes: Dominus Franciscus ~ 
quaestor et ...» 

1708 Sch¨enz (PfAM LBMMC 1682; I S. 47, 
4/3): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et Cathari-
na ~in Veldkirchenses.» 

1740 Schenz (PfAS LBMCD 1695; fol. 92r, 
9/16): «Patrini [Taufe]: ... et strenua Domina 
Dorothea Mörlin nata ~in praefectissa Va-
duz.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 466: Schenz. Enthalten in den FlN 

Schenza (E) und Schenzaweg (E). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Fall bleibt uneindeutig; die Plausibilität 

der unten wiedergegebenen Herleitungen 
ist vielfach vage. Vielleicht sekundäre 
(affektische?) Form Schenz zu Schanz. 
a) Zu mhd. schanze f. 'Schutzbefestigung, 
Schanze, Schranke', vielleicht nach der 
Wohnstätte bei einer Schanze oder einer 
Örtlichkeit dieses Namens? Vgl. Brechen-
macher 2, 500; FLNB I/5, 462. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. schanz(e) f. 'Glückswurf beim 
Würfeln, Glücksfall'? Vgl. Duden FamN 
569. 

Typ: Übernamen 

c) Zu mhd. schanz m. 'grobes Kleid, Ar-
beits-, Bauernkittel'? 

Typ: Übernamen 

d) Vgl. werdenbergisch ¯anschänzen tr. 
'Anstalten treffen, dass etwas geschieht; 
befehlen; etwas (Unerwünschtes) anstellen': 
Derselbe Stamm? 

Typ: Übernamen 

e) Zu einer Kurzform Schenz des lateini-
schen Namens Vincentius? Vgl. RN 3, 110. 

VN: Vinzenz 
Typ: Rufnamen 

Scherer 
 
/�™sÇ�‰r¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 
 

1603 Scherer (RA CXLV 1602-1605; fol. 15r, Z 
2): «... den gegebenen Bürgen Hannß ~ ...» 

1666 Scherer (PfAM LBCM 1640; III S. 8, Z 
33): «... in Matrimonium coniunxi ... et Anna 
~in ...» 

1680 Scherer (PfAS LBMD 1659; fol. 98r, Z 41-
42): «... coniuncti sunt honestus Juuenis Fridli 
~ et ...» (S) 

1738 Scherer (PfAS LBMCD 1695; fol. 87r, 
3/22): «Parentes: ... [et] Ottilia ~in ex Suevia 
pauperes vagabundi» 

1782 Scherer (PfAM LBMMC 1682; III S. 68, 
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12/13): «... obiit Jnfans Josephi Antonii ~ pau-
peris et vagi.» 

1801 Scherer (PfAE TESFB 1650; fol. II 8r, 
11/23): «... copulati fuerunt ... et pudica Virgo 
Theresia ~in ex Göefis ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 171f.: Scherrer. Ab 1431 gibt es das 

Geschlecht in Maienfeld, dann in Sax, Gams, 
Schwendi-Weisstannen und Vilters, Mels, 
Weesen, Feldkirch, Werdenberg. Altver-
bürgerte Scherrer gibt es heute in Gams. Als 
Herleitung kommen in Frage die Bedeutungen 
'Bart-, Haar-, Schaf-, Tuchscherer; Feldscher, 
Bader; Schermausfänger; Scherenschmied'. 

Vogt 1979, 64: Scherer. 1363 Äbli Scherer in 
Düns, 1447 die ... Scherer, am Schnifner- und 
Dünserberg. 

Fritz 1981, 71: Scherer. Urk. bezeugt 1551 in 
Schruns. 

Längle 1985, 60: Scherer. Ein Berufsname, ent-
weder Bartscherer (RASOR), Haarscherer (TON-
SOR), Schafscherer (TONSOR OVIUM), Tuch-
scherer (TONSOR PANNI) oder aber Maulwurf-
fänger (mda. Schär). Unter Scherer ist aber 
fast immer der Barbier gemeint. Es erscheinen 
1363 Äbli Scherer in Düns, 1480 Hainrich 
Scherers gut in Düns, 1499 Claus Scherer in 
Satteins, im 15. Jh. erscheinen die Scherer 
auch in Schlins, Röns, Schnifis, im 16. Jh. in 
Bludesch, Beschling, Bludenz. 1327 finden 
sich Scherer in Chur, im 15. Jh. in Maienfeld, 
1468 in Gams. 

FamNB-CH 3, 1609f.: Scherer. Altverbürgert in 
AG, LU, SG (Steinach), SO und ZH. 

FamNB-CH 3, 1610ff.: Scherrer. Altverbürgert 
in BE, BL, JU, LU, SG (Alt St.Johann, Am-
den, Brunnadern, Bütschwil, Ebnat, Ennet-
bühl, Gams, Häggenschwil, Hemberg, Kappel, 
Kirchberg, Krummenau, Mogelsberg, Mos-
nang, Nesslau, Oberhelfenschwil, Oberuzwil, 
Quarten, Quinten, Schänis, Stein, Uzwil, Vil-
ters, Wattwil), SH, TG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1590: Schaerer. Altverbürgert in 
NE und ZH. 

FamNB-CH 3, 1590ff.: Schärer. Altverbürgert 
in AG, BE, LU, SO und ZH. 

FamNB-CH 3, 1593: Schärrer. Altverbürgert in 
SH und TG. 

FLNB I/5, 467: Scherer. Wohl enthalten in den 
FlN �†Scherer (V), �†Schereracker (M) und 
�†Schererin Baumgarten (M). Allenfalls auch 
enthalten in Scherer (R) und Schersacker 
(Sb). 

Deutung 
Zu mhd. sch¨eraere m. 'Scherer, Barbier; 
Tuchscherer; Wundarzt', nach der Tätigkeit. 
Vgl. RN 3, 765; Brechenmacher 2, 501; 
Duden FamN 575. Ð Siehe auch Þ Scher-
rer. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schern 
 
/�™sÇ�Šrn/ (?) 
Bezeugt in: M 

1675 S(c)hern (PfAM LBCM 1640; I S. 19, Z 
36): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et Maria 
~in.» 

Deutung 
Zur räumlichen Herkunft des Geschlechts 
ist nichts bekannt, die Deutungsansätze 
bleiben unsicher. 
a) Zu mhd. sch¨ern m. 'Scherz, Spott, Mut-
wille', als Übername nach der Wesensart 
des Benannten. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. scharne, scherne, schirne m./f. 
(?) 'Fleischbank', als Übername für einen 
Fleischhauer. Vgl. Duden FamN 575. 

Typ: Übernamen 

c) Ob der Beleg allenfalls für den tschechi-
schen FamN Tscherny, Czerny steht, kann 
immerhin erwogen werden. Dieser gehört 
zu tschech. �™cernÇy adj. 'schwarz'. Vgl. 
Duden FamN 170 und 673; Hornung 1989, 
45. 

Typ: Übernamen 

Scherrer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 765: Scherrer. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Nach der beruflichen Tätigkeit als Ba-
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der, der die Haare schert und auch die niedere 
Medizin ausübt. 

FamNB-CH 3, 1610ff.: Scherrer. Altverbürgert 
in BE, BL, JU, LU, SG (Alt St.Johann, Am-
den, Brunnadern, Bütschwil, Ebnat, Ennet-
bühl, Gams, Häggenschwil, Hemberg, Kappel, 
Kirchberg, Krummenau, Mogelsberg, Mos-
nang, Nesslau, Oberhelfenschwil, Oberuzwil, 
Quarten, Quinten, Schänis, Stein, Uzwil, Vil-
ters, Wattwil), SH, TG, ZH. 

Deutung 
Siehe oben Þ Scherer. 

Schert 
 
/�™sÇ�Šrt/ (?) 
Bezeugt in: G 

1690 Schert (PfABe 29/3; fol. 3v, Z 9): «... 
stostent die zwëy Mammadt an Marxen ~en 
Madt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. schart(e) f. 'Riss, Spalte, Ein-
schnitt im Gelände', nach der Wohnstätte 
bei einem solchen oder an einer Örtlichkeit 
dieses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 
502; Duden FamN 570 (s. v. Schardt). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. schart(e) f. 'Scharte, 
Wunde' oder zu mhd. schart adj. 'zerhauen, 
schartig, verletzt, verwundet'. Vgl. Duden 
FamN 570 (s. v. Schardt). 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. schart f. 
'Röstpfanne', für den Hersteller oder 
Benutzer. Vgl. Duden FamN 570 (s. v. 
Schardt). 

Typ: Übernamen 

Scherzinger 
 
�™sÇ�Šrtsi¾¼r 
Bezeugt in: B. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 172: Scherzinger. 1804 wird ein 

Scherzinger aus Eisenbach bei Furtwangen 
(Schwarzwald) in Sargans eingebürgert; später 
ist das Geschlecht auch in Gams ansässig. 

Tschugmell 1957, 86: Schärzinger (B), 1846 bis 
1849, aus dem Schwarzwald. 

FamNB-CH 3, 1612: Scherzinger. Altverbürgert 
in SG (Kaltbrunn, Rotmonten sowie seit 1804 
in Sargans) und TG. 

FamNB-CH 3, 1612: Schertzinger. Altverbürgert 
in JU. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einem Ort namens 
Scherzingen (so in der Gemeinde Münster-
lingen TG und als Ortsteil in der Gemeinde 
Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Baden-Württemberg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Scheuer 
 
/�™sî¡¨®¼r/ 
Bezeugt in: M 

1782 Scheur (PfAM LBMMC 1682; I S. 222, 
3/11): «Parentes ... et M(aria) Josepha ~in ex 
Schnüfis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1613: Scheuer. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und der [ehema-
ligen] Tschechoslowakei. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der einzige Beleg verweist nach 
Schnifis im Walgau, Vorarlberg; es bleibt offen, 
ob die 1782 belegte movierte Form Scheurin ei-
ner Grundform Scheuer oder Scheurer ent-
spricht. 

a) Zu mhd. schiure f. 'Scheuer, Scheune', 
nach der Wohnstätte bei einer Scheune oder 
an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
Brechenmacher 2, 504; Duden FamN 575f. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. schiure f. 'Becher, Pokal', nach 
der Tätigkeit für den Hersteller. Vgl. Duden 
FamN 575. 
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Typ: Soziale Gruppen 

Schibelberger 
 
/�™sÇ�Œb¼lb`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1781 Schiblberger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
166r, 3/29): «Parentes: ... [et] Catharina ~in 
vagabundi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Zur räumlichen Herkunft des Geschlechts 
ist nichts bekannt; Deutung unsicher. Of-
fenbar nach der Herkunft von einer Örtlich-
keit namens *Schibelberg oder ähnlich. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schichtel 
 
/�™sÇ�Œ¿t¼l/ 
Bezeugt in: V 

1657 Schichtel (AS 1/1; fol. 96r, Z 24-25): «... 
Maister Jacob ~ Tischmacher ZÇue VadÇutz ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Zur räumlichen Herkunft des Geschlechts 
ist nichts bekannt. Der Fall bleibt unsicher. 

Schick 
 
/�™sÇ�Œék/ 
Bezeugt in: V, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1670 Schikh (PfAS BB/F 1663; fol. 8v, Z 28-
29): «R(everendus) D(ominus) Magister Fran-
ciscus ~» (S) 

1683 Schickh (SchäB 149; fol. 1b): «M. Francis-
cus ~ Cappellanus in Vaduz» 

1693 Schickh (PfAS KR; Nr 46, fol. 5r, Z 29): 
«... me hab ich dem ... her Frantz ~ Caplan zÇu 
VadÇutz bezalt ...» 

1697 Schickh (PfAS LBMCD 1695; fol. 5r, 

8/22): «Patrini: ... et Maria Magdalena ~in» 
17. Jh. Schikh (PfABe LB 1682; S I 82 Z 12): 

«... [16]89 herrn Frantz ~en capelan zu Vadutz 
an dem hauß Benderen hergelichenen 100 
Gulden par gelt verwisen worden.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schick (V). 1685 bezeugt 

(nach Büchel 1923). 
FamNB-CH 3, 1615: Schick. Altverbürgert in 

BE sowie vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

Deutung 
Wohl Übername zu mhd. schicken 'machen, 
dass etwas geschieht, schaffen, tun, bewir-
ken, ausrichten, gestalten ordnen', oder zu 
schwd. Schick m. 'Ordnung, Geschicklich-
keit, Anstelligkeit, Gefallen, Belieben; vor-
teilhafter Handel, pfiffiger Streich', für 
jemanden, der sich zu benehmen, zurecht-
zufinden weiss. Vgl. Brechenmacher 2, 
505; Duden FamN 576; Id. 8, 494ff. 

Typ: Übernamen 

Schicker 
 
/�™sÇ�Œék¼r/ 
Bezeugt in: E 

1775 Schicker (PfAE TESFB 1650; fol. I 116v, 
8/23): «R(everendus) D(ominus) Martinus ~ 
Cap(itularis) Fabar(iensis) Vicarius [in 
Eschen].» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1615: Schicker. Altverbürgert in 

ZG. 

Deutung 
Zu mhd. schicken 'machen, dass etwas ge-
schieht, schaffen, tun, bewirken, ausrichten, 
gestalten, ordnen', Nomen agentis auf -er 
als Übername. Vgl. Brechenmacher 2, 505; 
Duden FamN 576. 

Typ: Übernamen 
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Schiel, von - 
 
/�™sÇ�‘¼l/ 
Bezeugt in: T 

1460 von schiel (GAT U 28; Z 4): «... Òvlin ~ ...» 
(T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 107: Schiel, von - (T), mit weiterer 

Literatur. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Name der Edlen von Schiel bezieht 
sich auf ihren vermuteten Wohnsitz in der 
Triesner Flur Faschiels, mit Abfall bzw. 
Umdeutung der unbetonten Anlautsilbe 
(Fa- aufgefasst als von?). 

ON: Faschiels (FLNB I/1; 324f.) 
Typ: Wohnstättennamen 

Schierf 
 
/�™sÇ�‘¼rf/ 
Bezeugt in: S 

1676 Schierff (PfAS LBMD 1659; fol. 40v, Z 
32): «... l(evantes) [Taufe] ... Heinerich ~ ...» 
(S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Zur räumlichen Herkunft des Geschlechts 
ist nichts bekannt. Deutung unbekannt; je-
denfalls kaum in Zusammenhang zu stellen 
mit der Bündner Gemeinde Tschierv (wozu 
RN 3, 546). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schiers, von - 
 
/�™sÇ�‘¼rs/ 
Bezeugt in: T, V 

1281 de shiers (LUB I/1; 125): «... Egnone ~ ...» 
1497 von schiers (GAT U 16; Z 4): «... hain-

richen ~ ...» 

1516 von schiers (GAT U 21; Z 12): «... hansen 
~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
1281 de shiers ist möglicherweise noch reine 
Herkunftsbezeichnung und nicht FamN. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 87, 108: Schiers, von - (S), Heinz-

mann von Schiers; Ammann zu Vaduz. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus Schiers im 
Prättigau (GR). Vgl. RN 3, 536. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schierscher 
 
�™sÇ�‘¼r¹�™s¼r 
Bezeugt in: S 

1493 schierser (GAS U 4; Z 24): «... Heinrich ~ 
...» (S) 

~1510 schierser (LUB I/4; 269): «... stost ... an 
Hainrich ~s erben g�•ut» 

~1510 schierser (LUB I/4; 284): «... Stost ... an 
Hans ~s w¨ybs gÒuter» 

1522 schiersser (U 7; Z 3f.): «... des Ersamen, 
Hannsen ~ derzit Amman, In der herrschafft 
Vad�•utz ...» 

1542 schierser (SchäU 57): «... stosst ... an Hans 
... ~ ...» (P) 

1550 schierser (GAT U 13; Z 14): «... Hans 
Stoffel ~ ...» 

1561 Schierser (SchäU 68): «... Hanns ~ der Zeit 
Aman der Herrschafft Vaduz» 

1562 Schierser (GATb U 19; Z 51): «... hanns ~ 
...» (S) 

1565 Schierser (U 55; Z 6): «Stost ... aufwert 
dem Lannd nach an vnnser aigen vnnd [ver-
schmutzt, unleserlich] ~s guet ...» (S) 

1569 Schierser (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Aman 
hannss ~ ...» 

1573 Schierser (GAT U 137; Z 5): «... Anndreas 
~ ...» 

1574 schierser (GAS U 11; Z 5): «... vnnd 
Anndres ~ ...» 

1584 Schierser (U 56; fol. 17a): «Hannss vnnd 
Anndriss ~ gebr(ü)der» 
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1584 Schiersser (U 56; fol. 17b): «Adam ~» 
1584 Schiers (U 56; fol. 18b): «Mer Alss Aman 

~ sellig Enckhlin, Vogt, In Warthauer Her-
schafft» 

1585 Schiersser (SchäU 77; Z 4): «... den Ersa-
men Adamen ~ als diser Zeyt verordneter Ein-
zieher der Früemess Zu schan ...» (S) 

1589 Schiersser (SchäU 81; Z 2f.): «... Adamen 
~s der Ze¨yt Amans der Herrschafft Vaduz ...» 

1592 Schierser (GATb U 33; fol. 1a): «... Adam 
~ Aªmann ...» (S) 

1595 Schierscher (GAB 016-2; fol. 65a, 4. Br.): 
«... a�™uch der nach gesetzten Vier Amann mit 
Namen Hans Oery, Jakob Grafen, baiden a�™us 
der Herrschaft Schellenberg, Hainrich Quode-
ren, und Adam ~s samt etlich mer a�™us der 
Herrschaft Vad�™uz ...» (S) 

1595 Schiersser (GAT U 9; Z 8): «... Adam ~s 
...» 

1596 Schierser (GAP U 4; Z 26): «... amman 
Adam ~ ...» 

1596 Schierser (GAS U 143; 26/1, fol. 2a): «... 
Adam ~ alter aman ...» 

1604 Schiersser (U 61; fol. 10b): «... stost gegen 
Dem Berg vnd Auffwert Dem Landt nach, an 
Andress ~s Khünder guet ...» 

1604 Schierser (U 61; fol. 26b): «... stost ... ab-
wert dem Landt nach an Andreas ~en ...» (S) 

1604 Schierser (U 61; fol. 29a): «Item Andres ~ 
Zue Schan ...» (S) 

1610 Schiersser (U 64; Z 10f.): Ein Gut in Ga-
petsch im oberen Bofel «stost ... Auffwerts 
dem Land nach an Andreeas ~s guett ...» 

1616 Schierser (Schä U 13; fol. 5b): «Andreas ~ 
Zue Schan Zinnsst ...» (S) 

1616 Shierser (SchäU 118; Z 1): «Ich Andres ~ 
Sesshafft Zue Schaan in der Grafschafft Va-
dutz ...» (S) 

1616 Schiersen (SchäU 118; Z 7): «... Adam ~ 
mein sohn ...» (S) 

1626 schierser (SchäUrb 117; fol. 36a): «... vnnd 
dess Andreas ~s see: Rebackher.» (S) 

1626 Schierser (SchäUrb 117; fol. 7a): «Annd-
reas ~ vnnd Jacob Frumolt Zu Schan, Zinsen 
auser vnd ab ainem Weingarten Zu Vadutz 
Amarehen ...» (S) 

*1638 schierser (PfAS U 10; S. 5, Z 9): «... dar-
umben sezt Adam ~ zue Underpfandt seine 
zwa¨y äckher im Pardiel gelegen ...» 

1638 schierser (RA 8; fol. 1b): «... Ain Stuckh 
wisen auf Buxeraw Zwischen Hanss Conradt 
vnd Geörg ~ gelegen» 

1650 Schierser (GAS U 23; fol. 1a): «... Adam ~ 
seel: ...» (S) 

1653 Schierser (AS 1/1; fol. 64v, Z 1): «Hanß ~ 
stelt k�ˆundtschafft ...» 

1664 Schierser (PfAS Urb 1664; fol. 2r, Z 3): 
«Ein ackher in Gabetsch stost ... aÇufwerts an 
Hanß ~ ...» (S) 

1672 Schierser (PfAS LBMD 1659; fol. 125v, Z 
28-29): «... sepulta est Maria ~ ...» (S) 

1693 Schirscher (PfAS Urb 1693; I fol. 27r, Z 
1): «Andreas ~ zÇu Schan ...» 

1710 Schierser (PfAS Urb 1710; fol. 13r, Z 1): 
«Johannes ~ zÇue Schan ...» (S) 

1715 schiersser (RA 48; fol. 3a): «... Hanns ~ 
...» (S) 

1724 Schirscher (GAS U 149; fol. 2a): «Ander 
~» (S) 

1727 Schieser (PfAS KR Dux; Nr. 2, fol. 1r, Z 
15): «Mer Enpfang ich vom Hanes ~ für 4 
Pfund Hampf ...» (S) 

1729 Schürscher (PfAS Urb 1710; fol. 1r, Z 24): 
«... in Parthiel ... ein stükhel gÓuth ... stost ... 
abwerth an Johannes ~ Hannes sohn ...» 

1747 Schierer (PfAS BB/F 1663; fol. 24v, Z 33): 
«Hanß ~» 

1750 Scerscer (PfAM LBMMC 1682; II S. 27, 
2/8): «... in Domino coniuncti [sunt] ... cum ... 
virgine Maria Anna ~in ex parochia Schan-
nensi.» 

1751 Schirschner (PfAM LBMMC 1682; I S. 
151, 8/5): «Parentes ... [et] Maria Anna ~in.» 

1756 Schirscher (PfAM LBMMC 1682; I S. 
166, 9/9): «Parentes ... [et] Maria Anna ~in.» 

1760 Tschirtscher (PfAM LBMMC 1682; I S. 
179, 8/27): «Parentes ... [et] Mar(ia) Anna 
~in.» 

1771 Schirsher (PfAM LBMMC 1682; II S. 42, 
4/22): «... Sacramentaliter ... coniuncti sunt ... 
et Maria Anna ~in Murenses ...» 

1775 Schiesser (PfAS LBMCD 1695; fol. 344r, 
5/2): «obiit ... Johannes ~ ... ex Schaan» 

1791 Schirßer (PfAS KR; Nr 2, fol. 4r, Z 7): 
«Item bezahl ich dem Lorenz ~ ...» 

1803 Schierscher (SchäA 225-227; 227, S. 129): 
«Die Wittib und Erben des Joha¯n ~ ...» (V) 

1806 Schirscher (GAS U 143; 3, fol. 1a): «... 
Lorentz ~ ...» (S) 

1831 Schiesser (PfAS Urb 1778; fol. 50v, Z 7): 
«Zinser ist Anton ~ ... in Schaan» 

Wertung der historischen Belege 
Zugehörigkeit der Form 1584 Schiers zum 
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FamN unsicher. Bei den vereinzelten r-losen 
Formen vom Typ *Schies(s)er dürfte es sich hier 
wohl um Verschreibungen handeln. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schierscher [ �™si¼r�™s¼r] (S). 
Tschugmell 1960, 103f.: Schierscher (S). Seit 

1474 in Schaan, von Schiers. 
FamB-S, 116ff.: Schierscher. Stammbaum der 

Familien Schierscher von Schaan. Ein eindeu-
tiger Nachweis, dass die Schierscher von 
Schiers im Prättigau stammen, konnte bis heu-
te nicht erbracht werden. 

FLNB I/5, 467: Schierscher. Enthalten in den 
FlN �†Schierscher (S), �†Schierscherguet (P) 
und �†Schierserwisle (R). 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH.  

Nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Schiers im Prättigau (Graubünden). Vgl. 
FLNB I/5, 467; neben Liechtenstein ist der 
Name auch für Landeck (Tirol) bezeugt; 
vgl. Finsterwalder 1994, 466. In Graubün-
den selber fehlt er (gemäss Index in RN 3, 
1007). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schiess 
 
/�™sÇ�‘¼¹s/ 
Bezeugt in: M 

~*1618 Schües (LUB I/4; 367): «... abwerts ahn 
Hannss ~ens Erben ... gueth.» 

~*1618 Schüess (LUB I/4; 367): «... abwerts ahn 
Hanss ~ens erben ... gÇueth.» 

1809 Schieß (PfAM LBMMC 1682; I S. 307, 
5/11): «Parentes ... Joseph. Antonius ~ [et] ... 
pauperes.» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung der aus dem selben Dokument stam-
menden Belege von ~*1618 unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1615f.: Schiess. Altverbürgert in 

AR (Herisau, Trogen, Urnäsch). 

Deutung 
a) Zu mhd. schie±en 'werfen, schiessen, ein 
Geschoss schleudern', altes Nomen agentis 
nach der Tätigkeit als Schütze. Vgl. RN 3, 
679. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls nach der Wohnstätte an einer 
Örtlichkeit dieses Namens oder an einer 
steil emporstrebenden Fläche. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 507. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schiffer 
 
/�™sÇ�Œàf¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1655 Schiffer (PfAE TESFB 1650; fol. I 3v, 
1/7): «Nomen Patrinorum ... Adamus ~ [et] 
...» 

1657 Schüpffer (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 
2/21): «Nomen patrinorum ... Adam ~ [et] ...» 

1661 Schipfer (PfAE TESFB 1650; fol. I 7v, 
4/9): «Parentes ... Adam ~ [et] ...» 

1789 Schiffer (PfAS KR; Nr 1, fol. 3v, Z 10): 
«Item dem Johann Michael ~ Seel. wittib ... 
bezalt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1616: Schiffer. Altverbürgert in 

ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. schiffer m. 'Schiffer' nach der 
Tätigkeit. Vgl. RN 3, 757; Brechenmacher 
2, 507; Duden FamN 577. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Vielleicht verschliffen aus mhd. schiff-
h¨erre m. 'Schiffspatron'. Vgl. Brechenma-
cher 2, 507 (s. v. Schiffherr). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Evtl. zu mhd. schiver(e) m. 'Steinsplitter, 
Holzsplitter', ursprünglich als Übername. 
Vgl. Finsterwalder 1994, 466; Id. 8, 377f. 

Typ: Übernamen 
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Schifftaler 
 
/�™sÇ�Œft̄al¼r/ 
Bezeugt in: S 

1678 Schieffdaler (PfAS LBMD 1659; fol. 133r, 
Z 27-28): «... sepultus est Sebastian ~ von Etz 
aÇus T¨yrol.» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte bzw. Herkunft aus 
einer Flur oder Örtlichkeit Schifftal. Der 
Name kommt öfters vor, so etwa in der Ge-
meinde Wössingen, nahe Stuttgart (Baden-
Württemberg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schili 
 
/�™sÇ�Œl�—/ (?) 
Bezeugt in: S, M 

1604 Schili (RA CXLV 1602-1605; fol. 29v, Z 
1): «Georg ~ zeigt ahn ...» 

1642 Schillj (RA CXLV 1639-1648; S. 70, Z 4): 
«... erstlich hat Jacob ~ versprochen ...» 

1683 Sche¨yli (PfAS LBMD 1659; fol. 57r, Z 
23): «... Baptizatus est filius ... parentes ... et 
Maria ~n ...» (S) 

1684 Schili (PfAS LBMD 1659; fol. 61v, Z 18): 
«... Baptizatus est filius ... parentes ... Maria 
~n ...» (S) 

1685 Sch¨elin (PfAM LBMMC 1682; I S. 7, 
10/9): «... baptizavi Jnfantem ... et Catharinae 
~in ...» 

1693 Schelli (AS 2/1; fol. 117r, Z 7): «Jerg ~ ... 
Wohnhafft zÇu RÇuggel ...» 

1771 Schelli (PfAM LBMMC 1682; I S. 202, 
2/3): «Parentes ... et M(aria) Dominica ~n va-
gi.» 

1791 Scheile (PfAM LBMMC 1682; II S. 64, 
8/28): «... Sacramentum Matrimonii ... inie-
runt ... Juvenis Joannes Sebastianus ~ Merca-
tor vagus de Osterberg ac ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belege schwanken im Tonvokal zwischen 
-i- und -e- (dazu das -ei-, wohl verschriftdeutscht 
aus -i-). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1617: Schilli. Altverbürgert in 

BL und SO. 
FLNB I/5, 468: Schili. Enthalten in den FlN 

Schele (M), �†Breiten Schöhle (M), �†Hocha 
Schele (M), �†Oberschile (M), �†Schiliszil (E). 

Deutung 
a) Ableitung zu mhd. schiel, sch¨el adj. 
'schielend, schief, krumm', als Übername 
für einen Schielenden. Vgl. RN 3, 804; 
Brechenmacher 2, 510; Duden FamN 578 
(alle s. v. Schill); dtv-Atlas 143. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu mhd. sch¨el, sch¨ellec, 
sch¨ellic adj. 'laut tönend, lärmend; aufsprin-
gend, auffahrend, aufgeregt, wild, toll'. Vgl. 
RN 3, 846 (s. v. Schelli); Brechenmacher 2, 
495; Duden FamN 573 (beide s. v. Schel-
l[e]). 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. sch¨elle f. 'Schelle, 
Glöckchen', für den Hersteller oder für je-
manden, der diese an der Kleidung trug. 
Vgl. Duden FamN 573. Die Bildung Schelli 
m. zu Schelle f. wäre dabei individualisie-
rend. 

Typ: Übernamen 

d) Übername zu mhd. sch¨el m. 'Schelm, 
Betrüger'. Vgl. Duden FamN 573f. (s. v. 
Schell[e]). 

Typ: Übernamen 

e) Falls rtr. Ursprungs, eingedeutscht aus 
der Rufform Gilli [ ÝgÇ�‹àli] aus Aegidius, mit 
Lautersatz (rtr.) /Ýg-/ > (dt.) /�™s-/. Vgl. RN 3, 
342. 

VN: Ägidius 
Typ: Rufnamen 

Schilling 
 
/�™sÇ�Œl�—¾/ 
Bezeugt in: ? 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1617f.: Schilling. Altverbürgert 

in AG, BE, BS, LU, SH und TG. 
FLNB I/5, 468: Schilling. Enthalten in den FlN 

�†Schilling (E und G). 

Deutung 
Zu mhd. schillinc m. 'kleine Scheidemünze' 
(der 20. Teil eines Pfundes), als Übername 
nach einer Abgabe oder Leistungsverpflich-
tung. Vgl. Id. 8, 574; RN 3, 763; Brechen-
macher 2, 511. 

Typ: Übernamen 

Schillinger 
 
/�™sÇ�Œl�—¾¼r/ 
Bezeugt in: M 

1791 Schillinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 
249, 5/7): «Parentes ... [et] M(aria) Magdalena 
~in pauperes.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1618: Schillinger. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Volkstümliche Nebenform zu mhd. 
schillinc m. 'Schilling', als Übername nach 
einer Abgabe oder Leistungsverpflichtung. 
Vgl. Brechenmacher 2, 511. 

Typ: Übernamen 

b) Allenfalls nach einer Ortschaft Schilling 
(so in Bayern), Schillingen (Rheinland-
Pfalz, Ostpreussen), durch Ableitung auf 
-er, nach der Herkunft. Vgl. Duden FamN 
579. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schindele 
 
/�™sÇ�Œnd�“l�“/ 
Bezeugt in: S 

1621 Schindelin (RA 3; fol. 1b): «Mehr dem 
Schlosser Bascha ~ Laut seines beigelegten 

Zedels ...» 
1681 Schindele (AS 1/2; fol. 62v, Z 17): «Meis-

ter Leonhart ~ klagt ...» 
1702 Schindlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 17v, 

9/30): «Patrini [Taufe]: ... [et] Catharina ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1702 Schindlin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1618: Schindele. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Schwäbische Ableitung zu mhd. schindel 
f. 'Schindel, Holzziegel', nicht diminuti-
visch, sondern individualisierend mask., als 
Übername für den Schindelmacher oder 
Schindeldecker, entsprechend dem Nomen 
agentis Schind(e)ler. Vgl. Duden FamN 
579; Brechenmacher 2, 513. 

Typ: Übernamen 

b) Gelegentlich nach der Wohnstätte an 
einer Örtlichkeit namens *Schindel ('Wald, 
wo Schindelholz gehauen werden darf). 
Vgl. FLNB I/5, 469; Brechenmacher 2, 
513; Duden FamN 579. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schinder 
 
/�™sÇ�Œnd¼r/ 
Bezeugt in: T 

1493 schinder (GAT U 27; Z 6): «paule ~» (T) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. schinder m. 'Rindenschäler; 
Schlächter; Abdecker', nach der Tätigkeit. 
Vgl. Brechenmacher 2, 514. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Denkbar, aber wenig wahrscheinlich 
auch Übername zu rtr. schiender, 
dschender m. 'Schwiegersohn'. Vgl. RN 3, 
633. 

Typ: Übernamen 
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Schindler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 731: Schindler. Für GR bezeugt in Patzen-

Fardün, Chur, Falera, Madulain, Zizers und 
Malans. Nach der beruflichen Tätigkeit als 
Schindelmacher. 

FamNB-CH 3, 1619: Schindler. Altverbürgert in 
BE, GL (Braunwald, Mollis, Rüti, Schwändi), 
LU, SZ. 

Deutung 
Berufsname zu mhd. schindeler m. 'Schin-
delmacher'. Vgl. Duden FamN 579; Bre-
chenmacher 2, 514. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schirmer 
 
/�™sÇ�‘¼rm¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1672 Schirmar (PfAE TESFB 1650; fol. I 16r, 
12/3): «... parentes sunt ... et Catharina ~in 
von Richenburg.» 

1673 Schirmmär (PfAE TESFB 1650; fol. I 17r, 
12/8): «... parentes sunt ... et Catharina ~in ... 
sie von Reichenburg ...» 

1684 Schiermer (PfAS LBMD 1659; fol. 59v, Z 
33): «... leuantes [Taufe] Casper ~ et ...» (S) 

1705 Schirmmer (PfAM LBMMC 1682; I S. 42, 
2/3): «... baptizatus est Jnfans ... Wilhelmi ~ et 
... vagabundi ...» 

1724 Schirmer (PfAE TESFB 1650; fol. I 69r, 
1/11): «Parentes ... Anna Maria ~in von Reüt-
hen ...» 

1728 Schirmer (PfAS LBMCD 1695; fol. 68r, 
2/27): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in ex 
Rhaetia» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1620: Schirmer. Altverbürgert in 

AR (Trogen), SG (St.Gallen), SZ. 

Deutung 
a) Zu mhd. schirmaere, sch¨ermaere m. 
'Fechter, Fechtmeister; Schützer, Beschüt-
zer, Schirmherr, Verteidiger', nach der Tä-

tigkeit als Schaufechter oder als Übername 
für den Beschirmer bzw. Vormund. Vgl. 
RN 3, 769; Brechenmacher 2, 515; Duden 
FamN 580; Finsterwalder 1994, 468. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. schirm, sch¨erm m. 'Schutzdach, 
Schirmdach, Sturmdach, Obdach', abgelei-
tet auf -er, nach der Wohnstätte an einer 
Örtlichkeit dieses Namens, wenn nicht nach 
dem Erbauer eines solchen. Vgl. Duden 
FamN 580; Finsterwalder 1994, 468. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schirrer 
 
/�™sÇ�‘(¼)r¼r/ 
Bezeugt in: M 

1719 Schirrer (PfAM LBMMC 1682; II S. 14, 
4/17): «[sacramentaliter ... copulati sunt] ... 
Joseph. ~ et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. schirre, geschirre n. 'Geschirr, 
Gerät, Werkzeug, Einrichtung, Ordnung', 
abgeleitet auf -er, nach der Tätigkeit als 
Hersteller von Geschirren, oder als Rumpf-
form für gleichbedeutendes Schirrmacher. 
Vgl. Duden FamN 580 (s. v. Schirrma-
cher). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Kurzform zu mhd. *(ge)schirremeister 
m. nach der Tätigkeit als Aufseher über das 
Geschirr, d. h. über Geräte und Werkzeuge. 
Vgl. Brechenmacher 2, 515; Duden FamN 
580 (beide s. v. Schirrmeister). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Allenfalls zum Verb mhd. sch¯�‹ren 'lauter 
machen, rein machen, glänzend machen', 
als Nomen agentis auf -er nach einer Tätig-
keit. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Allenfalls zu mhd. schure f. 'Scheune', 
nach der Wohnstätte bei einer Örtlichkeit 
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dieses Namens. Vgl. RN 3, 478 (s. v. 
Scheurer: 1649 Jacob Schirer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schito  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Schlachter 
 
/�™slÇaxt¼r/ 
Bezeugt in: M 

1715 Schlacter (PfAM LBMMC 1682; I S. 58, 
6/18): «Parentes ... et Susanna ~in» 

1715 Schlachter (PfAM LBMMC 1682; II S. 12, 
1/7): «... coniuncti [sunt] ... et Susanna ~in de 
Brege[n]z.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1620: Schlachter. Altverbürgert 

in AG und JU sowie jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

Deutung 
a) Zu mhd. slahtaere m. 'Schlächter', nach 
der Tätigkeit. Vgl. Brechenmacher 2, 516; 
Duden FamN 580. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu oberdt. Schlacht f. 'Uferbefestigung 
aus Holz, Weidendamm', nach der Wohn-
stätte an einem solchen Ort oder in einer 
Ortschaft dieses Namens (so in Bayern). 
Vgl. Duden FamN 580. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schlatter 
 
/�™slÇat¼r/ 
Bezeugt in: S 

1786 Schlatter (PfAS LBMCD 1695; fol. 243v, 
8/1): «... coniuncti sunt ... testibus Joanne ~ et 
...» 

1795 Schlatter (PfAS KR; Nr 86 fol. 3v, Z 17): 

«Item dem Johanes ~ Kreütz Würth zÇu Schan 
wegen spenn brott ... [bezahlt]» 

1803 Schlatter (PfAS Rodel 1803; fol. 6v, Z 8): 
«Johannes ~ a�ˆuf Rebra ...» 

1806 Schlatter (GAS U 143; 3, fol. 2a): «... Jo-
hanes ~ würt» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 173: Schlatter. Ein Schlatter hat 

sich in unserem Jh. in Grabs eingebürgert. Zu 
Schlatt 'Sumpfland, meist im Talboden'. 

Tschugmell 1960, 104: Schlatter (S). 1775 bis 
1817 Hintersass. 

FamB-S, 14: Schlatter. Johann Schlatter, Krämer 
und Wirt, ist in Schaan von 1775 bis 1817 be-
zeugt. 

FamNB-CH 3, 1622f.: Schlatter. Altverbürgert 
in AG, AR (Herisau), BE, SG (St.Gallen), SH, 
TG und ZH. 

Deutung 
Zu einer Flur- oder Ortsbezeichnung 
Schlatt, Schlat (im oberdeutschen Sprach-
raum weit verbreitet), abgeleitet auf -er, 
nach der Wohnstätte des Benannten. Die 
Wortgeschichte von Schlatt m./n. ist nicht 
ganz durchsichtig. Es bedeutet 'Abhang' 
oder 'sumpfige Bodensenke', weiter steht es 
für Pflanzen, die speziell in sumpfiger Um-
gebung gedeihen. Vgl. FLNB I/5, 470f.; 
Finsterwalder 1994, 468; Brechenmacher 2, 
518; Duden FamN 581; RN 3, 473. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schlattinger 
 
/�™slÇat�”¾¼r/ 
Bezeugt in: Sb 

1783 Schlattinger (AS 2/20; fol. I 13r, 2. Sp. Z 
2): «Unterpfand ... 1 Bühel aÇuf der ReÇute 
[stosst] Abwärts [an] Mich[ael] ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schlattinger (Sb). 
FamNB-CH 3, 1623: Schlattinger. Vereinzelt 

jünger eingebürgert aus Italien. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
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Schlattingen (wohl Schlattingen TG, nahe 
Schaffhausen). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schlazer 
 
/�™slçats¼r/ 
Bezeugt in: S 

1787 Schlazer (PfAS LBMCD 1695; fol. 178r, 
9/17): «Patrini [Taufe]: Josephus ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher, vielleicht Nomen agentis zum 
Verb schleizen, zu dt. schleissen (intr.) 'ber-
sten, reissen, sich spalten', (tr.) 'reissen, 
spalten, trennen, den Zusammenhang lösen; 
abnutzen, verbrauchen, verzehren, zu Ende 
bringen', nach einer Tätigkeit. Vgl. Grimm 
(s. v. schleiszen). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schlegel 
 
�™slÇ�“g¼l, �™slç�“g¼l 
Bezeugt in: Tb, S 

*1397 schlegel (LUB I/3; 192): «... als wir habin 
... ewigs gelts. von hansen Tschuttels des ~s 
ains Walysers sÒaligen kinden.» 

*1397 schlegel (LUB I/3; 193): «... es sy von 
den obgedahten hanßen ~s sÒaligen kinden ...» 

1465 schlogel (GATb U 2; Z 3): «... So wir wi-
lant z�•u erhart ~ säligen margaretan kouffman-
nin sine eliche witte vnd iren baiden erben ...» 
(Tb) 

1516 Schlögl (GATb U 32; fol. 5a): «... ainem 
genannt Conradt ~ ...» (Tb) 

1516 schlÓogl (U 48; fol. 6b): «... Connradt ~ ...» 
1544 Schlegel (SchäU 58): «Ich Pauli ~ am 

Trissnerberg ...» (Tb) 
1573 schlegel (SchäU 72; Z 9): «... Stost ... ab-

wert dem Lannd nach, an Hanns ~s guet ...» 
(B) 

*1581 schlegell (PfABe ZB 1574; fol. II 53r, Z 
10): «Waß ich für wein deß [15]81 und [15]82 
Jars verkhofft ... dem Marti ~ 12 Viertel.» (G) 

1584 Schlegel (U 56; fol. 11a): «Christa ~ ...» 
(Tb) 

1584 Schlegel (U 56; fol. 4b): «Hannss ~ 
Schmid» (B) 

1611 Schlegel (GATb U 28; Z 6): «... Partlin ~ 
...» (Tb) 

1626 Schlegel (SchäU 121; Z 10): «... Stost ... 
dem Land nach an Aufwert An Thoma ~s 
guett ...» (Tb) 

1646 Schlegel (RA CXLV 1639-1648; S. 157, Z 
2): «In stritigen sachen entzwischen Hanß ~ 
vß der Graffschfft Werdenberg ... contra ...» 

1656 Schlögel (SchäStB 131; fol. 2b): «Mehr Er 
als Vogt Andreass ~s Kinder» (Tb) 

1657 Schlägl (AS 1/1; fol. 103r, Z 2): «Barthle 
Beckh be¨ystandt Anna ~inin abm Berg Clagt 
Contra ...» 

1659 Schlägel (AS 1/1; fol. 122v, Z 13): «Vlrich 
~ 82 Jahr alt, sagt ...» 

1661 Schlegl (PfAS LBMD 1659; fol. 2v, Z 34): 
«... Baptizatus est ... filius Joannis ~ Junioris 
ab Profetschen vnnd ...» (Tb) 

*1688 Schlegell (PfAS KR; Nr 45, fol. 2r, Z 23): 
«Mer Geben ein Spen für Christen ~ ...» 

1690 Schlegel (PfABe 29/3; fol. 4r, Z 8): «... 
stifftet ab dem Fronhofer stost ... an ~s Kinder 
gueth ...» (M) 

1693 Schlegel (PfAS Urb 1693; II fol. 10r, Z 1): 
«Hanns ~ aÇuf Provocenng ...» 

1705 S(c)hlegl (PfAE TESFB 1650; fol. I 48r, 
11/11): «Parentes ... et Anna Maria ~inin ex 
St¨yua» [Styria?!̈]. 

*1706 Schlegel (PfAS Urb 1706; fol. 28r, Z 1): 
«Johannes ~ aÇuf Profatscheng ...» 

1708 Schlegel (PfAS LBMCD 1695; fol. 310v, 
5/30): «[obiit] Joannem ~ ab Proffentscheng» 

1741 Schlegel (PfAE TESFB 1650; fol. I 87v, 
6/21): «Patrini ... Andreas ~ ex Gambs et ...» 

1744 Schlegell (PfAS KR Dux; Nr. 10, fol. 2r, Z 
6): «Mer ... bezahl ich dem Johannes ~ ...» (S) 

1766 Schlegel (PfAM 43/13; fol. 2r, Z 19): 
«Weithers verpfänden Wür Ein Stuck Hew 
boden ... In der Herrschafft Schellenberg ... 
stost aufwert an Justi ~ ...» 

1778 schlegell (AlpAV U 4; fol. 1a): «... Johan-
ness ~ ...» (Tb) 

1803 Schlegel (SchäA 225-227; 227, S. 132): 
«Der Joha¯n ~ älter aufm Trisnerberg ...» (Tb, 
V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schlegel Tb. Walliser Ge-
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schlecht. 
Ospelt 1939, 108: Schlegel [ �™slegl] (Tb, S). 
Perret 1950, 173f.: Schlegel. 1239 erscheint zu 

Müstair ein Schlegel. Damit ist erwiesen, dass 
auf rätischem Gebiet nicht alle Schlegel wal-
serischen Ursprungs sind. Vielleicht haben sie 
sich den Walsern auch nur beigesellt. Sie ge-
langten nach Davos und 1300 nach Chur; 
1442 sind sie in Sax erwähnt, 1465 in Liech-
tenstein und in Grabs, 1479 in Buchs, 1484 in 
Malans GR, 1517 in Flums, 1523 in das 
Kirchspiel Gretschins (Wartau) eingekauft. 
Heute sind sie altverbürgert in Alt St.Johann, 
Buchs, Flums, Grabs, Mels, Pfäfers, Quarten, 
Sargans, Sevelen, Vilters, Walenstadt, Wart-
au, Davos, Klosters, Schuls, Tarasp, sowie in 
den Kantonen Luzern und Bern. Herleitung 
aus ahd. slegil 'Werkzeug zum Schlagen' (viel-
leicht Bezeichnung von Schmied, Zimmer-
mann, Wollschläger). 

Tschugmell 1957, 87: Schlegel (B). 1584 ge-
nannt. 

Tschugmell 1960, 104f.: Schlegel, 1584 für 
Schaan erwähnt; 1850 bis 1940 von Triesen-
berg zugezogen. 

Vallaster 1974, 177: Schlegel (wals.), 1621 in 
Gaschurn, ebendort in den Pfarrbüchern als 
Partenner Einwohner. Heute ausgestorben. 

Salzgeber 1979, 51: Schlegel. Der FamN Schle-
gel scheint im Wallis, in Vals, in Davos und 
1530 im Montafon auf. 

Fritz 1981, 71: Schlegel. Urk. bezeugt 1530 in 
Gaschurn. 

FamB-Tb 1, 44: Schlegel (Tb). Von einem Be-
ruf: vielleicht Zimmermann, Schmied, also 
von einem Beruf, wo er schlagen musste. 

FamB-Tb 7, 77ff.: Schlegel. Stammbaum der Fa-
milien Schlegel von Triesenberg. Erste ur-
kundliche Erwähnung für Triesenberg im Jah-
re 1465. Alle Schlegel in Liechtenstein stam-
men von Triesenberg (Prufatscheng). Der Na-
me stammt von ahd. slegil 'Werkzeug zum 
Schlagen'. 

FamB-S, 121: Schlegel. Stammbaum der Fami-
lien Schlegel von Schaan. Alle Schlegel in 
Liechtenstein lassen sich zurückführen auf 
Hans Schlegel (ca. 1600-1675) von Profa-
tscheng [sic].  

FamNB-CH 3, 1623f.: Schlegel. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Davos, Klosters, Scuol), LU, 
SG (Alt St.Johann, Buchs, Grabs, Mels, Mols, 
Sargans, Sevelen, Vilters, Walenstadt, Wangs, 
Wartau). 

FLNB I/5, 472: Schlegel. Enthalten in den FlN 

Schlegelegga (Tb), �†Schlegelsrank (V) und 
Schlegelsstuck (V). 

Deutung 
a) Zu mhd. slegel m. 'Werkzeug zum 
Schlagen, Schlägel, Keule, Flegel, schwerer 
Hammer', als Übername für den Handwer-
ker, der mit einem Schlagwerkzeug 
arbeitet, oder für eine grobe, ungeschlachte 
Person. Vgl. RN 3, 730; Brechenmacher 2, 
520; Duden FamN 581; Finsterwalder 
1994, 471. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. slegel m. 'Ort, wo geschlagen, 
geschlachtet wird, Schmiede, 
Schlachthaus', nach der Wohnstätte bei 
einem solchen Haus, oder, gegebenenfalls, 
nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Schlegel (so in Sachsen, Thüringen, 
Bayern, Schlesien). Vgl. Brechenmacher 2, 
520; Duden FamN 581. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schleger 
 
/�™slçeg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1753 Schleger (PfAS LBMCD 1695; fol. 231v, 
8/6): «... coniuncti sunt ... et Catharina ~in ex 
Sargans» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH, 
ist im Beleg aber für Sargans bezeugt. 

a) Zu mhd. slahen 'schlagen; schlachten; 
schlagend gestalten, schmieden', dazu No-
men agentis auf -er als Übername nach ver-
schiedenen Tätigkeiten, z. B. derjenigen des 
Wollschlägers, Kupferschlägers, Ölschlä-
gers, Holzschlägers oder Zimmermanns. 
Vgl. Duden FamN 581 (s. v. Schläger); 
Brechenmacher 2, 521; RN 3, 730. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu dt. Schläger m. 'Raufbold'. 
Vgl. Duden FamN 581. 

Typ: Übernamen 
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c) Nach Brechenmacher 2, 521 ist Schleger 
auch alte Form von Schleier(macher), zu 
mhd. slei(g)er m. 'Schleier, Kopftuch'. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schlichtherle 
 
/�™slÇ�Œ¿th¯�‰rl�‡/ (?) 
Bezeugt in: S 

1725 Schlicterherlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
63v, 5/29): «... Vaduzii baptizatus est per Re-
verendus Dominus Josephus ~ ...» 

1736 Schlichtherle (PfAS BB/F 1663; fol. 20v, Z 
25-26): «Josephus Ludovicus ~ sacerdos» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung aus mhd. sliht, sl̈eht adj. 
'gerade, glatt, schlicht, nicht voll, nicht 
kraus oder verwirrt' und mhd. h¯ar n. 'Haar'; 
mit individualisierender (mask.) Ableitung 
auf -le: 'der mit schlichtem Haar'. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 525; Finsterwalder 1994, 
471. 

Typ: Übernamen 

Schlichting 
 
/�™slÇ�Œ¿t�—¾/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Schlichtig (LUB I/2; 321): «... Eber-
lin ~ vnd HÒanni und Nesa ...» 

1. H. 15. Jh. Schlichtneg (LUB I/2; 366): «... 
R�•udolff ~ Òalli sin wirtin ...» 

1. H. 15. Jh. Schlichtnig (LUB I/2; 367): «... 
R�•udolff ~ Òalli vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Schlichtnig (LUB I/2; 368): «... 
R�•udolff ~ Òalli vxor eius ...» 

1620 Schlichting (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 12): 
«Ruodolff ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belege stammen aus dem Eschner Jahrzeit-
buch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1625: Schlichtig. Altverbürgert in 

BE. 
FamNB-CH 3, 1625: Schlichting. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. slihtinc m. 'der einen 
Streit (unberufen) schlichten will'. Vgl. RN 
3, 650; Brechenmacher 2, 525; Duden 
FamN 583. 

Typ: Übernamen 

Schlier 
 
/�™slÇ�‘¼r/ 
Bezeugt in: Unterland 

1411 Schlier (LUB I/3; 231): «... stossent ain-
halb an des ~s akker ...» 

Wertung der historischen Belege 
Es handelt sich um Güter am Eschnerberg. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1625: Schlier. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FLNB I/5, 472f.: Schlier. Enthalten im FlN 

�†Schliers (E). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die Deutung von �†Schliers (E) als Genitiv zu ei-
nem PN Schlier (< Schliers Acker, so urk. 1411) 
scheint nicht ganz zweifelsfrei, und damit auch 
der Zusammenhang zwischen dem ON �†Schliers 
und einem FamN Schlier (aus Deutschland). 

Deutung 
Der FamN erklärt sich möglicherweise 
nach der Herkunft des ersten 
Namensträgers aus der Gemeinde Schlier 
im Landkreis Ravensburg, 
Regierungsbezirk Tübingen, Baden-
Württemberg. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Schliesser 
 
/�™slÇ�‘¼¹s¼r/ 
Bezeugt in: E 

1620 Schließer (Pfäf 21/8; fol. 3r, Z 26): 
«Margaretha ~in ...» 

Wertung der historischen Belege 
Auszug aus dem Jahrzeitbuch Eschen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. slie±en 'schliessen, verschliessen', 
Nomen agentis auf -er, nach der Tätigkeit 
als Kellermeister, Verwalter der Vorräte, 
Torwächter oder Gefängniswärter. Vgl. Du-
den FamN 583; Brechenmacher 2, 526. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schlinser 
 
/�™slÇ�Œns¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Slinser (LUB I/3; 294): «Des ~s Bruel» 
1383 Slinser (LUB I/3; 156): «... popersers acker 

gelegen Bi Eschan. Den nu buwet Hartman 
~.» 

1394 Schlinser (LUB I/5; 658): «... Item hart-
mans ~s Svn ...» 

1. H. 15. Jh. Schlinsar (LUB I/2; 333): «Greta 
~in Caspars Haslars husfrow» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 473: Schlinser. Enthalten im FlN 

�†Schlinsers Brüel (M). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der vorarlbergischen 
Gemeinde Schlins (im Walgau), durch Ab-
leitung des ON auf -er. Vgl. RN 3, 586. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schlipfer 
 
/�™slÇ�Œpf¼r/ 

Bezeugt in: E, G 

2. H. 16. Jh. Schlipfer (LUB I/2; 349): «Hans 
Marxer, Elsa ~rj syn husfrow ...» 

2. H. 16. Jh. Schlipfer (PfABe ZB 1574; fol. II 
69v, Z 19): «... mer am vest ~ 6 Gulden.» (G) 

1584 Schlipffer (U 56; fol. 30a): «Vest ~» (E) 
1653 Schliffer (PfAE TESFB 1650; fol. I 2v, 

11/4): «Nomen patrinorum ... Bartli ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schlipfer (E, G). 
FLNB I/5, 473f.: Schlipfer. Enthalten in den FlN 

�†Schlipfer (E) und �†Schliefersbühl (E). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. slipfe, slipfine f. 'Erdrutsch', abge-
leitet auf -er, nach der Wohnstätte des ers-
ten Namenträgers bei einem Erdrutschhang 
oder an einer Örtlichkeit dieses Namens. 
Vgl. RN 3, 453; Brechenmacher 2, 527; 
Duden FamN 583; FLNB I/5, 473. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schlosser 
 
/�™slÇo¹s¼r/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. schloßer (PfABe ZB 1574; fol. II 
1r, Z 12): » [Überschrift] Der Br�ˆuoder hoff 
zuo Rancquil[:] ... ~ gen 1/2 Gulden ...» (G) 

1556 Schloßer (PfABe d/5; fol. 3r, Z 8): «... 
stoßt ... ahn Caspar ~s Erben guot» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1626: Schlosser. Altverbürgert in 

BE, BS, GR (Pigniu/Panix) und SO. 

Deutung 
Zu mhd. slo±±er m. 'Schlosser', nach der 
Tätigkeit. Vgl. RN 3, 750; Brechenmacher 
2, 528; Duden FamN 583. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Schlumpf 
 
/�™slÇ¥mpf/ 
Bezeugt in: E, M 

1702 S(c)hlumpf (PfAE TESFB 1650; fol. I 45r, 
7/28): «Parentes ... et Anna Maria ~in.» 

1705 Schlünfin (PfAM LBMMC 1682; I S. 42, 
2/3): «... baptizatus est Jnfans ... et Anna(e) 
Maria(e) ~ vagabundi ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 174: Schlumpf. Ein Schlumpf hat 

sich in unserem Jh. in Buchs eingebürgert. Zu 
mda. Schlumpf 'ein Mund voll Speise'. 

FamNB-CH 3, 1627: Schlumpf. Altverbürgert in 
AR (Herisau, Waldstatt), LU, SG (Alt St.Jo-
hann, Kirchberg, Krummenau, Oberhelfensch-
wil, St.Gallen, St.Peterszell, Wattwil), ZG und 
ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. slump adj. 'schlumpig, schlaff 
herabhängend' bzw. zu mhd. slump m. 'un-
ordentlicher Mensch', mda. Schlump m., 
'wer müssig herumschlendert', als ÜN nach 
Kleidung, Gestalt oder Auftreten des Be-
nannten. Vgl. RN 3, 857; Brechenmacher 2, 
530; Duden FamN 584; Id. 9, 564. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu mda. Schlumpf m. 'kleines 
Quantum, ein Mund voll, eine Hand voll', 
auch 'ungeformte Menge, Klumpen von 
Schmalz'. Vgl. Id. 9, 566; Jutz 2, 971. 

Typ: Übernamen 

Schmal  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 798: Schmal. In Jenins (GR) ist 1524 ein 

Jos Schmall bezeugt. Übername zum Adjektiv 
schmal nach der Körpergestalt. 

FamNB-CH 3, 1628: Schmal. Aus Deutschland 
1876 in ZH und 1911 in SG eingebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. smal adj. 'schmal, dünn, 

schlank, schmächtig, klein, gering, kärg-
lich', nach der Körpergestalt des Benannten. 
Vgl. Duden FamN 584; Brechenmacher 2, 
532; RN 3, 798. 

Typ: Übernamen 

Schmiderer 
 
/�™smç�Œd¼r¼r/ 
Bezeugt in: S 

1722 Schmiderer (PfAS LBMCD 1695; fol. 57r, 
4/28): «Parentes: ... [et] Domina Antonia ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar zum Berufsnamen Schmieder für 
den Schmied (als Nomen agentis auf -er zu 
mhd. smiden 'schmieden'), mit nochmaliger 
Ableitung auf -er für den Abkömmling von 
diesem. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schmied 
 
/�™smç�Œd/ 
Bezeugt in: T, S, E, M, G. Im liechtenstei-
nischen Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt 
als Schmid, Schmidt. 

nach 1371 Smid (LUB I/1; 260): «... ~ ...» 
1376 smit (LUB I/4; 82): «... stosset ... an clau-

sen ~z wissen ...» 
1. H. 15. Jh. Schnitd (LUB I/2; 371): «... vss ~en 

bongarten ...» 
1452 schmid (GAT U 26; Z 13): «... hansen ~ 

...» (Tb) 
1. H. 16. Jh. Schmid (LUB I/2; 334): «... Adla 

Marxerri, Wolffen ~s von Geffis husfro-
wenn.» 

1. H. 16. Jh. Schmid (LUB I/2; 366): «... Adla 
Marxerri, Welffen s~ von GÒaffis husfrowenn 
...» 

1500 Schmidt (PfAS U 5; Z 9): «... accepimus 
dilecti nobis in Christo ... Nicolaus ~ ... laici 
...» 

1509 Schmid (SchäU 26): «... Hannsen ~ zÒu 
Schan ...» (S) 
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~1510 smid (LUB I/4; 263): «... Stost ... an 
Claus ~s ...» 

~1510 smid (LUB I/4; 280): «... stost ... an cl�™as 
~s acker ...» 

~1510 schmid (LUB I/4; 306): «... Stost ... an 
hans ~s erben gÒuter» 

*1580 schmid (PfABe ZB 1574; fol. II 52r, Z 
16): «Item ich hab anno [15]80 khorn und 
waisen verkhoft ... dem ulli ~ 2 Viertel waisen 
1 Viertel khorn.» (G) 

1584 Schmidt (U 56; fol. 33b): «Michel ~» (M) 
1667 Schmid (PfAM LBCM 1640; I S. 1, Z 9): 

«... patrini [Taufe] fuerunt ... et Anna ~in» 
1675 Schmid (PfAS LBMD 1659; fol. 36r, Z 11-

12): «... leuantes [Taufe] Reverendus Domi-
nus Johanes ~ et ...» (S) 

1716 Schmid (PfAS LBMCD 1695; fol. 46v, 
4/12): «Parentes: ... [et] Agatha ~in» 

1737 Schmid (PfAM LBMMC 1682; I S. 111, 
1/3): «Parentes ... Christianus ~ et ... vagabun-
di.» 

1738 Schmid (PfAE TESFB 1650; fol. I 84r, 
3/19): «(Beneduri) ... Parentes ... Michael ~ 
[et] ...» 

*1773 Schmit (PfAE SR 1755; S. 10, Z 13): «... 
ein Stuckh ackher auf Güedtigen stost auf-
werth gegen Schan an Polli ~s seel(igen) Er-
ben in Mauren ...» 

1809 Smieth (PfAS LBMCD 1695; fol. 304r, 2. 
Sp. Z 28): «Parentes: Perillustris Dominus 
quaestor in Vaduz Ferdinandus Adolphus ~ et 
...» 

Wertung der historischen Belege 
1. H. 15. Jh. Schnitden dürfter verschrieben sein 
für Schm-. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 95: Schmidt. Für Mauren im 

Legerbuch 1584 erwähnt. 
Ospelt 1939, 108: Schmid, Schmidt (S, M). Mit 

Literaturangaben. 
Tschugmell 1941, 135: Schmied (M). 1804 Hin-

tersass in Schaanwald. 
Perret 1950, 174f.: Schmid. 1358 erscheinen 

Smit in Ragaz, 1379 Schmit in Sargans, 1389 
Smit in Flums, 1450 Schmid in Ragaz, 1489 in 
Pfäfers, 1502 in Werdenberg. Heute altverbür-
gert in Ragaz, seit 19. Jh. in Grabs, neu auch 
in Gams. Schmidt hat es seit 19. Jh. in Wartau, 
neu auch in Sargans. 

Vallaster 1974, 177: Schmid. 1477 in St.Gallen-
kirch, 1621 noch in Schruns, dann in den Bü-

chern von Gaschurn. 
Vogt 1979, 64: Schmied. 1313 Johans dem Smi-

de in Laterns, 1439 Ruodolff Schmid von 
Röns, 1482 Caspar Schmid am Ludescherberg. 

Fritz 1981, 71: Schmid. Urk. bezeugt 1421 in 
Silbertal, 1447 in Schruns. 

Längle 1985, 64: Schmid. Ahd. smido [sic], lat. 
FABER. Die Schmid von Ragaz, Mauren und 
Schaan schrieben sich früher Faber und Fab-
ri. Die Schmid, Schmidt usw. sind sowohl in 
GR als auch in Sargans und Werdenberg ver-
breitet. Da die Schmieden meist den Grafen 
oder Herren gehörten, erklärt sich die deut-
sche Namengebung selbst im romanischen 
Gebiet. So lesen wir 1410 in Flums von 
Antony Ysenschmid der Walch, seine Schwie-
germutter Agnesa Vidal und deren Sohn. 
Trotz des dt. Namens war Ysenschmid also ein 
Romane, ebenso seine Verwandtschaft. In 
Vorarlberg erscheint der Name Schmid erst-
mals 1313, dort noch als Beiname («Johans 
dem Smide»). Die Schmid sind in Röns, Sat-
teins, Nüziders, Ludesch, Frastanz, Nenzing, 
Schnifis und Altenstadt immer wieder belegt. 

FamNB-CH 3, 1628ff.: Schmid. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell, Oberegg), AR (Gais, 
Hundwil, Rehetobel, Schwellbrunn, Stein, Ur-
näsch, Waldstatt, Walzenhausen), BE, BL, 
BS, FR, GL (Glarus, Nidfurn, Schwanden), 
GR (Bergün, Castiel, Chur, Davos, Disentis, 
Fanas, Felsberg, Filisur, Flims, Jenaz, Küblis, 
Langwies, Lüen, Maladers, Malans, Malix, 
Parpan, St.Peter, Saas, Says, Somvix, Stierva, 
Tamins, Tavetsch, Vals, Vigens), LU, SG 
(Bad Ragaz, Berneck, Bütschwil, Degersheim, 
Ennetbühl, Flawil, Ganterschwil, Kappel, 
Kirchberg, Krummenau, Mogelsberg, Nesslau, 
Oberhelfenschwil, Oberuzwil, Rorschacher-
berg, St.Peterzell, Stein, Wildhaus), SH, SO, 
SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH. 

FamNB-CH 3, 1641f.: Schmidt. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, BS, FR, GR (Ardez, Bergün, Fi-
lisur, Igels, Sagogn, Sent, Stierva), JU, SG 
(Mels) und VS. 

FamNB-CH 3, 1642f.: Schmied. Altverbürgert in 
AG, BE und FR. 

FamNB-CH 3, 1643: Schmit. Altverbürgert in 
GR (Disentis). 

FamNB-CH 3, 1643: Schmitt. Altverbürgert in 
JU und zahlreich im 19. und 20. Jh. eingebür-
gert aus Deutschland und Frankreich. 

Deutung 
Zu mhd. smit m. 'Schmied, Metallbearbei-
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ter' nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 742ff.; 
Brechenmacher 2, 538; Duden FamN 586f. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schmiedli 
 
/�™smÇ�Œdl�—/ 
Bezeugt in: S, E 

1627 Schmitli (U 70; Z 1): «Ich Andreas ~ aüf-
berg, in der Herrschafft Schellenberg sesshafft 
...» (E) 

1725 Schmidli (PfAS BB/F 1663; fol. 15v, Z 
11): «Josephus ~» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1639: Schmidle. Altverbürgert in 

AG. 
FamNB-CH 3, 1639f.: Schmidli. Altverbürgert 

in AG, AR (Speicher), LU, SO, VD und ZH. 
FamNB-CH 3, 1643: Schmiedle. Vereinzelt im 

19. Jh. aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Diminutiv auf -li zu mhd. smit m. 'Schmied, 
Metallarbeiter', in den möglichen Bedeu-
tungen 'Sohn eines Schmieds', 'schlechter, 
wenig angesehener Schmied', 'kleiner 
Schmied', 'junger Schmied'. Vgl. RN 3, 
744; Brechenmacher 2, 539; Duden FamN 
587. Siehe Þ Schmiedlin. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schmiedlin 
 
/�™smÇ�Œdl̄�Œn/ 
Bezeugt in: Tb, S, E, M 

1516 Schmitlin (GATb U 32; fol. 4b): «Item 
Bartlen ~ ...» (Tb) 

1584 Schmidtlin (U 56; fol. 32b): «... Michael ~ 
...» (M) 

1602 Schmidlin (RA CXLV 1602-1605; fol. 4r, 
Z 8-9): «Urtheil ... entzwischen Michaelen ~ 
von Mauren alß Clägern ahn einem ...» 

1626 Schmidtlin (SchäUrb 117; fol. 23b): «Zin-
set Jetzo Andreas ~ an der Hueb.» (S) 

1641 Schmidtlin (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 

32-33): «... cum Lucia ~ matrimonio iunxi ...» 
1699 Schmidtlin (PfAE BB 1699; S. 4, Z 9): «die 

wol Edle geboren Junckhfrauw Catharina ~ 
EinHalß Nuster verehrt.» 

1712 Schmidlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 40v, 
1/27): «Parentes: ... [et] Agatha ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1640: Schmidlin. Altverbürgert in 

BE, BL, LU und SH. 
FamNB-CH 3, 1643: Schmiedlin. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Diminutiv auf -lin zu mhd. smit m. 
'Schmied, Metallarbeiter', in den möglichen 
Bedeutungen 'Sohn eines Schmieds', 
'schlechter, wenig angesehener Schmied', 
'kleiner Schmied', 'junger Schmied'. Vgl. 
RN 3, 744; Brechenmacher 2, 539; Duden 
FamN 587. Siehe Þ Schmiedli. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schmir 
 
/�™smÇ�‘(¼)r/ 
Bezeugt in: M 

1789 Schmir (PfAM LBMMC 1682; I S. 242, 
8/10): «Parentes ... [et] Catharina ~in vagi ex 
Helvetia.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Räumliche Herkunft des Geschlechts nicht 
bekannt; sprachliche Herleitung nicht zu-
verlässig zu erkennen. 

Schmuck  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1644: Schmuck. Aus Deutsch-

land, Österreich und Frankreich in BS und TG 
eingebürgert. 



Familiennamen 267 Schneeberger 

Deutung 
a) Im ober- und mitteldeutschen Raum 
Übername zu mhd. smuc, -ckes m. 'das An-
schmiegen', das sich auf das Tragen eng an-
liegender Kleidung beziehen kann oder 
auch auf Schmuck. Vgl. Duden FamN 588; 
Finsterwalder 1984, 473. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu mhd. smucken, Intensivum 
zu schmiegen, für einen schmiegsamen, 
ranken, schlanken (so Brechenmacher 2, 
541) oder für einen krummen, zusammen-
gekrümmten (so Finsterwalder 1984, 473) 
Menschen. 

Typ: Übernamen 

Schnarwiler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1645f.: Schnarwiler. Altverbür-

gert in LU. 

Deutung 
Wohl nach der Wohnstätte bzw. Herkunft 
von einer Örtlichkeit *Schnarwil. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schnebeli 
 
/�™snÇeb¼l�—/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 16. Jh. Schnebelli (LUB I/2; 334): «ab 
ainem acker genant des ~s acker» 

1. H. 16. Jh. Schnebeli (LUB I/2; 335): «ab ai-
nem acker genantt des ~s acker» 

Wertung der historischen Belege 
Eschner Jahrzeitbuch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1646: Schnebele. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1646: Schneebeli. Altverbürgert 

in ZH. 
FamNB-CH 3, 1645: Schnäbeli. Im 19. Jh. in 

VD eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1646: Schneble. Altverbürgert in 

AG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

FamNB-CH 3, 1646: Schnebli. Altverbürgert in 
AG. 

FamNB-CH 3, 1646: Schneebele. Vereinzelt 
jünger aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1647: Schneeble. Vereinzelt im 
19. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 

FLNB I/5, 476: Schnebeli. Enthalten im FlN 
Schnäbeler (M). 

Deutung 
a) Mhd. snewlin n. 'leichter Schnee', Dimi-
nutiv zu mhd. sn¯e (Genitiv sn¯ewes) m. 
'Schnee', wohl als Übername für eine auf-
fallend hellhaarige Person. Vgl. RN 3, 808; 
Brechenmacher 2, 543; Duden FamN 588. 

Typ: Übernamen 

b) Diminutiv zu mhd. snabel m. 'Schnabel', 
als kosender Übername für eine redselige 
Person. Vgl. Brechenmacher 2, 541; Duden 
FamN 588 (s. v. Schnabel). 

Typ: Übernamen 

c) Diminutiv zu mhd. snabel m. 'lange und 
aufgekrümmte Schuhspitze', als Übername 
für den Träger solcher Schuhe. Vgl. Duden 
FamN 588 (s. v. Schnabel). 

Typ: Übernamen 

Schneeberger 
 
/�™snç�“b�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1783 Schneberger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
170r, 3/22): «Parentes: Catharina ~in ex Weil-
ler [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1647: Schneeberger. Altverbür-

gert in AG und BE. 

Deutung 
Nach der Herkunft von einer Örtlichkeit 
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oder aus einer Ortschaft namens Schnee-
berg: Den Namen trägt etwa eine Stadt im 
Erzgebirge (Landkreis Aue-Schwarzberg, 
Sachsen), eine Gemeinde in Unterfranken 
(Landkreis Miltenberg, Bayern), ein Orts-
teil von Beeskow (Landkreis Oder-Spree, 
Brandenburg), eine Katastralgemeinde in 
der Gemeinde Kirchschlag (Niederöster-
reich). Vgl. RN 3, 580; Brechenmacher 2, 
544; Duden FamN 589. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schneider 
 
/�™snç�Œd¼r/, /�™snÇ�Š�›d¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb, S, M, G. Im liechtenstei-
nischen Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1363 schneider (LUB I/3; 294): «... Ülin ~ ...» 
1387 Schnider (LUB I/1; 412): «~» 
1394 schnider (LUB I/5; 658): «... vnd peters ~s 

seligen kind mitenander ...» 
1. H. 15. Jh. Schnidar (LUB I/2; 360): «Hainrich 

~s R�•udolffs sins suns» 
1411 Schnider (LUB I/1; 468): «... st�ˆosset obnen 

vnd ainhalb an hansen ~s g�•ut» 
1420 schnider (PfABe U 3; Z 12): «... stosset ... 

an hanssen ~s g�•ut ...» 
1443 schnider (U 34; Z 2f.): «... v¯n nesa claus 

ardugers tochter mit irem vogt hansen ~ von 
trisen ...» (T) 

1465 schnider (GATb U 2; Z 1): «... hans ~ Wal-
liser am trisnerberg ...» (Tb) 

1475 schnider (PfAT U 6; Z 4): «... auch mit 
hand ... des ... paule ~'s sesshaft ze tr̈ysen die-
ser zit mines [ursula gäsnerin] ergebnen vogtz 
...» 

~1510 schnider (LUB I/4; 271): «... stost ... an 
�•vlrich ~s ... gÒuter» 

1516 Schnider (GATb U 32; fol. 6a): «... Hanns 
~ ...» (Tb) 

*1580 schnider (PfABe ZB 1574; fol. II 52r, Z 
15): «Item ich hab anno [15]80 khorn und 
waisen verkhoft ... dem ~ 1 ß. waisen.» (G) 

1660 Schnider (PfAM LBCM 1640; II S. 2, Z 
27): «... confirmati sunt ... sequentes ... Annae 
~in ...» 

1665 Schneider (PfAM UJ 1665; fol. 26r, Z 6): 
«... stost Schan halb an Maria ~in ...» 

1675 Schneider (PfAM LBCM 1640; III p 13, Z 
5): «... iunxi matrimonio ... et Annam ~in pa-
rochianam Murensem» 

1682 Schneider (PfAM LBMMC 1682; III S. 1, 
12/4): «... obiit virgo Maria ~in» 

*1698 Schneider (LUB I/4; 531): «ein Vierten-
theil des BaÇumbgarttlins ... genant ~s Wasen 
...» 

1741 Schneider (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 
11/27): «... copulati Sunt ... et V(irgo) Anna 
Maria ~in ex Berckhheimb ex districtu Och-
senhausano.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Schnider (T). Nach der Be-

schäftigung als Schneider. 
Büchel 1902, 115: Schnider (Tb). Walliser Ge-

schlecht. 
Ospelt 1939, 108: Schnider (B). Nach Büchel 

1902 und Büchel 1918. 
Tschugmell 1941: Schneider. In Mauren 1643 

bis 1723. 
Perret 1950, 176f.: Schneider. 1379 finden wir 

Schnider in Ragaz, 1399 in Vilters, 1425 in 
Balgach, dann auch in Mels, Rüthi, Vild; 
Schneider hat es in Ludesch, Bludenz und 
Sonnenberg. Mögliche Bedeutungen: 1. Tuch-
schneider, -händler, 2. Kleidermacher, 3. 
Schnitzler, Drechsler, 4. Baumschneider, 5. 
Steinschneider. 

Tschugmell 1957, 87: Schneider (B). 1735 bis 
1796, aus Weisstannen. 

Fritz 1981, 71: Schneider. Urk. bezeugt 1588 in 
Tschagguns, 1621 in Silbertal. 

FamNB-CH 3, 1647ff.: Schneider. Altverbürgert 
in AG, AR (Stein), BE, BL, BS, FR, GL (Elm, 
Riedern), SG (Altstätten, Bad Ragaz, Jona, 
Kappel, Krinau, Mogelsberg, Murg, Pfäfers, 
Rüthi, Wangs, Weesen, Weisstannen), SH, 
SO, TG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1655: Schnider. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), GR (Vals), LU, SG 
(Benken, Wangs) und SO. 

FamNB-CH 3, 1655: Schneyder. Vereinzelt jün-
ger aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1656f.: Schnyder. Altverbürgert 
in AG, BE, LU, SG (Kappel), SO, SZ, TG, VS 
und ZH. 

FLNB I/5, 477f.: Schneider. Wohl enthalten im 
FlN �†Schneiders Wasen (M) sowie allenfalls 
in Schnideracker (Sb) und �†Schnidersboden 
(Tb). 
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Deutung 
Zu mhd. sn¯�‹daere m. 'Schneider' nach der 
Tätigkeit. Vgl. RN 3, 710f.; Brechenmacher 
2, 546; Duden FamN 589. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schnell 
 
/�™snÇel/ 
Bezeugt in: T 

1493 schnell (U 17; Z 7): «... Ern¨y ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schnell (T). Rtr. Tschanell 

'Johannchen'. 
Ospelt 1939, 108: Schnell. Grafschaft Vaduz, 

mit Literaturangaben. 
FamNB-CH 3, 1654: Schnell. Altverbürgert in 

BE, GR (Maienfeld), SG (Kirchberg) und TG. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. sn¨el adj. 'schnell, 
rasch, behende, frisch, munter, gewandt, 
kräftig, tapfer, eifrig'. Vgl. RN 3, 824; Bre-
chenmacher 2, 546; Duden FamN 589. 

Typ: Übernamen 

b) Kontrahierte Form zu rtr. GianÇel, bzw. 
zu verdeutschtem SchanÇel (SchanÇ�‹el), Di-
minutivformen zu Gian, Gion 'Johannes'. 
Vgl. RN 3, 272. Die Kontraktion 
(Synkopierung von rtr. Vortonvokal nach 
der Verdeutschung) ist für unseren Raum 
charakteristisch (vgl. dazu die 
Sachverweise in FLNB I/6, 591 s. v. 
Synkopierung). 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Schneller 
 
/�™snÇeàl¼r/ 
Bezeugt in: V, E 

1398 Schneller (LUB I/4; 131): «Margarethen 
~inen siner elicher wirtinn.» 

1. H. 15. Jh. Schnellar (LUB I/2; 341): «... stos-

set ... an ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Schneller (LUB I/2; 357): «... stos-

set ... an ~s g�•ut ...» 
1. H. 15. Jh. Schneller (LUB I/2; 357): «... stos-

set an des ~s bongarten ...» 
1. H. 15. Jh. Schneller (LUB I/2; 361): «Margre-

ta ~in» 
Mitte 15. Jh. Schneller (LUB I/2; 372): «... ab 

der hofstatt, da die ~ vff sitzent.» 
1. H. 16. Jh. Schneller (LUB I/2; 327): «stost ... 

an Hainrich ~n ...» 
1. H. 16. Jh. Schneller (LUB I/2; 327): «stost ... 

an Bernhart ~ ...» 
1690 Schnäller (PfABe 29/3; fol. 7r, Z 16): «... 

ab einem akher, ligt vff Marx halden stost ... 
an ... Hanß ~s akher ...» 

1793 Schneller (PfAS LBMCD 1695; fol. 190r, 
8/25): «Patrini [Taufe] ... [et] Joan Ambrosi ~ 
[et] ...» 

1800 Schneller (PfAE TESFB 1650; fol. III 35r, 
10/29): «Mortua est infans Vagabundi ... et 
Rosinae ~in.» 

1802 Schneller (PfAS LBMCD 1695; fol. 250v, 
5/17): «... coniuxi ... viduum Gregorium ~ 
oriundus ex Tyrolensi Comitatu Domicilium 
habentem Vaduzi per plures annos cum ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 71: Schneller. 1801 ist in Va-

duz ein Gregor Schneller aus Ehrensberg im 
Lechtal eingekauft. 

FamNB-CH 3, 1654: Schneller. Altverbürgert in 
GR (Felsberg, Tamins) und VS. 

Deutung 
Vorbemerkung: Die Belege bis Ende des 17. Jhs. 
gehören jedenfalls zu Deutung a, die des 18. und 
19. Jhs. eher zu den Ansätzen b bis f. 

a) Bei den älteren Belegen ist Schneller 
wohl eine die Wohnstätte angebende Bil-
dung zum abgegangenen Eschner Flurna-
men �†Maschnella (jüngere Kurzform 
*Schnella). Vgl. FLNB I/3, 234. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. sneller m. 'Läufer; Bogenschüt-
ze, Artillerist; Lastenheber; Gaukler', nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 756f.; Brechen-
macher 2, 546f.; Duden FamN 589; Finster-
walder 1994, 473. 

Typ: Soziale Gruppen 
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c) Übername Schneller zu mhd. sn¨el adj. 
'schnell, rasch'. Vgl. Duden FamN 589. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mhd. snellen 'schnalzen; schnellen; 
sich rasch bewegen, eilen', Nomen agentis 
auf -er als Übername. Vgl. Duden FamN 
589ff. 

Typ: Übernamen 

e) Übername zu mhd. sneller m. 'Penis'. 
Vgl. Duden FamN 589ff. 

Typ: Übernamen 

f) Zu mhd. sneller m. 'Gatter, Fallgatter, be-
wegliche Schranke, Schlagbaum', nach der 
Wohnstätte bei einer solchen Vorrichtung 
oder an einer Örtlichkeit dieses Namens. 
Vgl. Duden FamN 589ff. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schnettin 
 
Bezeugt in: T 

1610 Schnettin (U 65; Z 17): «Ein Acker in Trie-
sen Hinder Gapontt ... stost gegen dem Perg 
an ... Jung Hans ~ ...» (T) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelt erscheinende Form lässt kei-
ne zuverlässige Zuweisung erkennen. 

Schnetzer 
 
/�™snÇets¼r/ 
Bezeugt in: S 

*1700 schnetzer (LUB I/4; 504): «... Frantz ~ 
zÇue Feldtkirch» 

*1718 Schnezer (PfAS KR; Nr 54b, fol. 2r, Z 
21): «... mehr zahle ich be¨y Ignati ~ mÇurer ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 177: Schnetzer. Aus Laterns zu-

gezogen, heute mehrere Familien in Schruns 
und Bartholomäberg. 

Längle 1979, 86: Schnetzer. Das Geschlecht ist 

in Dafins ansässig. 
Vogt 1979, 64: Schnetzer. 1379 des Snezzers Gut 

in Meschach, 1480 Stoffel Schnetzer, Rank-
weil; 1500 Hanns Schnetzer, Nenzingerberg. 

FamNB-CH 3, 1654f.: Schnetzer. Altverbürgert 
in SG (Bütschwil, Degersheim, Hemberg, 
Jonschwil, Uzwil) und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. snitzaere m. 'Schnitzer, Bild-
schnitzer; Armbrustmacher' (oberdeutsche 
Form) nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 731; 
Brechenmacher 2, 547; Duden FamN 591. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schnider  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 710: Schnider. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Nach der beruflichen Tätigkeit als 
Schneider. 

FamNB-CH 3, 1655: Schnider. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), GR (Vals), LU, SG 
(Benken, Wangs), SO. 

Deutung 
Siehe oben Þ Schneider. Berufsname zu 
mhd. sn¯�‹daere m. 'Schneider'. Vgl. Duden 
FamN 589; Brechenmacher 2, 546 (jeweils 
s. v. Schneider). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schnitzer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1656: Schnitzer. Altverbürgert in 

SG (Vättis). 

Deutung 
Berufsname zu mhd. snitzaere m. 'Schnit-
zer, Bildschnitzer; Armbrustmacher'. Vgl. 
Duden FamN 591; Brechenmacher 2, 548. 
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Typ: Soziale Gruppen 

Schnopp 
 
/�™snÇop/ 
Bezeugt in: B 

1565 Shnopp (SchäU 70; Z 7): «... aufwert dem 
Lannd nach an Anna ~in guet ...» (B) 

1584 Schnopp (U 56; fol. 5b): «Conradt ~» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schnopp (B). 1584 im Leger-

buch aufgeführt. 
Tschugmell 1957, 87: Schnopp (B). 1584 er-

wähnt. 
Vallaster 1974, 177: Schnopp (wals.). Ab 1670 

in Bartholomäberg, später in Tschagguns, nur 
noch als Vulgoname vorhanden. 

Stricker 1987, 97: Schnopp. Ein Beispiel von 
Namenkürzung durch Synkopierung ist der 
FamN Schnopp (Balzers, Schlins), sofern aus 
einem rtr. Doppelnamen Gian Job (< JOHAN-
NES + HIOB) hervorgegangen. Ð Ibid. 103: al-
lerdings ist der Name Hiob in der churräti-
schen Tradition nur äusserst selten anzutref-
fen; auch im Fall des engad. FamN Pallioppi 
kann er nach RN 3, 261 nicht mit Sicherheit 
vorausgesetzt werden. 

FamNB-CH 3, 1656: Schnopp. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Vielleicht synkopierte Kurzform zum rtr. 
Doppelnamen Gian Job (aus Johannes und 
Hiob). Der Name Hiob ist in der churräti-
schen Tradition allerdings nur selten. Vgl. 
Stricker 1987, 97 und 103. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Schnüriger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1656: Schnüriger. Altverbürgert 

in SZ. 

Schnurrer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 838: Schnurrer. In Scuol (GR) ist 1553 

ein Aberle Schnurrer bezeugt. Zu mhd. snur-
raere 'Possenreisser'. 

Deutung 
a) Zu mhd. snurraere m. 'Possenreisser, 
Spassmacher'. Vgl. Duden FamN 591; Bre-
chenmacher 2, 549. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername als Nomen agentis zu mhd. 
snurren, snorren 'rauschen, sausen; mit 
Schnauben auf der Fährte des Wildes 
spüren (vom Jagdhund)'. Vgl. Duden FamN 
591. 

Typ: Übernamen 

Schöb 
 
/�™só�œb/ 
Bezeugt in: E, G 

2. H. 16. Jh. Schöb (PfABe ZB 1574; fol. II 25r, 
Z 1): «Hans gstöl von Schöneb�ˆuel genant ~ 
soll ['schuldet'] Järlich 3 schöffel waißen, 5 
schöffel korn 5 ß. wagenfart, a¨yer.» (E) 

1715 S(c)hep (PfAE TESFB 1650; fol. I 58v, 
2/10): «Patrini ... Balthasarus ~ Ex Gambs 
olim servus in Benderen.» 

1727 Schep (AS 2/3; fol. 79r, Z 12): «... an Ca-
tharina ~in ... [stossend]» 

1789 Schob (PfAE TESFB 1650; fol. I 129v, 
1/26): «Parentes ... et Rosina ~in ... ex Gams.» 

Wertung der historischen Belege 
Im Beleg aus dem 16. Jh. ist Schöb offenbar Bei-
name, nicht FamN; auch er kann aber auf dem 
FamN beruhen (etwa wenn die Mutter eine ge-
borene Schöb war). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 177f.: Schöb. 1413 ist das Ge-

schlecht für Gams bezeugt, 1422 gab es sie in 
Chur. In Berneck erscheinen die Schöbi (auch 
Schebi). Altverbürgerte Schöb gibt es heute 
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nur in Gams; alte Schöbi in Berneck. Dürfte 
auf den PN EUSEBIUS, Rufform Sebi, rtr. Sievi, 
zurückgehen. 

Stricker 1987, 95, 100: Schöb (Gams), Schöbli 
(Flums urk.), aphäretisch gekürzt aus EUSE-
BIUS (also wohl nicht dt., wie RN 3, 691 will). 

FamNB-CH 3, 1659: Schöb. Altverbürgert in SG 
(Gams). 

Deutung 
a) Wohl aus der Kurzform Schöb zum latei-
nischen Namen EUSEBIUS. Vgl. Stricker 
1991b, 43. 

VN: Eusebius 
Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls zu mhd. schoup, schoubes m. 
'Gebund, Bündel, Strohbund, Strohwisch', 
Übername nach der Tätigkeit als Schauben-
decker (Hersteller von Strohdächern), oder 
als Übername für einen mageren, dünnen 
Menschen? Vgl. RN 3, 691; Brechenma-
cher 2, 549; Duden FamN 591 (s. v. Schö-
bel).  

Typ: Übernamen 

Schobel 
 
/�™sç�œb¼l/ 
Bezeugt in: E, M 

1695 S(c)hobell (PfAE TESFB 1650; fol. III 52r, 
6/12): «Matrimonialiter Junctus e(st) ... Ho-
nestus Juuenis Joannes ~ ex parochia Höhst 
cum ...» 

1697 S(c)höbel (PfAE TESFB 1650; fol. III 83r, 
6/9): «... dedi sepulturam Infanti Joannis ~ et 
...» 

1760 Schobel (PfAM LBMMC 1682; I S. 176, 
1/2): «Parentes ... Christianus ~ et ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 201: Schobel. Erwähnt eine Hed-

wig Schobel, 1888 in Höchst geboren. 
FamNB-CH 3, 1657: Schobel. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. schoup, schoubes m. 
'Gebund, Bündel, Strohbund, Strohwisch', 

auf -l-Suffix abgeleitet, nach der Tätigkeit 
als Schaubendecker (Hersteller von Stroh-
dächern), oder als Übername für einen ma-
geren, dünnen Menschen. Vgl. Brechenma-
cher 2, 550 (s. v. Schöblein); Duden FamN 
591 (s. v. Schöbel). 

Typ: Übernamen 

Schobinger 
 
/�™sç�œbi¾¼r/ 
Bezeugt in: E 

1769 Schobinger (PfAE TESFB 1650; fol. III 
71v, 1/31): «R(everendus) D(ominus) Jose-
phus ~ p(ro) t(empore) Vicarius meus [Niko-
laus Ruskoni] et Contubernalis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1658: Schobinger. Altverbürgert 

in SH. 

Deutung 
Anscheinend von einer Örtlichkeit namens 
*Schobing abgeleitet, die sich allerdings 
nicht nachweisen lässt. Siehe auch Schau-
bing, Katastralgemeinde in der Marktge-
meinde Karlstetten im Mostviertel in Nie-
derösterreich; ferner den Weiler Schaubi-
gen in der Gemeinde Egg, Bezirk Uster, 
Kanton Zürich. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schoch 
 
/�™sÇox/ 
Bezeugt in: S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1673 Schoch (PfAE TESFB 1650; fol. I 17r, 
12/8): «... parentes sunt Casparus ~ et ... er 
von Schweitz ...» 

1677 Schoch (PfAS LBMD 1659; fol. 44r, Z 
33): «... leuantes [Taufe] ... et Maria ~in.» (S) 

1699 Schoch (PfAS LBMCD 1695; fol. 9r, 
2/28): «Parentes: ... et Anna ~in» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1658f.: Schoch. Altverbürgert in 

AI (Appenzell), AR (Herisau, Schwellbrunn, 
Waldstatt), SG (Andwil, Niederbüren, Uzwil, 
Wattwil), TG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. schoche m. 'aufgeschichteter Heu-
haufen, Heuschober', als Übername für 
einen Bauern. Vgl. RN 3, 616 und 691; 
Brechenmacher 2, 550; Duden FamN 592. 

Typ: Übernamen 

Schöch 
 
/�™s¨�œ¿/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1660 Schöch (PfAM LBCM 1640; III S. 5, Z 
14): «... testibus [Ehe] ... Caspar ~ ex Geffis.» 

1662 Schöch (PfABe Urb 1684; S. 49, Z 2): «Jo-
hannes Föhr von Ruggell alt zünset Vrsula ~in 
vnd ... verlassenes capitall...» 

1663 Schöch (PfAE TESFB 1650; fol. III 48r, 
4/29): «... cum Vrsula ~in vidua ex Ruggell 
coniunctus est.» 

1691 Schöch (PfAE RB 1637; fol. 80r, Z 10): «... 
den 10 Jener 1691 bezalt Er dem schneider ~ 
...» 

1699 Schöch (PfAE BB 1699; S. 135, Z 7-8): 
«Item macher lohn dem Johann ~ ...» 

1760 Schöch (PfAM LBMMC 1682; I S. 179, 
9/20): «Patrini [Taufe] ... [et] Elisabetha ~in 
...» 

1811 Schöch (PfAS Rodel 1811; fol. 17r, Z 1): 
«... Katharina ~in ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Umgelautete Form zu mhd. schoche m. 
'aufgeschichteter Heuhaufen, Heuschober', 
wohl in individualisierender Funktion (wie 
etwa *Schochi oder Schocher, m.), als 
Übername für einen Bauern. Vgl. RN 3, 
616 und 691; Brechenmacher 2, 550; Du-
den FamN 592 (alle s. v. Schoch). 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Schöfferli 
 
/�™sî�œf¼rl�—/ (?) 
Bezeugt in: S 

1677 Schöfferlin (PfAS LBMD 1659; fol. 97r, Z 
28): «... coniuncti sunt honestus viduus m(eis-
ter) Jacob ~ et ...» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl Diminutiv zu mhd. schaefaere m. 
'Schäfer', nach der Tätigkeit als Schafhirt. 
Vgl. Brechenmacher 2, 550. Die Form mit 
-ö- geht vom verdumpften /-�„-/ von /Sch¯�„f/ 
aus. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schön 
 
/�™só�œ(n)/ 
Bezeugt in: S, G 

1. H. 16. Jh. SchÒoni (LUB I/2; 341): «... stost ... 
an die ~» 

2. H. 16. Jh. Schöne (PfABe ZB 1574; fol. II 40r, 
Z 4): «Waß ich für Roß und vech ze gmainen 
a�ˆusgestelt dem Murer z�ˆuo Benderen die groß 
graw st�ˆutt per 22 Gulden und die ~ ain kh�ˆue 
gegen ain andere.» (G) 

1712 Schöni (PfAS LBMCD 1695; fol. 40v, 
1/17): «Parentes: ... [et] Margaritha ~» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1712 Schöni unsicher. Als Grundform des 
Namens ist wohl Schön anzusetzen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schön (G); 1718 bezeugt 

(nach Schädler 1910). 
FamNB-CH 3, 1660: Schön. Altverbürgert in SG 

(Dorf bei Schänis, Rüttiberg, Wartau) und ZG. 
FamNB-CH 3, 1661: Schoene, Schöne. Verein-

zelt jünger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1662: Schöni. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Zu mhd. schoene adj. 'schön, herrlich, glän-
zend, hell, weiss, fein, freundlich', als quali-
fizierender Übername. Vgl. RN 3, 799; 
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Brechenmacher 2, 553; Duden FamN 593. 
Typ: Übernamen 

Schönenberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1661: Schönenberger. Altverbür-

gert in BE, BL, SG (Bronschhofen, Bütschwil, 
Ernetschwil, Jonschwil, Kirchberg, Lütisburg, 
Mosnang, Uzwil, Wattwil), SO, TG, ZH. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte bzw. Herkunft von ei-
ner der zahlreich vorkommenden Örtlich-
keiten namens Schön(en)berg. Vgl. Duden 
FamN 593 (s. v. Schönberg[er], Schöneber-
g[er]); Brechenmacher 2, 533 (s. v. Schöne-
berg[er]). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schönherr 
 
/�™só�œnh�Šr/ 
Bezeugt in: S, G 

1733 Schönherr (PfAS LBMCD 1695; fol. 78r, 
5/17): «Parentes: Ambrosi ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schönherr (G). 1718 bezeugt 

(nach Schädler 1910). 
Vallaster 1974, 177: Schönher. Wohl sehr früh 

aus dem Inntal ins Montafon gekommen; in 
den Pfarrbüchern von Tschagguns und Ga-
schurn, auch heute meist in diesen beiden Or-
ten. 

FamB-G/1, 74: Schönherr. Franz Josef Schön-
herr aus Tschagguns im Montafon (Vorarl-
berg) heiratete in Gamprin und lebte dort bis 
zu seinem Tod 1850. 

FamNB-CH 3, 1662: Schönherr. Vereinzelt jün-
ger aus Deutschland eingebürgert. 

FamB-G/2, 104: Schönherr. Franz Josef Schön-
herr aus Tschagguns im Montafon (Vorarl-
berg) heiratete in Gamprin und lebte dort bis 
zu seinem Tod 1850. 

Deutung 
a) Übername 'schöner Herr', zu mhd. 
schoene adj. 'schön, herrlich, glänzend' und 
mhd. h¯erre, h¨erre m. 'Herr, Gebieter'. Vgl. 
RN 3, 800; Brechenmacher 2, 555; Duden 
FamN 594. 

Typ: Übernamen 

b) Der alte deutsche PN Sc̄onheri, Sconehe-
re war zur Entstehungszeit der FamN be-
reits zu einem Beinamen 'schöner Herr' um-
gedeutet; er kann also ursprünglich auch 
vorliegen. Vgl. Finsterwalder 1994, 476; 
Brechenmacher 2, 555. 

Typ: Rufnamen 

Schönleb 
 
/�™só�œnl̄�“b/ 
Bezeugt in: S 

1765 Schenleb (PfAS LBMCD 1695; fol. 137v, 
6/15): «Parentes: ... et Elisabetha ~in ex Mals» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Satzname Schön leb! als Übername für je-
manden, der ein schönes, angenehmes Le-
ben führt (oder führen möchte). Vgl. Bre-
chenmacher 2, 556; Duden FamN 595. 

Typ: Übernamen 

Schönler 
 
/�™só�œnl¼r/ 
Bezeugt in: E 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schönler (E). 1718 bezeugt 

(nach Schädler 1910). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher. Wenn die Form stimmt, dann of-
fenbar zu mhd. schoene adj. 'schön, herr-
lich, glänzend, freundlich', abgeleitet auf 
-ler, als Übername. 
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Typ: Übernamen 

Schönmetzler 
 
/�™só�œnm�“tsl¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1797 Schönmezler (PfAE TESFB 1650; fol. I 
141v, 6/16): «Parentes ... et Maria Crescentia 
~in vagabundi.» 

1798 Schoenmezler (PfAM LBMMC 1682; I S. 
273, 3/6): «Parentes ... [et] M(aria) Anna ~in 
pauperes.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 136: Schönmetzler, Schön-

mätzler. In Mauren 1816 bis 1821. 
Tschugmell 1957, 87: Schönmetzler, Schönmätz-

ler (B), 1766 bis 1899, arme Leute, die gedul-
det wurden. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Bayerischer Müllerübername mit der Be-
deutung 'Müller, der sich einen schönen 
Mahllohn nimmt'; vgl. Brechenmacher 2, 
556. Der Namenteil -metz(l)er ist Nomen 
agentis zum Verb metzen 'als Müller die 
Mahlmetze, d. h. den Mahllohn, nehmen'; 
vgl. Grimm 15, 1523 (s. v. metzen). 

Typ: Übernamen 

b) Sprachlich auch möglich ist eine Zusam-
mensetzung 'Schönmetzger', aus mhd. 
schoene adj. 'schön' und mhd. metzeler m. 
'Metzger'; vgl. RN 3, 702. Als Bedeutung 
bietet sich an: 'Metzger, der auf schöne, 
kunstgerecht zerkleinerte Fleischstücke be-
dacht ist' (in Anlehnung an Schönmüller 
'Müller, der Schönmehl mahlt, d. h. sich des 
klaren Mehls befleissigt', sowie Schönmaler 
'Maler, der ins Schöne malt'); vgl. Grimm 
15, 1523. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schönrock  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1662: Schönrock. Im 20. Jh. aus 

Deutschland in AG und BS eingebürgert. 

Deutung 
a) Niederdt. Berufsübername zu mnd. sch¯o-
nerogge 'dreieckiges Brot aus feinem Rog-
genmehl' für einen Bäcker, oder auch Über-
name nach der Lieblingsspeise des Benann-
ten. Vgl. Duden FamN 595; Bre-
chenmacher 2, 556f. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

b) Gelegentlich auch Berufsübername für 
den Schneider oder Übername für den Trä-
ger eines schönen Rocks. Vgl. Duden 
FamN 595. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Schönstein, von - 
 
/�™só�œn�™st�Š�›n/ 
Bezeugt in: ? 

1692 von Schönstein (AS 1/3; fol. 21r, Z 16): 
«Präsentibus Herren landt Vogt Fre¨y ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Möglicherweise nach der Herkunft von der 
Burg Schönstein in Möggers bei Bregenz 
oder nach der Herkunft aus einer anderwei-
tigen Ortschaft oder Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. RN 3, 586; Brechenmacher 
2, 557. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schöpf  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 
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Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1662f.: Schöpf. Im 19. Jh. in VS 

eingebürgert, zudem im 20. Jh. in mehreren 
Kantonen aus Deutschland, Österreich und 
Italien (Südtirol?). 

Deutung 
Oberdt. Amtsname zu mhd. scheffe, schepfe 
m. 'beisitzender Urteilssprecher, Schöffe', 
frühnhd. schöpf m. 'Schöffe'. Vgl. Duden 
FamN 595; Finsterwalder 1984, 477. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schorner 
 
/�™sÇorn¼r/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 108: Schorner (G); 1756 bezeugt 

(nach Büchel 1923). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu mhd. (be)schorn 'kahl geschoren', 
substantiviert auf -er, etwa als Übername 
für einen Geschorenen oder einen entlaufe-
nen Mönch mit auffälliger Tonsur. Vgl. 
Duden FamN 596. 

Typ: Übernamen 

Schorp 
 
/�™sÇorp/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Schorpp (LUB I/3; 293): «Item die ~in 
gibt von dem güt in Mägis ueld» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1665: Schorp. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1665: Schorpp. Im 19. Jh. in NE 

und im 20. Jh. vereinzelt aus Deutschland ein-
gebürgert. 

Deutung 
Übername zu mhd. schorp(e) m. 'Skorpion, 
Schildkröte', nach einem bildhaften Ver-

gleich. Vgl. Brechenmacher 2, 559; Duden 
FamN 596. 

Typ: Übernamen 

Schorsch 
 
/�™sÇ¡r¹�™s/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1665: Schorsch. Altverbürgert in 

GR (S-chanf). 
FLNB I/5, 478: Schorsch. Allenfalls enthalten 

im FlN �†Schorschischen Weingarten (V). 

Deutung 
Zu der aus dem Italienischen stammenden 
Rufform Schorsch (< Giorgio), zum VN 
Georg. Vgl. RN 3, 375ff. 

VN: Georg 
Typ: Rufnamen 

Schram 
 
/�™srÇam/ 
Bezeugt in: G 

*1576 schram (PfABe ZB 1574; fol. I 93r, Z 3): 
«Item gerechnet mitt dem Georgen ~ anno 
[15]76 ...» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1666: Schramm. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland und der [ehemaligen] 
Tschechoslowakei eingebürgert. 

FLNB I/5, 479: Schram. Enthalten im FlN 
�†Schramen Au (G). 

Deutung 
a) Übername zu mhd. schram, schramme f. 
'Schramme, lange Haut- oder Fleischwun-
de', für einen Menschen mit einer auffälli-
gen Narbe. Vgl. Brechenmacher 2, 561; 
Duden FamN 597. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. schram m. 'Felsspalt, Loch', 
nach der Wohnstätte bei einem Felsspalt 
oder an einer Örtlichkeit dieses Namens. 
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Vgl. Brechenmacher 2, 561; Duden FamN 
597. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schraner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1666: Schraner. Altverbürgert in 

AG. 

Deutung 
a) Wohnstättenname abgeleitet von mhd. 
schranne f. 'Fleischbank, Brotbank; Ge-
richtsbank, Gericht; Schranke, mit Schran-
ken abgeschlossener Raum'. Vgl. Duden 
FamN 597 (s. v. Schranner). 

Typ: Wohnstättenname 

b) Allenfalls Wohnstättenname abgeleitet 
von mhd. schranne f. 'Schrunde, Felskluft'. 
Vgl. Id. 9, 1622ff. (s. v. Schrann). 

Typ: Wohnstättenname 

Schranz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1667: Schranz. Altverbürgert BE. 

Deutung 
a) Zu mhd. schranz m. 'Riss, (Fels-)Spalt, 
Loch', nach der Wohnstätte. Vgl. Duden 
FamN 597; Brechenmacher 2, 562. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. schranz m. 'Gewand 
mit Schlitzen', woraus sich die spätere Be-
deutung 'junger Mann, der ein geschlitztes 
Gewand trägt; Geck, Schranze' entwickelte. 
Vgl. Duden FamN 597; Brechenmacher 2, 
562. 

Typ: Übernamen 

Schreder 
 
/�™srÇed¼r/ 
Bezeugt in: S 

1709 Schreder (PfAS LBMCD 1695; fol. 266v, 
1. Sp. Z 7): «Patrini [Firmung]: Maria ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Entrundet aus mhd. schr̄oder, schr̄otaere 
m. 'Schneider, Holzhauer, Münzmeister; 
wer Wein- und Bierfässer auf- und ablädt', 
nach der Tätigkeit. Vgl. FLNB I/5, 480; 
Brechenmacher 2, 563, 564 und 566; Du-
den FamN 599f. (s. v. Schröder). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. schroete f. 'Ort des Holzhauens 
oder -schneidens', nach der Wohnstätte an 
einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. Fins-
terwalder 1994, 478. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schrefer 
 
/�™srÇef¼r/ 
Bezeugt in: R 

1520 schrefer (GAR U 20; Z 10): «... Hansen ~ 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. schreffe, schr̈eve m. 'zerklüfte-
ter Fels, Schrofen', nach der Wohnstätte bei 
einem schroffen Felsen oder an einer Ört-
lichkeit dieses Namens. Vgl. Brechenma-
cher 2, 563 (s. v. Schreffer). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. schreffer, schraffer m. 'Schröp-
fer, Aderlasser', nach der Tätigkeit. Vgl. 
RN 3, 765; Brechenmacher 2, 563 (s. v. 
Schreffer). 
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Typ: Soziale Gruppen 

Schreiber 
 
�™srç�Œb¼r, jünger: �™srÇ�Š�›b¼r 
Bezeugt in: B, Tb, V, S, E, M, G 

*1363 schreiber (LUB I/3; 294): «Pritleins hoff 
ze Eschan den Üli ~ pawet» (E) 

1. H. 15. Jh. Schrib[e]r (LUB I/2; 307): «R�•uedin 
~ Anna Doldin, sin husfrow» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 308): «... ab 
dem aker vff der vndren h�•ub, stosset an der ~ 
aker ...» 

1. H. 15. Jh. Schrib[erin] (LUB I/2; 309): «... 
Margaretha ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 312): «... R�•udis 
~s sÒalgen erben.» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 313): «... R�•udin 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 315): «C�•unrau-
dus dictus ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 328): «... 
øVlricus ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 345): «... 
Haincz ~ vnd Vrsul vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 348): «... Els 
Wisin, HÒanny ~s husfrow ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 349): «... R�•udin 
~ Vrsula vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 350): «... stosset 
... an Henni ~.» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 351): «Git 
Henni ~» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 351): «... Jos ~ 
...» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 354): «... Adel-
hait ~in ...» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 355): «Hans 
Noll vnd sin husfrow G�•uta ~in» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 357): «... Ness 
~in ...» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 358): «... warent 
dozemaul kirchenpfleger Hug Kappffer vnd 
R�•udin ~.» 

1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 359): «øVlin ~» 
1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 360): «Nes ~in» 
1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 363): «...Greta 

~in ...» 
1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 367): «... Ness 

Sw�™arczin, Iosen ~s husfrow ...» 
1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 368): «Git JÒorg 

~.» 
1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 370): «... C�•unczi 

~ ...» 
1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 370): «... stosset 

... an Josen ~» 
1. H. 15. Jh. Schribar (LUB I/2; 370): «... vss 

der wysen ze M̀undlis hus, daz die ~ ange-
hÒort.» 

1. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 371): «... øVli ~ 
...» 

Mitte 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 343): «... bom-
gÒattlin [sic Perret], das der Andres ~ erk�™offtt 
hatt ...» 

Mitte 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 348): «... Els 
Wysin, HÒanni ~s husfrow ...» 

2. H. 15. Jh. Schriber (LUB I/2; 321): «... Lin-
hartt ~ vnd Lucya sin husßfrow ...» 

1467 schriber (PfABe U 7; Z 2): «Wir diss nach-
benempten Eschner und Bender aidschwerer 
mit nammen ... und andres ~ ...» 

1485 schriber (GAR U 14; Z 1): «Ich andres ~ 
von Òoschen der zitt ... Landaman an dem �™osch-
nerberg ...» (E) 

1488 Schryber (PfABe U 10; Z 25): «... des 
frommen wysen Andressen ~s der zeyt am-
man an dem Eschinerberg aygen Insigel ...» 
(E) 

1488 schriber (U 3; Z 3f.): «... des froman 
ẅysen andres ~s der zitt der Edlen wolgebor-
nen vnser gnedigen herschafft von Brandis 
Landaªman öschner berg» (E) 

1493 Schriber (GASb U 1; Z 1): «Ich Andress ~ 
Der Zit ... Aªma an dem Eschnerberg ...» (E) 

1493 schriber (PfABe U 12; Z 3): «... mit hand 
wissen und willen des ... Andres ~s der zit 
unnser gnedigen herrn von Branndiss aman an 
dem Eschinerberg» (E) 

1. H. 16. Jh. Schriber (LUB I/2; 331): «Greta ~in 
...» 

1. H. 16. Jh. Schriber (LUB I/2; 333): «Gretha ~j 
...» 

1. H. 16. Jh. Schribar (LUB I/2; 334): «... stost 
... an Andras ~s selgen witwa» 

1. H. 16. Jh. Schriber (LUB I/2; 335): «... stost ... 
an Andras ~s selgen witwa» 

1. H. 16. Jh. Schribar (LUB I/2; 337): «... stost 
an Hansen ~ ...» 

1. H. 16. Jh. Schribar (LUB I/2; 340): «... stost 
... an Andras ~ ...» 

1. H. 16. Jh. Schribar (LUB I/2; 365): «Jerg ~ 
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Elsa M̀ullerin sin husfrow» 
~1510 schriber (LUB I/4; 271): «... stost ... an 

�•vlrich ~s gÒuter» 
~1510 schriber (LUB I/4; 278): «... stossend ... 

an Jos ~s g�•ut ...» 
1526 Schreiber (SchäU 41): «Ich Vlrich patliner 

Sesshaft Z�•u Schanenpuel am Eschnerperg 
Vnd Ich Elsa ~in sein Elihe hausfraw ...» (E) 

2. H. 16. Jh. Schreyber (LUB I/2; 351): «Elsa 
~in ...» 

2. H. 16. Jh. schreiber (PfABe ZB 1574; fol. I 
11v, Z 6): «Ulli ~ Im sein tail im weingart an 
der halen gelegen abkha�ˆuft umb 19 Gulden 
...» 

1551 Schre¨yber (PfAE 48/3; Z 6): «... hauß vnnd 
hoff zu Eschen Im dorff gelegen stosst ... zu ... 
zwa¨yen se¨yten ... an Hannß ~ ...» (E) 

1555 schriber (Pfäf 22/1; fol. 1r, Z 12): «... in 
be¨y Sein der Erbarn ... Jacob ~» 

1555 schriber (Pfäf 22/1; fol. 2v, Z 8): «... stosst 
an ... hanß ~s ... ackher ...» 

1579 schreiber (Pfäf 22/5; fol. 3v, Z 19): «... 
stost ... an ... hans ~s ... acker ...» 

1583 Schreiber (PfABe U 15; Z 8): «... stoßt ... 
zur andern se¨yten an Ullin ~» 

1584 Schreiber (U 56; fol. 27b): «Vllin ~ ...» (G) 
1584 Schreiber (U 56; fol. 29b): «Jacob ~ ...» 

(E) 
1584 Schreiber (U 56; fol. 32b): «Jac. ~ Petters 

Sohn» (M) 
1603 Schre¨yber (RA CXLV 1602-1605; fol. 11r, 

Z 6): «... ein Zinßbrieff ... lautendt auff Leon-
hardt ~ von Mauren ...» (M) 

1603 Schreiber (RA CXLV 1602-1605; fol. 13r, 
Z 33): «Hanß ~ von Eschen zeigt ahn ...» 

1620 schreiber (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 4): «RÒudin 
~ ...» 

1620 schriber (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 11): «Catha-
rina ~in ...» 

1627 Schreiber (U 70; Z 8): Ein Gut Auf berg 
stösst «gegem Rein an Hanss ~ ...» (E) 

1634 Schreiber (GAE III/13; Z 16): «... a�™uf dem 
Schaner Riedt des Geörg ~s von Eschen Mad 
ob dem Dorn Haag gelegen ...» (E) 

1634 Schreiber (SchäU 123a/b; a, fol. 1 b): «... 
Geörg ~s von Eschen Mad ob dem Dorn Haag 
gelegen ...» (E) 

1639 Schreiber (RA CXLV 1639-1648; S. 9, Z 
13): «... contra Hannß ~ ...» 

*1650 Schriber (PfAE KR 1650; S. 20, Z 1): 
«Alt Jacob ~ ... setz vnderpfandt Ein stÇuck 
acker aÇuf der HÇuob ...» (E) 

1650 Scriber (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 
2/24): «... Parentum Jacobi ~ et ...» (E) 

1650 Schriber (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 
9/26): «... Jnfans ... et Mariae ~in» (E) 

1652 Scriber (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 1/7): 
«Nomen Patrinorum ... Cathrina ~i» (E) 

1653 Schriber (PfAE TESFB 1650; fol. III 46v, 
2/24): «Matrimonium inierunt ... Jacobus ~ et 
...» (E) 

1655 Schriber (PfAE RB 1637; fol. VII r, Z 18): 
«Anno 1655 kirchen vogt ist Jacob ~» (E) 

1660 Schreiber (GAE III/14; Z 5): «... Jacob ~n 
...» (E) 

1660 Schreiber (Pfäf 11; Z 5): «... bëywesendt 
der ... Jacob ~n ... alß hierzu deputierten, von 
bemelten kilchgenosßen zu Eschen in der 
Herrschafft Schellenberg ...» (E) 

1662 schreiber (GAS U 28; fol. 1a): «... Jacob ~ 
... New= vnnd alte Landtaªmänner ...» (E) 

1664 Schreiber (AS 1/1; fol. 224v, Z 4-5): «... 
Contra Caspar ~n Zollern zÇue VadÇuz beklag-
ten ...» (V) 

1664 S(c)hriber (PfAM LBCM 1640; III S. 8, Z 
11): «... testibus [Ehe] ... Amanno ~ et ...» (M) 

nach 1664 Schreiber (PfAS Urb 1664; fol. 8r, Z 
14): «Caspar ~ zinset ...» (S) 

1665 Schreiber (PfAM UJ 1665; fol. 34r, Z 1): 
«Jörg ~ ist der Gemeinen Jarzeit [schuldig] 
...» (M) 

1667 Schreiber (GAG U 8; Z 14): «... Jacob ~ 
Alten Aman vnd gerichtsman der herrschafft 
Schellenberg ...» (E) 

1669 Schriber (GAE III/19; Z 12): «... L:Aªman 
Jacob ~ Als Abgeordneter ...» (E) 

1669 Schreiber (RA 19): «... Jacob ~ ab dem 
Eschnerberg ...» 

1669 Schreiber (SchäU 146; fol. 1b): «... Jacob ~ 
der Zeit Landamman der Herrschafft Schel-
lenberg ...» (E) 

1670 Schreiber (GAR U 9; Z 12): «... Jacob ~ 
...» 

1674 Schreiber (GAS U 37): «... Vnsere Liebe 
getreuwe Landamänner Clemenz Anger Vnnd 
Jacob ~ ...» (E) 

1680 schreiber (GAP U 9; Z 14): «... Caspar ~ 
...» 

1680 Schreiber (GATb U 30; Z 14): «... Caspar 
~ ... des gerichts ...» 

1680 schreiber (RA 26; fol. 4a): «... Aman ~ ...» 
(E) 

1683 Schreiber (PfAM LBMMC 1682; I S. 2, 
3/25): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et Cathari-
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na ~in v(on) Nendlen.» (E) 
1685 Schreiber (PfABe c/5; fol. 1v, Unter-

schrift): «Jacob ~» (E) 
1687 Schreiber (Pfäf 12; 1. St., fol. 3r, Z 2): 

«Herr Landtamma ~ 9 fuohren ...» (E) 
1688 Schreiber (PfABe 31/5; fol. 1r, Z 9): «... 

durch Herren Landtammen Jacob ~en ...» (E) 
1689 Schreiber (Pfäf 13a; 4. St., fol. 1r, Z 6): «... 

der ander [Acker] ist ob deß herrn Ammans ~s 
hauß ...» (E) 

1690 Schreiber (PfABe 29/3; fol. 5v, Z 13): 
«Geörg Höltzle stifftet ... stost an an [sic!] der 
~ gueth ...» 

1693 Schreiber (PfAS Urb 1693; I fol. 39r*, Z 
1): «Caspar ~ ...» (S) 

1694 Schreiber (PfABe c/9; fol. 1v, Z 3): «Frau 
Ammann ~in ...» 

1696 schreiber (GAS U 104; fol. 1a): «... 
Landtshaubtmann Johann Conradt ~» (B) 

*1698 Schreiber (LUB I/4; 555): «Andereas ~ 
genant Prinz zÇue Schönenbüchl ...» (E) 

1698 schriber (RA 31; fol. 1a): «... Ama(n) ~ Sel 
Erben ...» 

17. Jh. Schreiber (PfABe LB 1682; S II 4 Z 1): 
«Herr Landamman Jacob ~ von Schönbüehl 
...» (E) 

1699 Schreibe (PfAE BB 1699; S. 3, Z 9): 
«M(eister) Christa Latzer deß gerichtß mit 
sambt seiner hausßfrauen Anna Maria ~in ...» 

~1700 Schreiber (AlpAV A 1a): «Caspar ~» 
~1700 Schreiber (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 11r, Z 

6): «... stost ... an ... Hanß ~ß äcker.» 
1700 Schreiber (U 79; fol. 3b): «Frauw Cathari-

na ~in» 
1701 schreiber (SchäU 156; fol. 3a, Unter-

schrift): «Johann Conradt ~ der Zeit Landt 
Aman.» (B) 

1703 S(c)hreber (PfAE TESFB 1650; fol. I 46r, 
12/30): «Parentes ... et Catharina ~in» 

1704 Schreiber (PfAS LBMCD 1695; fol. 23r, 
6/2): «Patrini [Taufe]: ... [et] fraÇw Catharina 
~in landtvogte¨y Verwalterin» 

1706 Schreiber (SchäU 158; fol. 1a): «... Herr 
Conradt ~ ...» 

1716 Scriber (PfAM LBMMC 1682; I S. 61, 
12/8): «Patrini [Taufe] ... Ferdinand ~ et ...» 

1718 Schreiber (SchäU 160; fol. 2a): «... Johann 
Conrad ~s ...» 

1722 schreiber (Pfäf 22/20; fol. 1v, Z 6): «... 
[stosst] an Jacob ~ ...» 

1730 Schreiber (PfAM 43/4; fol. 3r, Z 4-5): «... 
dem Ferdinandt ~ allda dem sie als ihrem 

Vogt ... ain Stückhlein guets unter der Kirch 
gelegen ... überlassen haben will ...» 

1758 Schreiber (PfAM 43/8; fol. 1r, Z 2-3): «... 
Joan. Baptist ~ v(on) hier [Mauren] ...» (M) 

1760 Schreiber (U 84; fol. 1a): «Mathes ~ Ge-
schwohrnen auch übrigen Gemeindts Deputir-
ten daselbst» (M) 

1770 Schreiber (PfAM 43/14; fol. 1r, Z 3): «... 
sein [Joseph Bidermann] Eheweib Barbara ~in 
... wohn- und sesshafft in der Gemeind Mau-
ren ...» 

*1773 Schreiber (PfAE SR 1755; S. 10, Z 1): 
«Johannes ~ von Eschen ...» (E) 

1791 Schreiber (PfAM LBMMC 1682; I S. 249, 
6/3): «Patrini [Taufe] ... Rev(erendus) d(omi-
nus) Joannes Baptista ~ Parochus in Driesser-
berg et ...» (Tb) 

Wertung der historischen Belege 
Zur Lokalisierung des Belegs 1693: auf unpagi-
niertem Blatt nach fol. 39r. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 95f.: Schreiber, Schriber. In 

Mauren seit 1488. 
Ospelt 1939, 108f.: Schreiber [ �™sr̄�‹b¼r] (S, M). 

Mit weiteren Belegen und Literatur. 
Tschugmell 1941, 136f.: Schreiber. In Mauren 

seit 1707. 
Tschugmell 1949, 84: Schreiber. Zoller und Ger-

ber in Vaduz 1650 bis 1750. 
Tschugmell 1957, 87f.: Schreiber (B). 1680 bis 

1765. 
Tschugmell 1960, 105f.: Schreiber, Schriber (S). 

1507 genannt; seit 1829, von Mauren. 
FamB-M/1, 166ff.: Schreiber. Stammbaum der 

Familien Schreiber von Mauren. Stammen 
von Eschen. 

FamB-S, 122f.: Schreiber. Stammbaum der Fa-
milien Schreiber von Schaan. 

FamNB-CH 3, 1667: Schreiber. Altverbürgert in 
AG, GR (Pagig, Thusis), SG (Au, Schmitter), 
SO, SZ und ZH. 

FamNB-CH 3, 1668: Schriber. Altverbürgert in 
AG, LU, SZ und ZG. 

FamNB-CH 3, 1669: Schryber. Altverbürgert in 
LU. 

FLNB I/5, 479f.: Schreiber. Enthalten in den 
FlN �†Schreibers Acker (M), �†Schreibersbünt 
(E) und Amma Schriber (Sb). 

FamB-M/2, 337ff.: Schreiber. Stammbaum der 
Familien Schreiber von Mauren. Stammen 
von Eschen. Einkauf in Mauren 1707. 
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Deutung 
Zu mhd. schr̄�‹baere m. 'Schreiber' (auch in 
nhd. Form), nach dem Amt oder der Tätig-
keit. Vgl. RN 3, 651; Brechenmacher 2, 
563; Duden FamN 597. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schreiger 
 
/�™srÇ�Š�›(g)¼r/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Schraiger (LUB I/3; 312): «... Von ainem 
ackher gelegen ze Gamprin ... gibt der ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 71: Schraiger. Urk. bezeugt 1458 in 

St.Gallenkirch. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Altertümelnd zu Schreier; aus mhd. schr̄�‹-
(g)er m. 'Schreier, Ausrufer, Herold', nach 
der Tätigkeit, oder als Übername für einen 
lauten Menschen. Vgl. Brechenmacher 2, 
563; Duden FamN 597 (s. v. Schreier). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schreiner 
 
/�™srç�Œn¼r/, /�™srÇ�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: E 

1641 Schreiner (RA CXLV 1639-1648; S. 45, Z 
3): «Dieweillen die Drina Schechlin sich deß 
Äyds anerbotten auch der ~ seine Khundt-
schafften ...» 

1687 Schreiner (Pfäf 12; 1. St., fol. 4v, Z 7): 
«Meister ~ von Nendlen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1667f.: Schreiner. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland und Österreich eingebür-
gert. 

Deutung 
Zu mhd. schr̄�‹naere m. 'Schreiner, Schrein-
macher' (in nhd. Form), nach der Tätigkeit. 

Vgl. RN 3, 736; Brechenmacher 2, 563; 
Duden FamN 598. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schremser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Deutung 
Herkunftsname auf -er zum ON Schrems 
(so in Niederösterreich und Steiermark). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schrister 
 
/�™srÇ�Œst¼r/ (?) 
Bezeugt in: ? 

1659 Schrister (AS 1/1; fol. 132v, Z 1): «Hanß ~ 
bezeügt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsichere, vereinzelte Form, ohne 
Angaben zur räumlichen Herkunft; eine 
zuverlässige sprachliche Deutung ist nicht 
möglich. 

Schröck 
 
/�™srîoék/ 
Bezeugt in: E, M 

1795 Schröck (PfAM LBMMC 1682; I S. 265, 
9/16): «Parentes ... Joannes ~ [et] ... vagi e(x) 
Rhetia.» 

1796 Schräk (PfAE TESFB 1650; fol. III 30v, 
5/21): «ad regna caelestia ob¨yt Joannes Jose-
phus filiolus Joannis ~ ex Frastantz oriundi.» 

Deutung 
a) Zu mhd. schr̈ecke m. 'Schrecken', ÜN für 
einen Menschen, der Schrecken einjagte, 
oder Deverbalbildung zu mhd. schrecken 
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'aufspringen machen; in Schrecken setzen, 
erschrecken', für einen schreckhaften Men-
schen. Vgl. Brechenmacher 2, 562; Duden 
FamN 597. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. schr̈ecken 'springen, aufsprin-
gen, hüpfen, tanzen' (als Deverbalbildung), 
oder zu mhd. schr̈ecke m. 'Hüpfer, Sprin-
ger', nach der Tätigkeit als Gaukler. Vgl. 
Brechenmacher 2, 562; Duden FamN 597. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schroff 
 
/�™srÇof/ 
Bezeugt in: V, E 

2. H. 16. Jh. Schorff (LUB I/2; 311): «... zu han-
den herrn Martin ~en jetzigem pharrer ...» 

1555 Scroff (Pfäf 22/1; fol. 1r, Z 8): «Diss sindt 
die gerechtigkeit der Pfarr Pfrundt Eschens, 
wie ichs Marti ~ Pfarrherr anno 1555 empfan-
gen ...» 

1584 Schrof (U 56; fol. 22b): «Caspar ~ Vorst-
khnecht.» (V) 

*1586 Schroff (PfABe ZB 1574; fol. II 64v, Z 
1): «Caspar ~ Jm gelichen 4 Gulden den 3 
MaÇy anno [15]86 ...» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schrof (V). 1584 im Leger-

buch aufgeführt. 
Tschugmell 1949, 71: Schrof. 1584 für Vaduz im 

Legerbuch. 
FamNB-CH 3, 1669: Schrof, Schroff. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. schroffe, schrove m. 'rauher, 
zerklüfteter Fels, Felsklippe, Felswand', 
nach der Wohnstätte bei einer Felswand 
oder an einer Örtlichkeit dieses Namens; 
vgl. FLNB I/5, 480; RN 3, 868; Brechen-
macher 2, 565; Duden FamN 600. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder (wie oben) in übertragener Bedeu-
tung als Übername für einen Menschen von 
unausgeglichenen Formen; vgl. Brechen-

macher 2, 565. 
Typ: Übernamen 

c) Bei entsprechender räumlicher Herkunft 
des Geschlechts allenfalls zu engad. scrua, 
it. scrofa f. 'Sau', als Übername. Vgl. RN 3, 
868 (s. v. Schrofer). 

Typ: Übernamen 

Schrot 
 
/�™srç�œt/ 
Bezeugt in: R 

*1398 Schrot (LUB I/2; 254): «Dem frommen... 
wältin ~ seßhafft zu zachsel» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1669: Schroth. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. schr̄ot m. 'Hieb, Schnitt, Wun-
de; Stück eines Baumstammes, Holzprügel, 
Klotz', als Übername für einen grob-
schlächtigen, plumpen, kurz gewachsenen 
Menschen. Vgl. Brechenmacher 2, 565; 
Duden FamN 600. 

Typ: Übernamen 

b) Zur altdeutschen Kurzform Scroto, ei-
nem PN, der aus ahd. scr¯otan (dt. schroten) 
'mit dem Schwerte hauen' gebildet ist. Vgl. 
Brechenmacher 2, 565; Finsterwalder 1994, 
479 (s. v. Schrott). 

Typ: Rufnamen 

c) Zum Nomen agentis ahd. scr¯oto m. 'der 
Hauer', aus ahd. scr¯otan. Vgl. 
Finsterwalder 1994, 479 (s. v. Schrott). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schuchter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 
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Auswärtige Nennungen 
RN 3, 720: Schuchter. Für GR bezeugt in Fide-

ris, Langwies, Arosa, Jenaz, Davos, Maien-
feld, Calfreisen, Molinis, Schiers und Tarasp. 
Aus mhd. schuchsuter 'Schuster'. Vgl. Id. 8, 
159. 

FamNB-CH 3, 1670: Schuchter. 1889 aus Öster-
reich in JU und im frühen 20. Jh. aus Deutsch-
land in BS und SG (Uzwil) eingebürgert. 

Deutung 
Berufsname aus mhd. schuochs̄utaere m. 
'Schuster', mit Verstümmelung des zweiten 
Wortgliedes: zunächst ergab sich schuoch-
ster, daraus einerseits (durch Ausstossung 
des -s-) Schuechter, anderseits (durch Aus-
fall von -ch-) Schuester. Vgl. Id. 8, 159f.; 
Brechenmacher 2, 568. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schüechler 
 
/�™sî¬¼¿l¼r/ 
Bezeugt in: S 

1511 schÒuchler (U 4; Z 5): «... vnd an der ~in 
hofstatt ...» (S) 

1517 Schüchler (SchäU 34): «Ich Lucya ~in von 
Schan Beken ...» (S) 

1584 Schüechler (U 56; fol. 19b): «Petter ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schüechler (S). 1584 im Le-

gerbuch aufgeführt. 
Tschugmell 1960, 106: Schüechler (S). 1511 als 

Anstösser erwähnt. 
FamB-S, 14: Schüechler. Erwähnung der histori-

schen Belege von 1511 und 1584. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. schuocher, schuoer m. (bzw. mit 
Suffix -ler) 'Schuhnäher, Schuster', nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 721 (s. v. Schüch-
ler); Id. 8, 491; Brechenmacher 2, 569. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schüele 
 
/�™sî¬¼l�‡/ 
Bezeugt in: M 

1605 Schüele (RA CXLV 1602-1605; fol. 38r, Z 
10): «Hannß ~ Knecht zue Mauren sagt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 179: Schüle, Schühle, Schülin, 

Schüeli. Ein Schüle hat sich in unserem Jh. in 
Buchs eingebürgert. Bedeutung (ursprünglich 
als ÜN): 'Schühlein'. 

FamNB-CH 3, 1671: Schühle. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1671: Schüle. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. schuoch m. 'Schuh', in der Ver-
kleinerungsform auf -le, als kosender Über-
name für den Schuhmacher oder für den 
Träger auffälliger Schuhe. Vgl. Brechen-
macher 2, 569; Duden FamN 601. 

Typ: Übernamen 

b) Zusammengezogen aus dem Übernamen 
Schön Ühle, zusammengesetzt aus mhd. 
schoene adj. 'schön, herrlich, fein, freund-
lich' und der Kurzform *Ühle des 
deutschen RuN Ulrich. Vgl. 
Brechenmacher 2, 569. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Schugding 
 
/�™sÇ¥gd�”¾/ (?) 
Bezeugt in: Unterland 

1405 Schugding (LUB I/3; 221): «Claus ~ den 
man nempt hofmaister.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nicht sicher zu beurteilende Einzelform. 
Typ: Übernamen 
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Schuhmacher 
 
/�™sÇ¬¼mah¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt (als 
Schumacher). 

1662 SchÇuehmacher (AS 1/1; fol. 179v, Z 3): 
«AmbtssprÇuch ... Entzwischen Meister Christa 
~n v(on) Schan ...» 

1721 Schuemacher (PfAS LBMCD 1695; fol. 
222v, 9/10): «[coniuncti sunt] ... [et] Annam 
~in» 

1766 Schumacher (PfAE TESFB 1650; fol. I 
111r, 12/27): «Minister ... R(everendus) D(o-
minus) P(ater) Coelestinus ~ Capit(ularis) Fa-
bariensis.» 

1767 Schumacher (PfAE RB 1637; fol. 167v, Z 
4): «Kirchen=Rechnung abgelegt ... Jn be¨y-
se¨yn ... R. P. Coelestini ~ p(ro) t(empore) Co-
adiutoris ...» 

1781 Schumacher (PfAM LBMMC 1682; I S. 
220, 3/21): «... R(everendus) D(ominus) P(a-
ter) Coelestinus ~ Administrator In Eschen.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 179f.: Schumacher. 1389 erscheint 

ein Schuomacher in Ragaz; weiter gab es sie 
im Glarnerland und in Safien, 1442 in Sax, 
1492 in Sennwald, dann auch in Jenins und 
Chur; 1503 auf Palfris (Wartau). 1652 kam ein 
Schumacher von Schruns (Montafon) nach 
Mels. Heute altverbürgert in Mels, Sargans, 
Sennwald, Wangs, Wartau, Igis, Medels i. 
Rh., Nufenen, Safien, Tschappina. Es ist bei 
den Trägern dieses Namens zwischen Walsern 
und Nicht-Walsern zu unterscheiden. 

FamNB-CH 3, 1675: Schuhmacher. Altverbür-
gert in AG, BE, GR (Fürstenau), TG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1677f.: Schumacher. Altverbür-
gert in AG, BE, GR (Nufenen, Safien, Tschap-
pina), LU, SG (Altstätten, Mels, Sennwald, 
Wangs), SO, SZ, TG, VS, ZG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. schuochmacher m. 'Schuhmacher, 
Schuster', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 
721; Brechenmacher 2, 569; Duden FamN 
601. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schuldner 
 
/�™sÇuldn¼r/ 
Bezeugt in: Unterland (E, M) 

*1363 schuldner (LUB I/3; 314): «Vlin schrei-
ber vnd vlin ~ gilt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Übername zu mhd. schuldenaere m. 'Gläu-
biger; Schuldner'. Vgl. Brechenmacher 2, 
569. 

Typ: Übernamen 

Schuler 
 
/�™sÇ¬¼l¼r/, /�™sç¥l¼r/ 
Bezeugt in: T, E 

nach 1371 schuoler (LUB I/1; 259): «~» 
1429 schueler (SchäU 7; fol. 1b): «... stossen ... 

Vnden an Des ~s ackher ...» 
1488 schÒuler (U 3; Z 11f.): «zÒu der langen siten 

an hansen ~s wingert» (E) 
Ende 15. Jh. Sch�•uler (LUB I/2; 329): «Obyt 

Hans ~. Adelhait Raingeri sin vxor vnd jrer 
baider kind ...» 

~1510 sch�•uler (LUB I/4; 253): «Jtem des ~s 
b�™omgarten genant ...» 

~1510 sch�•uler (LUB I/4; 254): «... die Hofstatt 
die des ~s was ...» 

~1510 sch�•uler (LUB I/4; 275): «... schan riedt 
das von Hans ~ z�•u eschen komen ist ...» 

1529 schüler (SchäU 49): «... mit Eva frickhin 
Weiland Jos. ~s seligen Verlassen Witib ...» 

2. H. 16. Jh. Schuler (LUB I/2; 327): «Hans ~ 
Adelhait Raingerri sin husfrow ...» 

2. H. 16. Jh. Schueller (LUB I/2; 332): «... ab ai-
nem guot stosst an Falls gassen, zur andern 
seyten an Thoman ~ ...» 

2. H. 16. Jh. Sch�•ullerr (LUB I/2; 349): «... 
stost... an Vrschla ~j Hansenn Tegens husfro-
wen ...» 

1555 schuler (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 21-22): «... 
stosst an ... Thoma ~s Erben ...» 

1579 Schuoler (Pfäf 22/5; fol. 3r, Z 14): «... stost 
... an ... toma ~s erben ...» 

1584 Schuoller (U 56; fol. 29a): «Giorg ~ ...» 
(E) 
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1584 Schuoller (U 56; fol. 29b): «Joss ~s 4 Kün-
der ...» (E) 

1589 Schueler (SchäU 81; Z 1): «Ich Agatha 
Latzerin zu Schan Weyland Petter ~s seligen 
Verlassen Wittib ...» (S) 

Anfang 17. Jh. Schuler (LUB I/2; 367): «... 
stost... an Thoman ~s erben ... g�•ut» 

~1600 Sch�•uler (LUB I/2; 346): «... gibt ietz ... 
Polj ~ ein Viertell ...» 

1603 Schueler (RA CXLV 1602-1605; fol. 7r, Z 
20): «Hanß ~ von Eschen ...» 

1620 Schuoler (Pfäf 21/8; fol. 3r, Z 12): «Hanß 
~ ...» 

*1638 Schuler (PfAS U 10; S. 10, Z 4): «... Stost 
... an Junckher andres ~ ... guet ...» 

1641 Schueller (RA CXLV 1639-1648; S. 50, Z 
19): «... contra Michael ~ von Eschen ...» 

Mitte 17. Jh. Schuoller (LUB I/2; 335): «... Poli 
~s hauß ...» 

*1650 SchÇuoller (PfAE KR 1650; S. 8, Z 1): 
«Poli ~ ... setz vnderpfandt ein acker in dem 
Eschner Thall ...» 

1650 Schuoler (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 
3/7): «S(anctae) Ecclesiae Dei membrum per 
Baptismum facta est Maria Magd(alena) ... et 
Vrsula ~i filia» 

1656 Scholler (PfAE TESFB 1650; fol. III 76r, 
3/18): «... ob¨yt Michaiel ~ ...» 

1662 Schueler (PfAE RB 1637; fol. 2r, Z 8): 
«Hanß ~ alß kirchenvogt ... 1612 mit ihme ab-
gerechnet ...» 

1687 Schuoler (Pfäf 12; 1. St., fol. 1r, Z 9): «... 
Johannes ~s ...» 

17. Jh. Schueler (PfABe LB 1682; S II 15 Z 24): 
«Mehr hat M(eister) Peter ~ fir ihne [Joseph 
Wangner von Bendern] be¨y uns angewisen ...» 

~1700 Schuoler (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 2r, Z 8): 
«... stost ... an Hanß ~s ... Hauß Hoff stadt ...» 

1711 Schueler (PfAM LBMMC 1682; II S. 11, 
4/26): «... in ... Matrimonii Sacramento confir-
mavi ... Juvenem Joannem ~ cum ...» 

1733 Schuoler (PfAE KaR 1650; fol. 2r, Z 5-6): 
«... vnderpfandt die Pündt, so von Johanneß ~ 
herkommbt ...» 

1754 schÓuehler (PfAE 25/2; fol. 1r, Z 17-18): 
«... Unterpfandt ihre aigenes von Johannes ~ 
herrührende Bünt ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart *1638 Schuler unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schuler (T), nach der Be-

schäftigung als Lehrer. 
Tschugmell 1931, 96: Schueler. In Mauren 1711 

bis 1742. 
Ospelt 1939, 109: Schuler, Schuoller (T, E). 
Tschugmell 1941, 137: Schueler. In Mauren 

1711 bis 1742. 
Tschugmell 1958, 175: Schuler (T). 1429 ge-

nannt. 
Vallaster 1974, 178: Schuler. Früher vielfach 

Schuoler (wals.), 1697 in Galtür, auch in Da-
vos und Ischgl, 1621 in Schruns, ferner in Ga-
schurn und St.Gallenkirch, heute in Schruns 
und Bartholomäberg. 

Vogt 1979, 64: Schuler. 1446 Conrad Schuoler, 
vom Tannberg. 

Vogt 1979b, 98: Schuler. 1456 Peter schuoller 
von Krumbach (Tannberg). 

Fritz 1981, 72: Schuler. Urk. bezeugt 1542 in 
Vandans, 1621 in Schruns, 1650 in Tschag-
guns. 

FamNB-CH 3, 1675f.: Schuler. Altverbürgert in 
BE, BS, FR, GL (Braunwald, Glarus, Matt, 
Netstal, Rüti), GR (Davos), SZ, TG, UR, VS 
und ZH. 

FamNB-CH 3, 1671: Schueler. Altverbürgert in 
FR. 

FamNB-CH 3, 1679: Schuoler. Altverbürgert in 
GR (Ardez, Breil, Disentis, Somvix). 

FLNB I/5, 482: Schuler. Enthalten in den FlN 
�†Schueler (E), �†Schuelerböchel (Sb) und 
�†Schulers Baumgarten (T). 

Deutung 
a) Zu mhd. schuolaere, schüelaere m. 
'Schüler, Student', als Übername für jeman-
den, der eine höhere Schule besucht hat, für 
einen Schullehrer oder für den Kleriker, der 
als Schreiber tätig ist. Vgl. RN 3, 767; Bre-
chenmacher 2, 569f.; Duden FamN 601. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Vereinzelt zu mhd. schuol(e) f. 'Schule, 
hohe Schule, Schulunterricht', als Ableitung 
auf -er nach der Wohnstätte bei einer Schu-
le. Vgl. Brechenmacher 2, 569f. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Schultheiss, von - 
 
/�™sÇ¥lth�Š�›¹s/ 
Bezeugt in: S 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1676: Schultes. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland, Österreich und 
Italien. 

FamNB-CH 3, 1676: Schultheis. Vereinzelt jün-
ger aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1676: Schultheiss. Altverbürgert 
in BS und FR sowie jünger aus Deutschland 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1676f.: Schulthess. Altverbürgert 
in BE und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. schulthei±e m. 'der Verpflichtun-
gen oder Leistungen befiehlt, Schultheiss, 
Richter', später 'Dorfvorsteher', nach dem 
Amt. Vgl. RN 3, 663 (s. v. Schulthess); 
Brechenmacher 2, 570f.; Duden FamN 601. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schulz 
 
/�™sÇ¥lts/ 
Bezeugt in: V. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 71: Schulz. 1879 in Vaduz 

eingebürgert, Ludwig Heinrich Schulz von 
Mannheim. 

FamNB-CH 3, 1677: Schultz. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Frankreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1677: Schulz. Verbreitet jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. schultz m., zusammengezogen aus 
mhd. schulthei±e m. 'der Verpflichtungen 
oder Leistungen befiehlt, Schultheiss, Rich-
ter', später 'Dorfvorsteher'. Vgl. RN 3, 663; 
Brechenmacher 2, 571; Duden FamN 601f. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schunko  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Schüpfer 
 
/�™sî¥pf¼r/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. schüpffer (PfABe ZB 1574; fol. I 
51r, Z 9): «... daran dem ~ erlegt von des her-
ren wegen 10 Gulden.» (G) 

2. H. 16. Jh. schÇupffen (PfABe ZB 1574; fol. II 
70r, Z 12): «... daran hannsen ~ zÇu veldtkürch 
von wegenn des herren gelÇuffertt 2 Gulden ...» 
(G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1671f.: Schüpfer. Altverbürgert 

in LU. 

Deutung 
Zu mhd. schupfe f. 'Schuppen, Scheune, 
Heustadel', toponymisch 'etwas überhän-
gender Fels, kleine Felswand', nach der 
Wohnstätte an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens bzw. in einer Ortschaft Schüpfen oder 
Schüpfheim. Vgl. RN 3, 451; Brechenma-
cher 2, 572; Finsterwalder 1994, 480 (s. v. 
Schupfer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schurte / Schurti 
 
�™sÇ�œrt�—, �™sÇ¥rt�—, �™sÇ¥rt�“ 
Bezeugt in: T, G 

1510 schurti (GATb U 22; Z 8): «... von dem vn-
deren an Wilhalm, ~s gÇuett» (T) 

1513 Sch�™urtin (GAB 016-2; fol. 66a, 4. Br.): 
«Von selbigem Markhstain aÇus jezt bemelts ~s 
=Wissen ...» (T) 

1556 Schurti (PfABe d/5; fol. 3v, Z 12): «... 
stoßt ... ahn Clauß ~s guot ...» 

1556 Schurtin (SchäL 63a/b; a, fol. 2a): «... Stost 
... Ahn ... Hanns ~s Aigne Gueter ...» (T) 

1569 Schurti (AlpAV U 7; fol. 5a): «... Lutzi ~ 
von Tr̈ysen ...» (T) 
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1573 Sch�ˆurtti (GAT U 37; Z 2): «... hans ~ ...» 
(T) 

1584 Schurtti (U 56; fol. 10a): «Thoni ~n» (T) 
1584 Schurti (U 56; fol. 9a): «Hannss ~ ...» (T) 
1584 Schurti (U 56; fol. 9b): «Hannss ~» (T) 
1595 Sch�™urtin (GAB 016-2; fol. 65b, 4. Br.): «... 

gegen dem Ryn �™uf Hans ~ss =Wisenn von 
Trysen allda ein Markhstain sten ...» (T) 

1595 SchÕurtin (GAT U 9; Z 20): «... vf Hanss ~s 
wissen von Tr̈ysen ...» (T) 

1610 SchÕurtin (GAT U 42; Z 16): «... Hanss ~ 
...» (T) 

1610 Schurtin (PfABe d/10; fol. 1v, Z 34): «... 
ein stückle guet ... stost ... an ... Jung Hanß ~ 
...» (T) 

1610 Schurti (U 65; Z 22): «Ein Stück im Tries-
ner Feld «Stost gegen dem Ryn an Lutz ~s 
Weybs gueth ...» (T) 

1610 Schurtin (U 65; Z 22f.): «Alten Hans ~» 
(T) 

1615 Sch�™urti (GATb U 21; Z 2): «... L�™utzi ~ ...» 
(T) 

1659 SchÇurtin (AS 1/1; fol. 135r, Z 10): «Leon-
hardt ~ von Trißen sagt ...» 

1659 SchÓurti (GAT U 51; Z 2): «... LÓuciÓuss ~ ...» 
1661 SchÇurti (GATb U 11; Z 1): «... (Hannss?) ~ 

...» (T) 
1678 SchÇuerti (PfAS LBMD 1659; fol. 97v, Z 

16): «... coniuncti sunt ... et Catharina ~n» 
1682 SchÇurti (AS 1/2; fol. 74v, Z 8): «DebÇus ~ 

von Trißen ...» 
1692 Schurti (SchäV 153a/b; a, fol. 1b): «... 

Stost ... Zum Thail an Lienhardt ~ Schreiner 
...» (T) 

1692 Schurte (SchäV 153a/b; a, fol. 2b): «Han-
nes Purgezin, Vnd Thebus ~ Zünsen ...» (T) 

1692 Schurti (SchäV 153a/b; a, fol. 3a): «Thebus 
~» (T) 

1692 Schurt¨y (SchäV 153a/b; b, fol. 2b): «Marty 
~s sel. Erben» (T) 

1696 Schurtt¨y (Pfäf 22/12; fol. 1r, Z 6): «... stost 
... an Thoma ~ guet ...» 

*1706 SchÇurte (PfAS Urb 1706; fol. 102v, Z 1): 
«Johannes ~ zÇue Tr¨ysen ...» 

1710 Schurtin (PfAS LBMCD 1695; fol. 311v, 
5/10): «[obiit] Maria ~in» 

1718 schurti (SchäU 160; fol. 3b): «... vnd Jo-
hannes ~ ...» (T) 

1721 Tschurt (SchäU 162; fol. 1a): «... Florian ~ 
...» (T) 

1726 SchÇurti (AS 2/3; fol. 34v, Z 17-18): 

«Georg Negeli von Triesen verkaÇufft dem 
Meister Flori ~ Naglschmid alda» 

1734 Scha�™urthi (PfAS KR Dux; Nr. 6, fol. 1r, Z 
20): «Mer zal ich den Meister FlorÇy ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Schurti (T). Nach der Be-

schäftigung als Schroter? 
Ospelt 1939, 109: Schurte [ �™sorti] (T). 
Tschugmell 1958, 175f.: Schurti (T). Seit 1552. 
Tschugmell 1970, 33f.: Schurte. Stammbaum 

der Familien Schurte von Triesen. 
FamNB-CH 3, 1680: Schurte. In SG (Flums, 

St.Gallen) vereinzelt jünger aus Liechtenstein 
eingebürgert. 

FLNB I/5, 482: Schurti. Enthalten in den FlN 
Lisi Schortis Teil (T), Wisi Schortis Teil (T) 
und �†Schurtins Wisen (T). 

FamB-T 5, 45ff.: Schurte / Schurti. Stammbaum 
der Familien Schurte / Schurti von Triesen. 

Deutung 
a) Zum Verb schurten (rechtssprachl.) 
'Schuldverhältnisse eingehen; verschiedene 
Schuldposten gegen einander in Zahlung 
richten; Schulden einziehen', als Nomen 
agentis auf -e/-i. Vgl. Id. 8, 1314 (s. v. 
schurten2) und Id. 8, 1315 (s. v. Schurter). 
Siehe auch RN 3, 760, wo der in Almens 
(Domleschg) 1667 bezeugte FamN Schurr-
ta zu bergellisch scorta f. 'Darlehen an den 
Pächter' gestellt wird'. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum Verb schurten 'beschneiden, stut-
zen', als Nomen agentis, etwa für den, der 
einem Pferd Kammhaar oder Schweif 
stutzt, oder für den, der Bäume schneidet. 
Vgl. Id. 8, 1312 (s. v. schurten1). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schuster 
 
/�™sÇ¬¼�™st¼r/, /�™sç¥st¼r/ 
Bezeugt in: S 

1716 Schuester (PfAS LBMCD 1695; fol. 221r, 
2/22): «[coniuxi] Franciscum ~ [cum] ...» 

1781 Sch�•uster (PfAS Urb 1778; fol. 37v, Z 6): 
«Anno 1781 stüfftet ... Magdalena ~in v(on) 
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hie einen Jahrtag ...» 
1793 SchÇuster (PfAS KR; Nr 3, fol. 6r, Z 17-18): 

«... laÇuth testamendt der Magd(alena) ~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 177: Schuchter, Schuochter, 

auch Schuster geschrieben, 1550 in Schruns, 
1534 als Besitzer im Spora [Tschagguns], 
1621 in Tschagguns, Schruns und Vandans. 
Heute in Tschagguns am stärksten. Name 
taucht schon 1427 in Galtür auf, also wohl 
walserisch. 

Salzgeber 1979, 51: Schuster. Der FamN 
Schuochter (Schuster) findet sich in Davos 
und Arosa, 1427 in Galtür, 1472 am Tann-
berg, 1550 im Montafon und 1580 im Klein-
walsertal. 

FamNB-CH 3, 1680f.: Schuster. Altverbürgert in 
BE und SO. 

Deutung 
Zu mhd. schuochster, schuoster m., Kurz-
form zu mhd. schuochs̄utaere m. 'Schuhnä-
her, Schuster', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 
3, 720f.; Brechenmacher 2, 574; Duden 
FamN 603f. Vgl. auch Þ Sauter, Þ Sutter. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schwab 
 
/�™swçab/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1755 Schwab (PfAS LBMCD 1695; fol. 334r, 
2/14): «... sepultus est infans Christophori ~ et 
... ex Helvetia vagabundorum» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1681: Schwaab. Im 19. Jh. in NE 

aus Frankreich eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1681f.: Schwab. Altverbürgert in 

AG, BE, BL und FR. 

Deutung 
Zum Volksnamen mhd. Sw̄ap, Sw̄abe m. 
'Schwabe', nach der Herkunft aus 
Schwaben oder als Übername für 
jemanden, der (Handels-)Beziehungen zu 
Schwaben hat. Vgl. RN 3, 578; 
Brechenmacher 2, 577; Duden FamN 604. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwäbener 
 
/�™swç�‰b¼n¼r/ 
Bezeugt in: R 

1393 SwÒabenner (LUB I/1; 333): «... Jtem aber 
ain juchart ackers. vnder haintzen ~s hus.» 

1393 swÒabenner (LUB I/1; 333): «... Jtem ain 
iuchart ackers stosset an haintzen ~s hus.» 

1393 swÒabenner (LUB I/1; 334): «... Jtem ain 
manmat. lit vnder kÒamlis b̀unt. g�ˆat in wÒachsel 
mit dem ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwäbener (R), 1393 

bezeugt (nach Büchel 1923). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus Schwaben, 
abgeleitet auf -er, mit Umlaut. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwäber 
 
/�™swç�‰b¼r/ 

1. H. 15. Jh. SchwÒaber (LUB I/2; 322): «Elsi 
~inun vxor C�•unradi dicti Kilchemaiger von 
Schönenb�•ul ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; als Einzelform nicht zuverlässig 
zu beurteilen. 

Schwald  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 139: Schwald. Für GR bezeugt in Tschlin, 

Müstair, Sta. Maria und Ladir. Zu germ. ANSI. 
FamNB-CH 3, 1682: Schwald. 1875 in GL (Gla-
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rus) aus Deutschland sowie im 20. Jh. ver-
schiedentlich aus Deutschland, Österreich und 
Frankreich eingebürgert. 

Deutung 
FamN aus einer Kurzform des Heiligenna-
mens Oswald, in älterer alem. Aussprache 
Oschwald. Vgl. Duden FamN 604f.; Bre-
chenmacher 2, 578. 

Typ: Rufnamen 

Schwaller 
 
/�™swÇaàl¼r/ 
Bezeugt in: M 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwaller (M); 1718 bezeugt 

(nach Schädler 1910). 
FamNB-CH 3, 1682f.: Schwaller. Altverbürgert 

in SO. 

Deutung 
Zu mhd. swal m. 'Stelle am Wasser, wo ge-
schwellt wird; tiefe Stelle; Schleuse', abge-
leitet auf -er, nach der Wohnstätte bei einer 
solchen oder so genannten Örtlichkeit. Vgl. 
Brechenmacher 2, 579 (s. v. Schwall). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwällmin 
 
/�™swÇ�‰lmin/ (?) 
Bezeugt in: M 

1797 Schwällmin (PfAM LBMMC 1682; I S. 
270, 4/23): «Parentes ... et M(aria) Eva ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; als Einzelform nicht zuverlässig 
zu beurteilen. 

Schwaninger 
 
/�™swÇani¾¼r/ 

Bezeugt in: E 

1719 Schwaninger (PfAE TESFB 1650; fol. I 
58v, 3/27): «Patrini ... Virgo Christina ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1683: Schwaninger. Altverbür-

gert in SH und vereinzelt jünger aus Deutsch-
land eingebürgert. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Schwaningen (etwa dem Ortsteil der Stadt 
Stühlingen in Baden-Württemberg). Vgl. 
Brechenmacher 2, 580; Finsterwalder 1994, 
481f. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Nach Finsterwalder zu einem alten deut-
schen PN, gebildet mit den Namenwörtern 
Swan und Ger. Vgl. Finsterwalder 1994, 
481f. 

Typ: Rufnamen 

Schwarz 
 
/�™swÇarts/ 
Bezeugt in: B, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1347 Schwarz (LUB I/3; 49): «Die Untertanen 
zu Bürs, ... verleihen den Wallisern Wilhelm ~ 
seinem Bruder Martin, ... das Tal Vallawier 
...» 

1394 swartz (LUB I/5; 658): «... Òvli ~ mit wib 
vnd kinden allain vsgenomen sin Svn JÒakli ...» 

1. H. 15. Jh. Swartz (LUB I/2; 318): «stoset ... 
obnan an Andres ~en ...» 

1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 343): «... des ~en 
mad.» 

1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 348): «stosset ... 
an der ~en schilling;» 

1. H. 15. Jh. SwÒartz (LUB I/2; 350): «... Els ~in 
vnd øVlin ir man ...» 

1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 350): «... Hans ~ 
et Elizabetht vxor sua ...» 

1. H. 15. Jh. Swartz (LUB I/2; 350): «... øVlrich ~ 
...» 

1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 357): «... stosset 
... an Hansen ~en aker.» 
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1. H. 15. Jh. Swartz (LUB I/2; 359): «øVlin ~ Els 
vxor eius» 

1. H. 15. Jh. Sw�™arcz (LUB I/2; 360): «Els ~in» 
1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 360): «Lucz ~ 

Anna uxor eius» 
1. H. 15. Jh. Sw�™arcz (LUB I/2; 367): «... Ness 

~in Iosen Schribars husfrow ...» 
1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 368): «... stosset 

... an Andras ~en ...» 
1. H. 15. Jh. Swarcz (LUB I/2; 369): «... Lucz ~ 

Anna vxor sua ...» 
1411 Swartz (LUB I/3; 231): «... stosset ainhalb 

an des ~en akker ...» 
2. H. 15. Jh. Sw�™artz (LUB I/2; 318): «Hans Lien-

hart, Òallin ~in vxor eius ...» 
1485 schwartz (GAR U 14; Z 4): «... Òvrlrich ~ 

...» (R) 
1502 swärtzin (PfABe U 14; Z 1): «... und ich 

Ursla ~ sin [Jakob albar] elich ẅyb Bekennen 
offenlich ...» 

*1581 schwartz (PfABe ZB 1574; fol. II 36v, Z 
24): «Waß für wein ich auf bait hingeben anno 
[15]81 ... d[er (dem?)] ~ esla 7 maß.» (G) 

1584 Schwarz (U 56; fol. 5a): «Melch ~» (B) 
1620 Schwartz (Pfäf 21/8; fol. 4r, Z 18): «Hanß 

~ ...» 
1620 Schwärtzin (Pfäf 21/8; fol. 4r, Z 19): «Eli-

ßabetha ~ ...» 
1620 Schwartz (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 14): «Agnes 

~in ...» 
1725 Schwarz (PfAS BB/F 1663; fol. 15r, Z 11): 

«Maria Barbara ~in ex Sigmaringen» (S) 
1808 Suarz (PfAS LBMCD 1695; fol. 303r, 3. 

Sp. Z 8): «Patrini [Firmung] ... Lucia ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwarz B, E. 1584 im Leger-

buch aufgeführt, mit weiterer Literatur. 
Perret 1950, 180: Schwarz. 1442 erscheint das 

Geschlecht in Sax; 1484 erstmals in Buchs. 
Altverbürgert auf rätischem Gebiet in Buchs, 
Chur, Fuldera, Haldenstein, Obersaxen, 
Schuls, Splügen, Vals. Bedeutung: Nach der 
Haarfarbe oder sonst nach dem Äusseren. 

Tschugmell 1957, 88: Schwarz (B). 1584 er-
wähnt. 

Vallaster 1974, 178: Schwarz. Vermutlich von 
den 1347 in Brand eingezogenen Walsern, 
1621 in St.Gallenkirch, dort bis etwa 1730. 

Salzgeber 1979, 51: Schwarz. Der FamN begeg-
net uns in Gressoney, in Visp, im Lötschental 
und, jedenfalls von dort stammend, in Lang-

wies und 1511 im Montafon. 
Fritz 1981, 72: Schwarz. Urk. bezeugt 1621 in 

St.Gallenkirch. 
FamNB-CH 3, 1684: Schwartz. Altverbürgert in 

BE, FR und GR (Chur). 
FamNB-CH 3, 1684ff.: Schwarz. Altverbürgert 

in AG, BE, BL, GR (Chur, Disentis, Fuldera, 
Haldenstein, Obersaxen, Splügen, Vals), SG 
(Buchs, Bütschwil, Mosnang), SH, SZ, TG 
und ZH. 

FLNB I/5, 485: Schwarz. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Schwarzen Brunnen (Tb). 

Deutung 
a) Übername zu mhd. swarz adj. 'schwarz, 
dunkelfarbig' nach Haar-, Haut- oder Au-
genfarbe des Erstbenannten. Vgl. RN 3, 
809; Brechenmacher 2, 580; Duden FamN 
605. 

Typ: Übernamen 

b) Gelegentlich nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft Schwarz (Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Hessen, Bayern). 
Vgl. Duden FamN 605. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwarzenbacher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 454: Schwarzenbacher. Für Jenins (GR) 

ist um 1600 eine Gretta Schwarzenbacher be-
zeugt. Nach der Wohnstätte. 

FamNB-CH 3, 1686: Schwarzenbacher. 1956 in 
ZH eingebürgert. Der Name Schwarzenbach 
ist altverbürgert in ZH. 

Deutung 
Zum zahlreich vorkommenden ON Schwar-
zenbach. Vgl. Brechenmacher 2, 581. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Schwarzenberger 
 
/�™swÇarts¼(n)b`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: B 

1667 Schwartzenberger (PfAS LBMD 1659; fol. 
8v, Z 15): «... Baptizaui Infantem ... illegiti-
mum filium deß Niclas ~s von Baltzers et ...» 
(B) 

1681 Schwarzenberger (AS 1/2; fol. 61r, z 1): 
«Sebastian ~ hat ain hofstatt ... erkhaÇufft ...» 

1700 Schwarzenberger (U 79; fol. 6a): «Sebas-
tian ~ des gerichts» 

1707 Schwarzenberger (AS 1/3; fol. 105v, Z 9-
10): «... in be¨ysein zwe¨yer balznerischer bÇur-
ger, alß Sebastian ~s vnd ...» (B) 

1733 Schwarzberg (RA 53; fol. 1a): «... Mr. 
Hans Vllrich ~ ...» 

1733 Schwarzenberg (RA 53): «~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwarzenberger (B). Mit Li-

teratur. 
Tschugmell 1957, 88: Schwarzenberger (B). 

1620 bis 1756. 
FamNB-CH 3, 1686: Schwarzenberger. Altver-

bürgert in LU. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft na-
mens Schwarzenberg; dieser kommt häufig 
vor: in der Schweiz (Gemeinde im Kanton 
Luzern); in Österreich (Gemeinde im Bre-
genzerwald, Vorarlberg; Gemeinde in 
Oberösterreich, am Böhmerwald; mehrere 
Katastralgemeinden in Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg); in Deutschland 
(Stadt in Sachsen; verschiedene Ortsteile; 
eine Herrschaft im Erzgebirge). Vgl. RN 3, 
438; Brechenmacher 2, 581; Duden FamN 
605. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwärzler 
 
/�™swÇ�Šrtsl¼r/ 
Bezeugt in: T, S, M 

1802 Schwürtzler (PfAM LBMMC 1682; IV S. 
53, 3. Sp. Z 11): «Patrini [Firmung] ... Agatha 

~in» 
1802 Schwärzler (PfAS LBMCD 1695; fol. 

209r, 12/21): «Parentes: ... [et] Ursula ~in ori-
undi ex Schwarach» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 176: Schwärtzler (T). 1807 

aus Wolfurt, Vorarlberg. 
FamNB-CH 3, 1682: Schwärzler. Jünger aus 

Österreich und Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Ableitung auf -ler zu einem Flur- oder 
ON Schwärze, der vielleicht ein Gebiet mit 
schwarzem Gestein oder schwarzer Erde 
bezeichnet. Vgl. Finsterwalder 1994, 482. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls zu mhd. swerzer m. 'Schwarz-
färber', nach der Tätigkeit. Vgl. Brechen-
macher 2, 581; Duden FamN 606 (beide s. 
v. Schwärzer). 

Typ: Soziale Gruppen 

Schwarzmann 
 
/�™swÇartsman/ 
Bezeugt in: ? 

1. H. 15. Jh. Sw�™arczman (LUB I/2; 313): «... 
stosset ... nebenz�•u an ÒÒallin ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 180f.: Schwarzmann. Verbürgert, 

aber nicht alt, in Mels. 
Vallaster 1974, 178: Schwarzmann (wals.). 1496 

genannt, 1550 in St.Gallenkirch, 1553 in Ga-
schurn, 1609 in Gargellen, 1621 in St.Gallen-
kirch. In den meisten Dörfern verbreitet, 1970 
ausgestorben. 1433 auch in Sonntag, 1521 in 
Lech erwähnt. 

Vogt 1979, 64: Schwarzmann. 1390 Friedrich 
der Schwarzmann in Lech-Aschau, 1487 
Berchtold Swartzman in Sonntag. 

Fritz 1981, 72: Schwarzmann. Urk. bezeugt 1492 
in St.Gallenkirch, 1540 in Schruns, 1541 in 
Gaschurn. 

FamNB-CH 3, 1684: Schwartzmann. Im 19. Jh. 
in JU sowie vereinzelt jünger aus Deutschland 
und Frankreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1686f.: Schwarzmann. Altverbür-
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gert in SG (Mels) und SH. 

Deutung 
Zu mhd. swarz adj. 'schwarz, dunkelfarbig' 
+ mhd. man m. 'Mann', als Übername nach 
der Haar-, Haut- oder Augenfarbe des Erst-
benannten. Vgl. Brechenmacher 2, 581; 
Duden FamN 606. 

Typ: Übernamen 

Schwätzer 
 
/�™swÇ�‰ts¼r/ 
Bezeugt in: E 

1673 Schwetzer (PfAE TESFB 1650; fol. III 95r, 
3. Sp.Z 30): «Patrini Nomina [Firmung] ... 
Elisabetha ~in von Ranchwil.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. swetzer m. 'Schwätzer', nach dem 
Charakter des Benannten. Vgl. Brechenma-
cher 2, 582; Duden FamN 606. 

Typ: Übernamen 

Schwätzler 
 
/�™swÇ�‰tsl¼r/ 
Bezeugt in: S 

*1740 Schwezler (PfAS KR; Nr 64, fol. 2r, Z 21-
22): «... zahl ich dem Meister Franz ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Allenfalls Ableitung auf -ler zu mhd. swet-
zen, swatzen 'schwatzen', als Übername 
nach dem Charakter des Benannten? Siehe 
oben Þ Schwätzer. 

Typ: Übernamen 

Schwaz 
 
/�™swçats/ (?) 

1. H. 15. Jh. Sw�™acz (LUB I/2; 313): «... Anna ~in 
...» 

1620 Schwätz (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 9): «Anna 
~in ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unbekannt; besteht ein Zusammenhang mit 
Schwaz, Bezirkshauptstadt im mittleren Un-
terinntal, in Tirol? 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwegler 
 
/�™swÇ�“gl¼r/ 
Bezeugt in: ? 

1654 Schwegler (AS 1/1; fol. 72v, Z 20): «TebÇus 
~ hat ... angelobt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 181: Schwegler. Erwähnt in Sax 

1390, in Grabs seit 1419, in Buchs 1484, in 
Werdenberg 1488. Altverbürgert in Grabs und 
Wattwil, ferner in Langwies GR, dann häufig 
auch im Kanton Luzern. Bedeutung: 'der auf 
einer Schwegel (Hirtenflöte) Spielende'. 

FamNB-CH 3, 1687f.: Schwegler. Altverbürgert 
in GR (Langwies), LU, SG (Grabs, Wattwil) 
und TG. 

Deutung 
Zu mhd. sẅegel(e) f. 'eine Art Flöte, Pfeife', 
woraus mhd. sẅegelare m. für den Spieler 
derselben. Vgl. Id. 9, 1769f.; RN 3, 771; 
Brechenmacher 2, 582; Duden FamN 607. 

Typ: Soziale Gruppen 

Schweiger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1688: Schweiger. Im 20. Jh. aus 

Deutschland in BS, FR, ZG und ZH eingebür-
gert. 
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Deutung 
a) Oberdt. Standesname für den Bewirt-
schafter der Schwaige, mhd. sweige f., also 
eines Hofes, der ausschliesslich der Vieh-
zucht und Milchwirtschaft diente. Vgl. Du-
den FamN 604 und Brechenmacher 2, 578 
(jeweils s. v. Schwaiger). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls zum alten deutschen RuN 
Swindger (ahd. swind 'stark' + g¯er 'Speer'). 
Vgl. Duden FamN 607; Brechenmacher 2, 
583. 

Typ: Rufnamen 

c) Übername zu mhd. sw̄�‹gaere m. 'der 
Schweiger, der Stumme; der zum Schwei-
gen bringt'. Vgl. Duden FamN 607. 

Typ: Übernamen 

Schweiss 
 
/�™swÇ�Š�›¹s/ 
Bezeugt in: G, R 

2. H. 16. Jh. schwais (PfABe ZB 1574; fol. I 21r 
Z 3): «... die anderen 10 ß. gibt bart ~ zÇuo 
Raggel ...» (R, G) 

1584 Schwaiss (U 56; fol. 26a): «Barthlome ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwais, Schweis (G, R). 1584 

im Legerbuch aufgeführt. 
FamNB-CH 3, 1688: Schweis, Schweiss. Verein-

zelt jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. swei± m. 'Schweiss, Blut', als 
Übername für einen armen, ungeschickten, 
bemitleidenswerten Menschen, einen armen 
Tropf. Vgl. Id. 9, 2219; Brechenmacher 2, 
585. 

Typ: Übernamen 

Schweizer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M, R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 566: Schwitzer. Für GR vielfach bezeugt. 

Kann sich sowohl auf den Kanton Schwyz als 
auch auf die damalige Schweiz beziehen. 
Graubünden gehörte bis 1803 nicht zur Eid-
genossenschaft, sondern war zugewandter Ort. 

FamNB-CH 3, 1688ff.: Schweizer. Altverbürgert 
in AG, AR (Schwellbrunn), BE, BL, SG 
(Brunnadern, Degersheim, Ebnat, Gantersch-
wil, Hemberg, Kappel, Kirchberg, Lütisburg, 
Magdenau, Mogelsberg, Mosnang, Nesslau, 
St.Peterzell, Uzwil, Wattwil), SH, SO, TG, 
ZH. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Schweiz oder 
aus dem Kanton Schwyz (durch Ableitung 
auf -er). Vgl. RN 3, 566; Brechenmacher 2, 
585; Duden FamN 607 (s. v. Schweitzer, 
Schweizer). Ð Siehe auch Þ Schwizer. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwend 
 
/�™swÇ�“nt/ 
Bezeugt in: S 

1721 Schwend (PfAS LBMCD 1695; fol. 272v, 
2. Sp. Z 26): «Patrini [Firmung]: Magdalena 
~in» 

1728 Schwend (PfAS LBMCD 1695; fol. 68r, 
2/19): «Patrini [Taufe]: ... [et] Magdalena ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. swende f. 'ein durch Rodung des 
Waldes gewonnenes Stück Weide oder 
Ackerland', zu mhd. swenden 'ausreuten', 
nach der Wohnstätte an einem solchen Ort, 
an einer Örtlichkeit oder Ortschaft dieses 
Namens. Vgl. Id. 9, 1946ff.; FLNB I/5, 
486; Brechenmacher 585; Duden FamN 
608; RN 3, 473 (s. v. Schwendener). Siehe 
auch Þ Gschwend, Þ Schwendener. 

Typ: Wohnstättennamen 



Schwendeli 294 Familiennamen 

Schwendeli 
 
/�™swÇ�“nd¼l�—/ 
Bezeugt in: G, R 

1579 Schwendelli (Pfäf 22/5; fol. 4r, Z 7): «... 
hans ~ vom Kapff ...» 

*1584 Schwendeli (PfABe ZB 1574; fol. I 29v, 
Z 7): «Item gerait mit der ha�ˆusfrawen hansen 
~ß am 26 tag Jenners anno [15]84 ...» (G) 

1584 Schwenndelin (U 56; fol. 27a): «Hannss ~» 
1602 Schwendel (RA CXLV 1602-1605; fol. 2v, 

Z 29): «Wolff Wohlwendt sagt Hanß ~ sein 
Stiefvatter vndt ... se¨yen durch daß strittig 
guet gefahren ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109: Schwenndelin G, R. 1584 im 

Legerbuch aufgeführt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Diminutiv zu mhd. swende f. 'ein durch Ro-
dung des Waldes gewonnenes Stück Weide 
oder Ackerland', zu mhd. swenden 'ausreu-
ten', nach der Wohnstätte an einem solchen 
Ort, an einer Örtlichkeit oder Ortschaft die-
ses Namens. Vgl. Id. 9, 1946ff.; FLNB I/5, 
486; Brechenmacher 585; Duden FamN 
608; RN 3, 473 (s. v. Schwendener). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwendener  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, E, R aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 473: Schwendener. In Chur (GR) ist 1481 

ein Cuonrat Schwendiner bezeugt. Zu mhd. 
swende, swant 'durch Feuer gerodetes Land' 
nach der Wohnstätte. 

FamNB-CH 3, 1691: Schwendener. Altverbür-
gert in SG (Buchs, Sevelen). 

Deutung 
Auf -er abgeleiteter Wohnstättenname zu 
Schwendi f., 'Stelle, wo der Wald ausgereu-
tet wurde', mhd. swende, pl. swendinen. 
Vgl. Id. 9, 1946ff. (s. v. Schwändi). 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwenninger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1692: Schwenninger. 1895 aus 

Deutschland in ZH eingebürgert. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu den ON Schwennin-
gen (Baden-Württemberg, Bayern) oder 
Schwainingen, nach der Herkunft des Be-
nannten. Vgl. Brechenmacher 2, 587. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Nach Finsterwalder 1984, 484 zu dem 
im Schwäb. belegten RuN Schwäninger, 
aus ahd. *Swani-g¯er oder zu einem PN 
Swan¯�‹. 

Typ: Rufnamen 

Schwenzig  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Schwerter 
 
/�™swÇ�Šrt¼r/ 
Bezeugt in: M 

2. H. 16. Jh. Schwerter (LUB I/2; 332f.): «... ab 
ainem guot stosst an Fals gassen ... zur driten 
seiten an Jacob ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1692: Schwerter. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. sẅert n. 'Schwert', abgeleitet 
auf -er, nach der Tätigkeit als 
Schwertschmied. Vgl. RN 3, 747; Id. 9, 
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2170; Duden FamN 608. 
Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Herkunft aus den Ortschaften 
Schwerta (Schlesien) oder Schwerte (Nord-
rhein-Westfalen). Vgl. Duden FamN 608. 

Typ: Wohnstättennamen 

Schwiggli 
 
/�™swÇ�Œkl�—/ 
Bezeugt in: S 

1667 Schwiggli (PfAS LBMD 1659; fol. 90v, Z 
31): «... coniuncti sunt Jodocus ~ viduus est 
...» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Rufform Schwiggli des deutschen RuN 
Switger. Vgl. RN 3, 230f. 

Typ: Rufnamen 

Schwizer 
 
�™swÇÇ�Œts¼r 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt (als Schwei-
zer). 

1661 Schwitzer (PfAE TESFB 1650; fol. III 77r, 
9/6): «Barbara ~i de Lachen externa ... de-
functa est ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vogt 1979, 64: Schwitzer. 1499 Hans Schwitzer 

in Sonntag. 
FamNB-CH 3, 1693: Schwizer. Altverbürgert in 

LU, SG (Ennetbühl, Krummenau, Niederhel-
fenschwil) und TG. 

FamNB-CH 3, 1694: Schwyzer. Altverbürgert in 
AG, BE, LU und SO. 

FamNB-CH 3, 1688ff.: Schweizer. Altverbürgert 
in AG, AR (Schwellbrunn), BE, BL, SG 
(Brunnadern, Degersheim, Ebnat, Gantersch-
wil, Hemberg, Kappel, Kirchberg, Lütisburg, 
Magdenau, Mogelsberg, Mosnang, Nesslau, 
St.Peterzell, Uzwil, Wattwil), SH, SO, TG und 
ZH. 

FLNB I/5, 487: Schwizer. Allenfalls enthalten in 
den FlN Schwizer (M), Schwizerweg (M) und 
�†Schwizers Acker (P). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Schweiz oder 
aus dem Kanton Schwyz (durch Ableitung 
auf -er). Vgl. RN 3, 566; Brechenmacher 2, 
585 und Duden FamN 607 (s. v. 
Schweitzer, Schweizer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Sealch 
 
Bezeugt in: S 

1709 Sealch (PfAS LBMCD 1695; fol. 267v, 2. 
Sp. Z 12): «Confirmati ... Joanes ~» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Sealch unsicher, möglich ist auch Serlch. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Da die Lesung unsicher bleibt, ist keine zu-
verlässige Herleitung möglich. 

Seb 
 
/sç�“b/ 

1801 Seb (GAP StB 1801; S. 6, Z 24): «1 StÇuckh 
ab Christen ~en HaÇus ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. s¯e, s¯ewes m. 'See', nach der 
Wohnstätte an einem See, oder nach der 
Herkunft aus einer Ortschaft des gleichlau-
tenden Namens. Vgl. Duden FamN 610 (s. 
v. See); Brechenmacher 2, 593. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu einer Kurzform Seb, Sebe oder Sebi 
des griechischen VN Eusebius. Vgl. RN 3, 
80. 

VN: Eusebius 
Typ: Rufnamen 
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Seebacher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1696: Seebacher. Im 20. Jh. aus 

Österreich, Italien und Frankreich in AG, AI, 
TG und ZH eingebürgert. 

Deutung 
Herkunftsname zum mehrfach vorkommen-
den ON Seebach (Deutschland, Österreich, 
Schweiz). Vgl. Duden FamN 610. 

Typ: Wohnstättennamen 

Seeber  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1696: Seeber. 1898 in BS aus 

Deutschland und 1951 in SG (Rorschach) aus 
Italien eingebürgert. 

Deutung 
a) Wohnstättenname auf -er zu mhd. s¯e, 
sewes m. 'See, Landsee, Meer'. Vgl. Duden 
FamN 610; Finsterwalder 1984, 485. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Herkunftsname abgeleitet von den ON 
Seeb (Bayern), Seeba (Thüringen), Seeben 
(Sachsen-Anhalt, Ostpreussen, Österreich). 
Vgl. Duden FamN 610. 

Typ: Wohnstättennamen 

Seeberger 
 
/sç�“b�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1777 Seeberger (PfAS LBMCD 1695; fol. 158r, 
10/14): «Patrini: ... [et] Maria Joanna ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 35: Seeberger. Geschlecht in Feld-

kirch bezeugt. 
FamNB-CH 3, 1696: Seeberger. Altverbürgert in 

AG, LU und VS. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft See-
berg (so etwa Schleswig-Holstein, Bran-
denburg, ehem. Pommern [jetzt Polen], 
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Ostpreussen, 
Böhmen, Schweiz), auch Sehberg. Vgl. 
Brechenmacher 2, 593; Duden FamN 610. 

Typ: Wohnstättennamen 

Seemann 
 
/sç�“man/ 
Bezeugt in: ? 

1650 Seeman (AS 1/1; fol. 25v, Z 7): «Meister 
Joß ~ z�ˆum Ha¨ylig Khreüz sagt» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1697: Seemann. Altverbürgert in 

TG sowie jünger eingebürgert aus Deutsch-
land und Ungarn. 

Deutung 
a) Zu mhd. s¯e, s¯ewes m./f. 'See, Landsee, 
Meer' + mhd. man m. 'Mann', nach der 
Wohnstätte bei einem See oder am Meer, 
oder an einer Örtlichkeit bzw. Ortschaft des 
Namens See. Vgl. Duden FamN 611. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zum alten [deutschen] VN Seman. Vgl. 
Brechenmacher 2, 601 und 594. 

Typ: Rufnamen 

c) Gegebenenfalls zu mnd. s¯eman m. 'See-
mann, Seefahrer', nach der Tätigkeit. Vgl. 
Duden FamN 611; nach Brechenmacher 2, 
594 nur selten. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Selten zu mhd. saejeman m. 'Sämann', 
nach der beruflichen Tätgikeit (vgl. Bre-
chenmacher 2, 594). 

Typ: Soziale Gruppen 
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Seewald 
 
/sÇ�“wald/ (?), /dÇ�“wald/ (?) 
Bezeugt in: S 

1801 Sewald (PfAS KR Dux; Nr. 37, fol. 2v, Z 
26): «Ich zal dem Joseph ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Sewald unsicher, möglich ist auch De-
wald. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1960, 106: Seewald (S). 1811 bis 

1844, Hintersass. 
FamB-S, 14: Seewald. 1811 bis 1844 in Schaan 

bezeugt. 
FamNB-CH 2, 431: Dewald. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und Österreich. 
FamNB-CH 3, 1697: Seewald. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zum germ. RuN Sebald, umgedeutet zu 
See-Wald. Vgl. Duden FamN 611 (s. v. 
Seewald). 

Typ: Rufnamen 

b) Falls Dewald anzusetzen ist: niederdeut-
sche Form zu Diebald, aus dem deutschen 
RuN Dietbald. Vgl. Duden FamN 183. 

Typ: Rufnamen 

Seger 
 
sÇ�‰g¼r, sç�‰g¼r 
Bezeugt in: V 

1393 Seger (LUB I/1; 333): «... Vsser dem win-
garten der da haisset Schaluner. ... (Hat Òvli ~)» 

*1405 Seger (LUB I/2; 287): «... Vli ~ von Mey-
enfeld ...» 

1508 Seger (SchäU 22): «... Von Hannsen ~ er-
koffet ...» (V) 

1514 säger (PfABe U 20; Z 4): «... und clainen 
zechenden so die vaistli vor Jarn von dem ~ 
erkouft ...» 

1696 seger (U 22; fol. 2b): «Johanes ~» (V) 
1703 Seeger (PfAS LBMCD 1695; fol. 19v, 

4/5): «Parentes: Joannes Jacobus ~ [et] ...» 
1708 Seger (AS 1/3; fol. 169r, Z 17): «... Jacob ~ 

beckh vnd bÇurger zÇue VadÇuz ...» (V) 
1714 Seeger (GAS U 122; fol. 4a): «Jacob ~ ...» 

(V) 
*1726 Seger (PfAS KR; Nr 58, fol. 3r, Z 9): «... 

mer Empfang ich von dem Meister Jacob ~ 
bekh zÇue VadÇutz ...» 

1730 Seeger (PfAM LBMMC 1682; IV S. 11, 3. 
Sp. Z 4): «Patrini [Firmung] ... Margretha 
~in.» 

1734 Seeger (PfAS BB/F 1663; fol. 19v, Z 22): 
«Anna Maria ~in» 

*1774 Segger (PfAS KR; Nr 78, fol. 2r, Z 17): 
«Item zahl Ich dem Frantz Anthoni ~ beckh 
zÇue VadÇutz ...» 

1778 Seger (AlpAV U 10): «... Flor¨y ~ ...» (V) 
1781 Seger (AlpAV U 11; fol. 1a): «... Johannes 

~ im alten bach ...» (V) 
1781 Säger (PfAS KR; Nr. 80, fol. 3v, Z 5): 

«Item dem Meister Franz Anthoni ~ beck zÇue 
Vaduz ... [bezahlt]» 

1781 Seeger (PfAS Urb 1706; fol. 41r, Z 13): «... 
Johannes ~» 

1783 Seeger (U 61; fol. 11b): «Auss dem Lobli-
chen Beneficio von Johann ~ abgezahlte Capi-
tal ...» 

1803 Säger (PfAS Rodel 1803; fol. 5v, Z 11): 
«Von Johans ~ ...» 

1803 Seger (SchäA 225-227; 227, fol. 4a): «... 
des Joh: Baptist ~s ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1708 Seger unsicher, könnte auch als Je-
ger zu lesen sein. 1783 Seeger ist ein späterer 
Eintrag der Fürstlich Liechtensteinischen Land-
schreiberei in die von 1604 stammende Urkun-
de. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 109f.: Seger, Seeger [s�‰g¼r] (V). 
Tschugmell 1949, 72: Seger. Seit 1701 in Va-

duz. 
FamNB-CH 3, 1698: Seger. Altverbürgert in TG 

und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland und Österreich. 

FamNB-CH 3, 1697: Seeger. Altverbürgert in 
TG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland, Österreich und Frankreich. 

FLNB I/5, 489: Seger. Enthalten in den FlN Mi-
chel Segers Torkel (V), Segerskrüzli (V), Se-
gersmaree (V) und Segerweg (S). 

FamB-V 6, 47ff.: Seger. Stammbaum der Fami-
lien Seger von Vaduz. Kamen um 1700 von 
Ludesch (Langdorf, Vorarlberg) hierher. 
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Deutung 
a) Zu mhd. seger m. 'Sägemüller', Nomen 
agentis auf -er zu mhd. segen, sagen 'sä-
gen', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 730; 
Brechenmacher 2, 460 und 595; Duden 
FamN 611. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Kaum zu mhd. sager, m. 'Erzähler, der 
Gedichte vorträgt; Ankläger; Schwätzer', 
nach der Tätigkeit oder als Übername. Vgl. 
Duden FamN 611. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Allenfalls möglich, jedoch kaum wahr-
scheinlich, zum germ. RuN Segher, Sigiher. 
Vgl. Brechenmacher 2, 595; Duden FamN 
611. 

Typ: Rufnamen 

Seiffer 
 
/sÇ�Š�›f¼r/ 
Bezeugt in: E 

~1700 Seiffer (Pfäf 22/17; 1. St., fol. 1v, Z 15): 
«... ein ackher auff dem Schnäbeler im thal 
gelegen deß ~ß ackher genandt ...» 

~1700 Scheipfer (Pfäf 22/17; 2. St., fol. 1v, Z 
20): «... ein ackher auf dem Schnebeler jhm 
thael gelegen deß ~s ackher genandt ...» 

Wertung der historischen Belege 
Scheipfers könnte auch verhochdeutschend ein 
älteres *Schipfers Acker (?) wiedergeben (wobei 
*Schipfer m. als Personenbezeichnung durch 
Ableitung aus Schipfi f. 'Uferverbauung', Id. 8, 
1063, entstanden sein könnte); die Form kann 
aber auch verschrieben sein. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl doch zu Seifert, dieses zu Seifried, 
jüngere Form zum germ. RuN Siegfried. 
Vgl. Brechenmacher 2, 598; Duden FamN 
612. 

VN: Siegfried 
Typ: Rufnamen 

Seifried 
 
/sÇ�Š�›frid/ 
Bezeugt in: T, V, S, M 

1411 Sifrid (LUB I/1; 464): «... Haintzli ~ von 
vadutz burger ze Cur ...» 

1411 Sifrit (LUB I/3; 231): «... stosset ... an ~z 
akker ...» 

1685 Se¨yfried (PfAS LBMD 1659; fol. 103v, Z 
3): «... coniuncti sunt ... a Reverendo Domino 
Josepho ~ ...» (S) 

1719 Seyferid (PfAS LBMCD 1695; fol. 52v, 
11/30): «Parentes: Vdalricus ~» 

1730 Seifridt (PfAM LBMMC 1682; I S. 89, 
7/19): «Parentes ... Joannes ~ et ... ex Gezis.» 

1753 Seyffridt (PfAS KR Dux; Nr. 14, fol. 4r, Z 
13): «Mehr v(on) dem Frantz Joseph ~ an 
Most Empfangen ...» (S) 

1756 Siferig (PfAS LBMCD 1695; fol. 279r, 2. 
Sp. Z 6): «Parentes ... et Maria ~in» 

1757 Seiffrid (PfAS BB/F 1663; fol. 28v, Z 17): 
«Anna Maria ~in» (S) 

1781 Seiffrig (PfAS Urb 1778; fol. 83r, Z 5-6): 
«Meister Josep G�•uthschalck v(on) hie stüfftet 
Anno 1781 ... zÇu seinem und seiner Ehelichen 
HaÇussfra�•uen Anna Maria ~in einen ewigen 
Jahrtag ...» 

1789 Sejfrid (PfAM LBMMC 1682; IV S. 45, 3. 
Sp. Z 12): «Patrini [Firmung] ... M(aria) Anna 
~in von H.Kreutz ...» 

Wertung der historischen Belege 
1781 Seiffrigin könnte verschrieben sein für Seif-
fridin (vgl. dazu Beleg 1757). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 96: Seyfrid (M). 1438 für 

Schaanwald bezeugt. 
Tschugmell 1958, 176: Seifried (T). 1714 bis 

1719 Müller in Triesen, aus Altenstadt bei 
Feldkirch. 

Vallaster 1974, 178: Seyfrid, Sifrid, 1621 in 
Schruns, dort bis gegen 1750. Auch im Klei-
nen Walsertal. 

Fritz 1981, 72: Seyfried. Urk. bezeugt 1621 in 
Schruns. 

FamNB-CH 3, 1699: Seifried. Vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland und Österreich. 

FamNB-CH 3, 1716: Sifrig. Altverbürgert in LU. 
FLNB I/5, 490: Seifried. Enthalten im FlN �†Si-

frids Stüdeli (G). 
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Deutung 
Jüngere Form zum germ. RuN Siegfried. 
Vgl. Brechenmacher 2, 598; Duden FamN 
612; RN 3, 228f.. 

VN: Siegfried 
Typ: Rufnamen 

Seiler 
 
/sÇ�Š�›l¼r/ 
Bezeugt in: S 

1758 Seiller (PfAS LBMCD 1695; fol. 121r, 
2/13): «Parentes: Maria Dorothea ~in Helveta 
vaga ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Salzgeber 1979, 52: Sailer. Vom [walserischen] 

FamN Sailer finden sich ähnlich lautende Ab-
arten wie Sahler, Salner und Seiler im Paz-
naun, in Davos und auch im Wallis. 

FamNB-CH 3, 1699ff.: Seiler. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, GR (Breil), OW, SG (Kirch-
berg), SH, TG, VS, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. seiler m. 'Seiler, Seilmacher', nach 
der Tätigkeit als Hersteller von leichtem, 
ungeteertem Tauwerk sowie von Stricken 
und Garnen. Vgl. RN 3, 726; Brechenma-
cher 2, 598; Duden FamN 612. 

Typ: Soziale Gruppen 

Seitz 
 
/sÇ�Š�›ts/ 
Bezeugt in: B, T 

*1740 Seiz (PfAS KR; Nr 64, fol. 3r, Z 5): «Mer 
dem Meister Johan Geörg ~ mahler bezalt ...» 

1769 Seiz (PfAS LBMCD 1695; fol. 143v, 3/8): 
«Minister [Taufe]: «Reverendus Dominus Jo-
annes ~ ex Parochus» 

1771 Seiz (PfAS BB/F 1663; fol. 32v, Z 24): 
«Joanna ... ~in Schaan» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 88: Seitz (B), 1759 bis 1770, 

aus Augsburg. 

Tschugmell 1958, 176: Seitz (T), 1790 bis 1823, 
aus Imgenried, Bayern. 

FamNB-CH 3, 1701: Seitz. Altverbürgert in BE, 
SG (Berneck) und TG. 

FamNB-CH 3, 1701: Seiz. Altverbürgert in SG 
(Rheineck) sowie vereinzelt jünger eingebür-
gert aus Deutschland. 

Deutung 
Zur Rufform Seitz des Kosenamens Sigizo 
von Seifried, einer jüngeren Form des deut-
schen RuN Siegfried. Vgl. Duden FamN 
613; Brechenmacher 2, 599; RN 3, 228f. 

VN: Siegfried 
Typ: Rufnamen 

Sekerka 
 
/seékÇerék½/ 
Bezeugt in: R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamB-R, 173: Sekerka. Stammbaum der Fami-

lien Sekerka von Ruggell. Stammen aus Russ-
land. Einbürgerung 1930. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unbekannt; kann von hier aus nicht adäquat 
beurteilt werden. 

Selb 
 
/sÇelb/ 
Bezeugt in: E 

1741 Sälb (PfAE TESFB 1650; fol. III 62r, 
2/13): «... copulati sunt ... et Virgo Catharina 
~in von Gafiß.» 

1755 Selb (PfAE TESFB 1650; fol. III 15v, 4/6): 
«... ob̈yt Catharina ~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1702: Selb. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
des Namens Selb. So heisst eine Große 
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Kreisstadt im Landkreis Wunsiedel im 
Fichtelgebirge (Oberfranken, Bayern). Vgl. 
Brechenmacher 2, 599. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. s¨elp, s¨elb pron., adj. 'selbst, 
selbständig, eigenwillig', als Übername für 
jemanden, der einen selbständigen, eigen-
willigen Charakter hat. Vgl. Brechenma-
cher 2, 599; Duden FamN 613 (s. v. Selb-
mann). 

Typ: Übernamen 

c) Allenfalls zu mhd. sal(we) adj. 'dunkel-
farbig, trübe, schmutzig', als Übername. 
Vgl. Brechenmacher 2, 462 (s. v. Salb). 

Typ: Übernamen 

Sele 
 
Tb sÇ�Šl�—, sonst sç�‰l�—, jünger: sç�‰l�‡, sç�“l�“ 
Bezeugt in: T, Tb 

~1510 sÒali (LUB I/4; 272): «... stost ... an Siman 
~s erben gÒuter» 

~1510 sÒali (LUB I/4; 289): «... Stost ... an siman 
~s erben g�•ut» 

1584 Selly (U 56; fol. 11b): «Paully ~» (Tb) 
1584 Selle (U 56; fol. 11b): «Andreass ~» (Tb) 
1604 Sele (U 61; fol. 6b): «Item Wilhelm ~ ahm 

Trüssner Berg vnnd ...» (Tb) 
1616 Sele (Schä U 13; fol. 15b): «Wilhelm ~ 

Ahm Thrissnerberg ...» (Tb) 
1616 Sälin (Schä U 13; fol. 16a): «Thoma ~ der 

Jüng(ere) ...» (Tb) 
1616 Selin (Schä U 13; fol. 16a): «... Catharina ~ 

Ahm Thrissnerberg ...» (Tb) 
1626 Sele (SchäUrb 117; fol. 30a): «Wilhelm ~ 

Am Drissnerberg ...» (Tb) 
1626 Seelin (SchäUrb 117; fol. 30a): «Hannss 

Büeler Als Vogt Catharina ~ am Drissnerberg 
...» (Tb) 

1628 Selig (GATb U 25; Z 9): «... Petter ~ Kin-
der gÇuett ...» (Tb) 

1640 Seell (RA CXLV 1639-1648; S. 26, Z 1): 
«... Anno 1640 stelt Thoman ~ den ... zur 
Khundtschafft ...» 

1656 Sälin (SchäStB 131; fol. 2b): «... Thoma ~ 
der Alt» (Tb) 

1657 Sälin (AS 1/1; fol. 98v, Z 22): «Thoma ~ 
ab dem Berg bezeügt ...» 

1664 Sälin (PfAS Urb 1664; fol. 18v, Z 1): 
«Thama ~ der JÇung am Trisnerberg ...» (Tb) 

1667 Seli (PfAS LBMD 1659; fol. 9r, Z 20): «... 
patrini [Taufe] ... Thoma ~ et» 

1693 Seli (PfAS Urb 1693; II fol. 11r, Z 1): 
«Hans ~ ab dem Rottenboden ...» 

1694 Sele (PfAS BB/F 1663; fol. 48r, Z 7): 
«Hanß ~ ab dem Berg» (Tb) 

17. Jh. Serlen (PfABe LB 1682; S IV 18, Z 8): 
«Daran hat Er [Cristian Fromoldt ab Rotten-
boden] Anno 1688 den 25. Juny be¨y denen 
Thomaß und Peter ~ auf Trißner berg an 
iheren taglöhner In der alp abgetragen ...» 

1700 Seele (U 79; fol. 6a): «Hanss ~» 
*1706 Seeli (PfAS Urb 1706; fol. 104v, Z 1): 

«Thoma ~ ab dem Tr¨ysnerberg ...» 
*1708 Sehle (PfAS KR; Nr 51, fol. 1r, Z 27): «... 

mehr gibt mir Christa ~ ab dem berg ...» 
1742 Sälin (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 

5/21): «... conjunctj Sunt ... et pudica Virgo 
Anna Maria ~ ex Parochia Schanensj.» 

1746 Salin (PfAE TESFB 1650; fol. I 92r, 7/30): 
«Parentes ... [et] Anna Maria ~ » 

1755 Saalin (PfAE TESFB 1650; fol. I 98v, 
1/10): «Parentes ...[et] Anna Maria ~» 

1756 sellin (RA 72; fol. 1a): «Ich Joseph öhrin 
undt mit Ihme seine Haus Fraw Ana Maria ~ 
... Zu Eschen ...» (E) 

1776 Selinin (PfAM LBMMC 1682; II S.47, 
1/8): «.... Sacramentaliter ... copulati sunt ... et 
... virgo Maria ~ ex Monte Trisensi ...» 

1789 Selin (PfAM LBMMC 1682; IV S. 44, 2. 
Sp. Z 6-7): «Parentes ... et Maria ~» 

1796 Selli (AlpAV U 21f): «Bether ~ in Stein-
orth ...» (Tb) 

Wertung der historischen Belege 
1628 Selig ist wohl verschrieben. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Seli (T). Vom Taufnamen Ba-

sil abgeleitet. 
Büchel 1902, 116: Seli. Walliser Geschlechter zu 

Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 110: Sele [s̄�‰li] (T, Tb). 
Tschugmell 1958, 176: Seli (T), von Triesen-

berg. 
FamB-Tb 1, 44: Sele (Tb). Aus dem Taufnamen 

Basil. 
FamB-Tb 7, 125ff.: Sele. Stammbaum der Fami-
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lien Sele von Triesenberg. 
Stricker 1987, 95: Sele (Triesen, Vättis), aphäre-

tisch gekürzt aus BasÇeli < BASILIUS. 
FamNB-CH 3, 1697: Seeli. Altverbürgert in GR 

(Fellers, Flims, Schnaus, Waltensburg). 
FLNB I/5, 491: Sele. Enthalten im FlN Säliwald 

(Tb). 

Deutung 
Zur Kurzform Seli, rtr. älter *BasÇeli, zum 
griech.-lat. RuN Basilius. Vgl. RN 3, 64; 
Stricker 1991b, 43. 

VN: Basil 
Typ: Rufnamen 

Selvi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Türkei ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1702: Selvi. 1924 in SH einge-

bürgert. 

Seng 
 
/sÇe¾/ 

*1363 Seng (LUB I/3; 295): «Item ~en höflin 
gilt ...» 

*1363 Seng (LUB I/3; 314): «Item Des ~en höf-
lin ...» 

1. H. 15. Jh. Sengg (LUB I/2; 351): «... vss ~en 
hoffstatt ...» 

1. H. 15. Jh. Seng (LUB I/2; 371): «... ab ~en 
hofstatt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1704: Seng. Vereinzelt jünger aus 

Frankreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. senge adj. 'schnittreif (auf das 
Getreide bezogen)', als Übername für den 
Bauern. Vgl. Brechenmacher 2, 602; Duden 
FamN 614. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
dieses Namens, die ein durch Brandrodung 
gewonnenes Flurstück bezeichnet. Vgl. Id. 
7, 1187 (s. v. Sang); Duden FamN 614; 
Brechenmacher 2, 602 (s. v. Sang). 

Typ: Wohnstättennamen 

Senger 
 
/sÇe¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1709 Senger (PfAS LBMCD 1695; fol. 35r, 
1/21): «Parentes: Andreas ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1704: Senger. Altverbürgert in 

AG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

FamNB-CH 3, 1566: Saenger, Sänger. Verein-
zelt jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. senger m. 'Sänger, Dichter, 
Kantor', nach der Tätigkeit oder als Überna-
me. Vgl. RN 3, 773; Brechenmacher 2, 
602; Duden FamN 614. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. sengen 'sengen, brennen', als 
Nomen agentis auf -er, für jemanden, der 
mit Feuer rodet. Vgl. RN 3, 773; Brechen-
macher 2, 602; Duden FamN 614. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens *Sang, Seng, bzw. an einem Ort, 
der durch Brandrodung gewonnen wurde. 
Vgl. Id. 7, 1187; Duden FamN 614; Bre-
chenmacher 2, 602 (s. v. Sang). 

Typ: Wohnstättennamen 

Sengerle 
 
/sÇe¾¼rl�‡/ 
Bezeugt in: E 

1733 Sengerle (PfAE TESFB 1650; fol. I 79r, 
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4/10): «Parentes ... Thomas ~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zum FamN Þ Senger, dieser abgelei-
tet auf -le, allenfalls für den Sohn des Man-
nes genannt Senger. 

Typ: Soziale Gruppen 

Senn 
 
/sÇēn/ 
Bezeugt in: T, V, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1363 Senn (LUB I/3; 292): «Item Claus der ~ 
gibt von pitsthausen veld ...» 

*1363 Senn (LUB I/3; 313): «Item Claus der ~ 
von putschawsen veld ...» 

1370 Senne (LUB I/2; 180): «Ich Haintz ~ 
Sesshaft ze Vadutz ...» (V) 

1370 senn (LUB I/2; 181): «... des obgenanten 
Haintzen ~en ...» 

~1510 senn (LUB I/4; 298): «... Stost ... an Jacob 
~en erben g�•ut» 

~1510 senn (LUB I/4; 306): «Bernharrt ~» 
~1520 senn (LUB I/4; 323): «... stost ... an Jacob 

~en erben mad» 
1556 Senn (PfABe d/5; fol. 2r, Z 17): «... 

stoßende ... an Lutzi ~en Hofraithe ...» 
1556 Senn (SchäL 63a/b; a, fol. 1a): «... Dem 

Land nach Ahn Hannss ~en Hauss ...» (T) 
1573 Senn (GAT U 37; Z 2): «... LÓuzi ~ ...» (T) 
1589 Senn (GAT U 6; Z 17): «... Lutzi ~en ...» 

(T) 
1610 Senn (GAT U 42; Z 12): «... Hannss ~en 

HaÇuss vnd Hofstatt ...» (T) 
1610 Senn (PfABe d/10; fol. 1v, Z 19): «... ein 

stuckh guet ... stost ... an Hanß ~en haus und 
hofstath ...» (T) 

1610 Senn (U 65; Z 14): «Ein Gut ob Rungelss 
in Triesen «Stost ... Abwert dem Land nach an 
Hannss ~en Hauss vnd Hoffstat ...» (T) 

1643 Seenn (RA CXLV 1639-1648; S. 77, Z 14-
15): «Ambtspruch Inn sachen Entzwischen ... 
Aman Lamparth gegen Hannß ~en vnnd Ann-
dreas Lamparts Erben ...» 

1659 Senn (AS 1/1; fol. 135r, Z 1): «Caspar ~ 
von Trißen beklagt sich ...» 

1679 Senn (PfAS LBMD 1659; fol. 47v, Z 35-
36): «... Baptizatus est filius ... Illegitimus pa-
rentes Johannes ~ satlerknecht aÇus dem Berner 
Bieth et ...» (S) 

1692 Sehnn (AS 1/3; fol. 18r, Z 1): «Caspar ~ 
von Trisen ...» 

1797 Senn (PfAM LBMMC 1682; II S. 69, 
6/20): «... Matrimonialiter copulati sunt ... Ju-
venis Leontius ~ Gansingensis, ac ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Senn (T). Eine Beschäftigung 

bedeutend: Senn. 
Ospelt 1939, 110: Senn (T, V). 
Perret 1950, 184f.: Senn. Der Name erscheint 

1299 in Altstätten, zu Vaduz und Triesen 1370 
bis 1610, auf St.Luzisteig 1436, in Feldkirch 
seit 1470, in Ragaz 1469, in Buchs seit 1479, 
in Chur 1481, in Maienfeld 1486, in Flums 
1500, in Sevelen seit 1540. Altverbürgert heu-
te nur noch in Buchs und Sevelen, seit dem 
19. Jh. in Wartau, neu auch in Vilters. Sie 
kommen aber auch vor im unteren Toggen-
burg, im Thurgau und andern Kantonen. Her-
kunft: zum Berufsnamen des Älplers; oder be-
steht ein Zusammenhang zum ON Sennwald? 

Tschugmell 1958, 177: Senn (T). 1584 bis 1734. 
Tschugmell 1960, 106: Senn (S). 1507 als Be-

sitzer einer Hofstatt. 
Vogt 1979, 64: Senn. 1364 Johannsen Senn aus 

Laterns. 
Längle 1985, 60: Senn. Ahd. senno, soll kelti-

schen Ursprungs sein. Heute ist der Senn le-
diglich ein Älpleramt, im Mittelalter war er 
aber auch ein Hofbeamter zur Besorgung der 
Molkerei. Im 14. und 15. Jh. finden wir Senn 
oft noch als Beiname (Berufsbezeichnung: «... 
genannt Senn», dann aber auch schon als 
FamN, vor allem in Satteins: 1427 Hans Sen-
ne, 1455 Ul Sennen hus, usw. Auch im Vor-
derland ist der Geschlechtsname vertreten: 
1403 Hennis des Sennen Erben in Zwischen-
wasser, 1403 Hermann Senn in Götzis, 1364 
Johannsen Senn in Laterns. Weiter finden sich 
Senn auch 1299 in Altstätten, 1370 zu Vaduz 
und Triesen, 1469 in Ragaz, seit 1479 in 
Buchs, 1481 in Chur, usw. 

FamB-S, 14: Senn. Im Brandiser Urbar 1507 für 
Schaan bezeugt. 

FamNB-CH 3, 1704ff.: Senn. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, BS, LU, NE, SG (Buchs, 
Bütschwil, Kirchberg, Mosnang, Sevelen, 
Wil), SO, SZ, TG, UR und ZH. 

FLNB I/5, 492: Senn. Allenfalls enthalten im 
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FlN �†Sennegaden (Tb). 

Deutung 
a) Zu mhd. senne m. 'Hirt, Senn, Alphirt', 
nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 682f.; Bre-
chenmacher 2, 603; Duden FamN 614. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. senne f. 'Weide, Alpweide', 
nach der Wohnstätte bei einer Weide oder 
an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
FLNB I/5, 492; Duden FamN 614. 

Typ: Wohnstättennamen 

Senser 
 
/sÇens¼r/ 
Bezeugt in: E 

1743 Senser (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 
4/28): «Benedicente R(everendo) D(omino) 
Francisco ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1706: Senser. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Deutschland und Österreich. 

Deutung 
Unsicher; sprachlich möglich wäre mhd. 
s¨ense f. 'Sense'; abgeleitet auf -er, nach der 
Tätigkeit als Mäher oder als Sensen-
schmied. Vgl. Duden FamN 614 (s. v. 
Sens). 

Typ: Soziale Gruppen 

Senti 
 
sÇ�“nt�— 
Bezeugt in: E, G, M 

vor 1384 Sinti (LUB I/3; 159): «~ zimberman 
...» 

vor 1390 Sinti (LUB I/3; 175): «øVlrich ~ spendet 
an die Pfarre St.Niklaus in Feldkirch ein Vier-
tel Wein als Zins» 

1. H. 16. Jh. Senti (LUB I/2; 325): «... an das 
mad, das mit dem Hantili vnd ~na jn wechsel 
gat.» 

1. H. 16. Jh. Senti (LUB I/2; 325): «Cl�™as ~ ...» 
2. H. 16. Jh. senti (PfABe ZB 1574; II Register): 

«Maister Michael ~» (G) 
1568 Sennt¨y (GAE III/18; Z 1): «... Wolffen ~ ... 

von Änndlen ...» (E) 
1568 Sennti (GAE III/18; Z 12): «~» (E) 
1584 S¯eltin (U 56; fol. 30a): «Mehr Alss Vogt, 

Hannss ~s sälligen Kündt» (E) 
1584 Sentte (U 56; fol. 30b): «Vlrich ~» (E) 
1584 Sennti (U 56; fol. 31b): «Georg ~ ...» (E) 
1603 Senti (RA CXLV 1602-1605; fol. 7r, Z 

30): «Rudolff ~ von Nendlen» 
1620 Senti (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 27): «Clauß ~ 

...» 
1634 Senti (Pfäf 7; fol. 1r, Z 27): «... und zu 

gleich auch der herren ... Wolff ~ ... von den 
... Pfarrgenosßen zu Eschen erkiesten gewalt-
haberen ...» 

1634 Sentin (U 21; Z 2): «... Wolffgang ~ ...» (E) 
*1638 Sent¨y (PfAS U 10; S. 19, Z 5): «... Stost ... 

an Michel ~ ...» 
1640 Senti (PfAE 25/1; fol. 1r, Z 11): «... der Er-

sam ... Wolffganng ~ deß gerichts der Herr-
schafft Schellenberg vnnd wohnhafft zu 
Nendla ...» 

1652 Senti (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 2/25): 
«Nomen parentum ... [et] Vrsulae ~» 

1663 Senti (PfAE RB 1637; fol. 38r, Z 5): «... 
mit Aberham ~ alß kirchenvogt gerechenet ...» 

1663 Senti (PfAM LBCM 1640; III S. 7, Z 12): 
«... baptizavi infantem natum ex coniugibus 
Michl ~ et ...» 

1664 Senti (PfAS Urb 1664; fol. 28r, Z 1): 
«Michel ~ zÇue Nendlen ...» (E) 

nach 1665 Sentin (PfAM UJ 1665; fol. 17r, Z 7): 
«[zinzt] iezo Joseph ~ KrÇumenackher.» 

1685 S¨entin (PfAM LBMMC 1682; I S. 5, 5/31): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Evae ~ ...» 

1694 Sendti (PfABe c/9; fol. 2r, Z 8): «Stoffel ~ 
...» 

*1698 Sentin (LUB I/4; 477): «Zünst Michel ~ 
...» 

1698 senti (RA 31; fol. 1a): «mer für ... michel 
~ss Erben ...» 

1698 Sent¨y (RA 31; fol. 1b): «~» 
17. Jh. Sente (PfABe LB 1682; S II 22 Z 1): 

«Micha¨el ~ von Nendlen ...» 
1699 Sent¨y (PfAE BB 1699; S. 5, Z 20): «Joßeph 

~ [bezahlt] ...» 
*1700 Senti (LUB I/4; 476): «... Josephen ~ss 

HaÇusshof-Statt ...» 
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*1700 Senti (LUB I/4; 482): «Josephen ~» 
*1700 Senti (LUB I/4; 499): «... Josephen ~» 
~1700 Senti (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1v, Z 16): 

«Zẅy Stuck zuo N̈endlen stost ... an Wolff ~ 
guedt ...» 

1710 Senti (PfAS Urb 1710; fol. 22r, Z 6): «Ein 
stÇuckh Britschen vnder denn Gärten stost aÇuf-
werth an Abrahamb ~» 

1717 Senti (U 80; Z 17): «... Stosset ... gegen 
Berg an Johann ~ ...» (E) 

1722 sennti (Pfäf 22/20; fol. 1r, Z 16): «... 
[stosst] an Sebastian ~ eigen gueth. ...» 

1724 Sentin (PfAE KR 1650; S. 13, Z 16-17): 
«... ein acker aÇuf der HÇuob, stost ... gegen 
Rhein an Agatha ~ ...» 

1733 Sennti (PfAE KaR 1650; fol. 2r, Z 10): «... 
vnderpfandt die Pündt, so von Johanneß 
Schuoler herkommbt, stosst ... gegen Veld-
kirch an Bascha ~ ...» 

1753 Senthi (RA 69): «... stost ... gegen Rein an 
Joseph ~ ...» (E) 

*1755 Sent¨y (PfAE SR 1755; S. 3, Z 7): «Joseph 
~ soll ['schuldet'] wegen Johanes Bläs̈y seelig 
zu Schönbüöhl ...» 

1787 Senthe (RA 80): «... stost ... gegen Berg an 
Joseph ~ ...» (E) 

Wertung der historischen Belege 
1584 S¯eltins ist überschrieben mit Sents. Ospelt 
1930, 31 (6. Zeile) liest Sentis. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 96: Senti. Zwei Stämme in 

Mauren, 1660 bis 1916 und seit 1691. 
Ospelt 1939, 110: Senti [senti] (G, M). 
Tschugmell 1941, 137f.: Senti. In Mauren 1644 

bis 1922; die Bündner Senti seit 1691. 
Perret 1950, 185f.: Senti. Das Geschlecht er-

scheint seit dem 15. Jh. in Graubünden; seit 
1584 in Mauren und Gamprin; seit etwa 1610 
erscheinen sie in Flums (von Maienfeld her). 
Altverbürgert in Flums, Jenins, Maienfeld, 
Malix und Seewis i. Pr. Herkunft: aus SANCTI-
NUS, oder aus dem PN ALEXANDRINUS? 

FamB-G/1, 75: Senti. Stammbaum der Familien 
Senti von Gamprin, die durch Einkauf um 
1845 hierher kamen. 

FamB-M/1, 170ff.: Senti. Stammbaum der Fami-
lien Senti von Mauren. 

Stricker 1987, 96: Senti (Flums, Mauren), aphä-
retisch gekürzt aus MAXENTIUS. 

FamNB-CH 3, 1706: Senti. Altverbürgert in GR 
(Jenins, Maienfeld, Malix, Seewis) sowie ver-

einzelt jünger eingebürgert aus Liechtenstein 
und Deutschland. 

FamB-G/2, 105: Senti. Stammbaum der Fami-
lien Senti von Gamprin, die durch Einkauf um 
1845 hierher kamen. 

FLNB I/5, 493: Senti. Enthalten in den FlN 
�†Sentisbrünnili (E) und �†Sentisbünt (E). 

FamB-M/2, 346ff.: Senti. Stammbaum der Fami-
lien Senti von Mauren. 

Deutung 
Einheimischer churrätischer Name; zur 
Kurzform Senti eines älteren *Massenti, 
das auf den lateinischen RuN MAXENTIUS 
(bzw. wohl auf den alten Genitiv MAXENTI) 
zurückgeht. Vgl. RN 3, 97; Stricker 1991b, 
36 und 43. 

Typ: Rufnamen 

Sepp 
 
/sÇ�“p/ 
Bezeugt in: M, R 

1759 Seepp (PfAM LBMMC 1682; I S. 175, 
10/4): «Parentes ... Jos ~ [et] ...» 

1803 Seph (PfAS Rodel 1803; fol. 6r, Z 3): «... 
daß obige hat der Franz ~ an sein hof ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1923, 158: Sepp. Ruggell im 18. Jh. 
Tschugmell 1931, 97: Sepp. In Mauren 1758 bis 

1828. 
Ospelt 1939, 110: Sepp (R). 
Tschugmell 1941, 138: Sepp. In Mauren 1758 

bis 1828. 
FamNB-CH 3, 1706: Sepp. Altverbürgert in GR 

(Müstair). 
FLNB I/5, 493: Sepp. Allenfalls enthalten in den 

FlN �†Seppen Rein (M) und Seppenacker (Sb). 

Deutung 
Zur Kurzform Sepp des biblischen Namens 
Josef, beruht unmittelbar auf einer Form 
Josep. Vgl. RN 3, 263; Brechenmacher 2, 
603. 

VN: Josef 
Typ: Rufnamen 
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Seringer 
 
/sÇeri¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1701 Seringer (PfAS LBMCD 1695; fol. 15r, 
8/24): «Parentes: Laurentius Abelis ~ ludimo-
ratoris in Schan et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1707: Seringer. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Unbekannt; kaum zum ON Zähringen. Vgl. 
Duden FamN 734 (s. v. Zähringer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Servello  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Sessler 
 
/sÇ�“¹sl¼r/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1708: Sessler. Altverbürgert in 

TG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland und Österreich. 

FLNB I/5, 494: Sessler. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Sasseler Feld (G). 

Deutung 
Unsicher; sprachlich naheliegend ist eine 
Verbindung mit dt. Sessel m. 'Polsterstuhl 
mit Rücken- und Armlehne; Einzelsitz'. 

Typ: Soziale Gruppen 

Settembrini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Seykora  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Siebel 
 
/sç�Œb¼l/ 
Bezeugt in: S, G 

17. Jh. Sibel (PfABe LB 1682; S IV 41 Z 10): 
«Jtem soll ['schuldet'] Er [Michäel Frumoldt 
zue Benderen] wegen M(eister) Mathis ~ß we-
gen der büttenen ...» 

1725 Sibl (PfAS LBMCD 1695; fol. 223v, 
11/13): «... contraxerunt Matrimonium ... et 
Maria ~ini curae Veldkirchensis» 

Wertung der historischen Belege 
1725 Siblini dürfte Latinisierung von Si(e)bel 
sein. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum RuN Siebel, bzw. Siebelt, Siebold; 
diese aus dem germ. RuN Sigibald. Vgl. 
Brechenmacher 2, 607; Duden FamN 616. 

Typ: Rufnamen 

Siebentaler 
 
/sç�Œb¼ntèal¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1660 Sibenthaler (PfAM LBCM 1640; II S. 2, Z 
15): «... confirmati sunt ... sequentes ... Paren-
tes ... Agatha ~in» 

1664 Sibentaler (PfAE RB 1637; fol. 40r, Z 1): 
«Vli ~ soll Anno 1664 ... bezahlen ...» 

1667 Sibendaler (PfAS LBMD 1659; fol. 8r, Z 
12-13): «... Baptizaui Infantem filiam des ... 
vnd Anna Mariae ~i» (S) 

1673 7taller (PfAE KR 1650; S. 50, Z 1-2): «... 
Vlerich ~ ... setzt vnderpfandt ... in dem Thier-
garten ein stÇuck gÇut ...» 

1678 Sibentaller (PfAE TESFB 1650; fol. I 21r, 
4/16): «... patrini ... Vdalericus ~ et ...» 

1684 Sibenthaler (PfABe Urb 1684; S. 39, Z 1): 
«Vlerich ~ von Eschen ...» 
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1686 7taller (PfAE TESFB 1650; fol. III 80r, 
3/27): «... obiit ... Vdalericus ~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu einer Örtlichkeit namens Siebental; nach 
der Wohnstätte bzw. Herkunft abgeleitet 
auf -er. Der Name Siebental kommt mehr-
fach vor; auch das Simmental im Berner 
Oberland wurde älter so genannt; siehe 
auch den Flurnamen Sibatal in Triesenberg. 
Vgl. RN 3, 566; FLNB I/2, 205f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Siegel 
 
/sç�Œg¼l/ 
Bezeugt in: S 

1778 Siegel (PfAS LBMCD 1695; fol. 240v, 
2/11): «... coniuncti sunt Joanes Georgius ~ ex 
Silesia oriundus et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 186: Sigel. Ein Sigel hat sich in un-

serem Jh. in Flums niedergelassen. Aus dem 
Kosenamen Sigilo, zu got. SIGIS 'Sieg'. 

FamNB-CH 3, 1712: Siegel. Jünger eingebürgert 
aus Deutschland, Österreich und Frankreich. 

FamNB-CH 3, 1716: Sigel. Im 19. Jh. in AG so-
wie vereinzelt jünger aus Deutschland einge-
bürgert. 

Deutung 
a) Zu einer mit l-Suffix gebildeten Kose-
form von RuN, die das germ. Namenwort 
SIGU (ahd. sigu m. 'Sieg') enthalten; etwa 
Siegfried, Sieghard oder Sigiloh. Vgl. RN 
3, 228f. (s. v. Sigl); Brechenmacher 2, 612; 
Duden FamN 618. 

VN: Siegfried 
Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. sigel n. 'Siegel, Stempel', als 
Übername nach der Tätigkeit als Siegelher-
steller oder als Siegler von Urkunden, Wa-
ren usw. Vgl. Duden FamN 618. 

Typ: Übernamen 

Sieghart 
 
/sç�Œghart/ 
Bezeugt in: S, P 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 110: Sieghart [sighart] (S, P). Seit 

dem 19. Jh. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum germ. RuN Sieghart. Vgl. Brechen-
macher 2, 612; Duden FamN 618. 

Typ: Rufnamen 

Siegrist  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 646: Sigrist. Für GR bezeugt in Zizers, 

Valens, Malans, Sagogn. 
FamNB-CH 3, 1714f.: Siegrist. Altverbürgert in 

AG, BE, BL, BS, GL (Rieden), TG, ZH. 

Deutung 
Amtsname zu mhd. sigrist(e) m. 'Küster', 
aus mlat. SACRISTA 'Kirchendiener'. Vgl. Du-
den FamN 620; Brechenmacher 2, 614. 

Typ: Soziale Gruppen 

Sigg  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1716: Sigg. Altverbürgert in SH, 

ZH. 

Deutung 
FamN aus der Koseform Sicco von PN, die 
das Namenwort ahd. sigu 'Sieg' enthalten 
(z. B. Siegfried). Vgl. Duden FamN 620; 
Brechenmacher 2, 606. 

Typ: Rufnamen 
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Signer 
 
/sÇ�Œgn¼r/ 
Bezeugt in: G, R 

*1363 Signen (LUB I/3; 296): «Item ~ Bomgart 
ze Büll ...» 

*1363 Signen (LUB I/3; 316): «Item ~ Bomgart 
ze Büll ...» 

1. H. 15. Jh. Signer (LUB I/2; 320): «... an Hainz 
~s g�•ut.» 

1485 signer (GAR U 14; Z 7): «... hansen ~ ...» 
1501 signer (PfABe U 13; Z 6): «... Stost ... zu 

der Vierden an Hans ~s g�™uter ...» 
2. H. 16. Jh. signer (PfABe ZB 1574; fol. I 29r, 

Z 10): «dise obgenante sum hab ich dem LÇutzi 
~ geben an seinez mast rindle so er mir geben 
hatt.» (G) 

1604 Signer (RA CXLV 1602-1605; fol. 32v, Z 
8): «... Zinßbrieff ... lautet auff Hainz ~ von 
Rugel ...» 

1606 Signer (PfABe U 31; Z 1): «... Ich Georg ~ 
zue Bendern in der Grafflichen Sultzischen 
Herrschafft Schellenberg Wohnhafft ... thüen 
kundt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1716f.: Signer. Altverbürgert in 

AI (Appenzell), AR (Herisau, Hundwil, Stein, 
Schwellbrunn, Teufen, Urnäsch, Waldstatt) 
und ZG. 

FLNB I/5, 495: Signer. Enthalten im FlN �†Sig-
ners Acker (G). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu einem PN Sigini, der in St.Galler Quel-
len für das 9. Jh. bezeugt ist; die patronymi-
sche Ableitung auf -er ergibt Signer (älter 
Siginer). Vgl. Sonderegger 1958, § 259; 
RN 3, 566 (germ. Sigino). 

Typ: Rufnamen 

Sigron  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 684f.: Sigron. Für GR bezeugt in Vaz, 

Tiefencastel, Celerina, Brienz, Lenz, Bergün, 
Degen, Savognin, Cazis und Lumbrein. Zu rtr. 
tschagrun m. 'Ziger, Quark'. 

FamNB-CH 3, 1718: Sigron. Altverbürgert in 
GR (Tiefencastel, Vaz/Obervaz). 

Deutung 
Berufsübername zu rtr. tschagrun m. 'Ziger, 
Quark' für den Sennen oder Käser oder al-
lenfalls Übername aufgrund blasser Haut-
farbe des Benannten. Vgl. RN 3, 684f. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Silber 
 
/sÇ�Œlb¼r/ 
Bezeugt in: S 

1724 Silber (PfAS LBMCD 1695; fol. 62r, 
6/12): «Patrini [Taufe]: ... [et] Maria Ursula 
~in» 

1731 Silber (PfAS LBMCD 1695; fol. 225v, 
5/8): «... coniuncti sunt honestus viduus Chris-
tophorus ~ miles et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1718: Silber. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. silber n. 'Silber', nach der 
Tätigkeit als Silberschmied, Silberhändler 
oder Bergmann, der Silber fördert. Vgl. 
Brechenmacher 2, 614; Duden FamN 620. 

Typ: Übernamen 

Siller  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1719: Siller. 1924 aus Deutsch-

land in ZH eingebürgert. 

Deutung 
a) Berufsname auf -er zu mhd. sil(e) m. / f. 
/ n. 'Geschirrseil, Riemenwerk für das Zug-
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vieh', für den Hersteller von solchem. Vgl. 
Duden FamN 621; Brechenmacher 2, 615. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. sul, sol f. 'Brühe, Salzwasser' 
(mit Entrundung des Vokals) nach der 
Wohnstätte bei einer feuchten Stelle, wo 
sich das Wild gerne suhlt. Vgl. Hornung 
1989, 120. 

Typ: Wohnstättennamen 

Simon 
 
/sÇ�Œm�œn/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Siman (PfABe ZB 1574; fol. I 42r, 
Z 6): «Mer von ainem g�•uett des ~s guett Ge-
nandt z�ˆu B�ˆuhel gelegen ...» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 186f.: Simon. Es sind Walser aus 

Davos. Ein Bernhard Simon, geb. 1816 in 
Niederurnen, war Architekt in Russland, baute 
1868 den Quellenhof in Ragaz, wurde dort 
Ehrenbürger. Zum hebr. PN SIMON 'der Er-
hörte'. 

FamNB-CH 3, 1720f.: Simon. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, FR, GL, JU, NE und VD. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Simon. Vgl. RN 3, 
282f.; Brechenmacher 2, 615; Duden FamN 
621. 

VN: Simon 
Typ: Rufnamen 

Sinder 
 
/sÇ�Œnd¼r/ 

1677 Sinder (AS 1/2; fol. 10v, z 8): «... Saliter ~ 
contra Gregori Kranzen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zum germ. RuN Sindher. Vgl. Brechen-
macher 2, 517 (s. v. Sinther). 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. sinder, sinter m. 'Hammer-
schlag; Metallschlacke', nach der Tätigkeit 
in der Metallverarbeitung. Vgl. Duden 
FamN 622 (s. v. Sindermann); Brechenma-
cher 2, 703 (s. v. Sünder). 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Vielleicht Entrundung zu mhd. sündaere 
m. 'Sünder', als Übername. Vgl. Brechen-
macher 2, 703. 

Typ: Übernamen 

Sinerer 
 
/sÇ�Œn¼r¼r/ 
Bezeugt in: M 

1764 Sinerer (PfAM LBMMC 1682; III S. 52, 
1/30): «... [obiit] Joannes ~ ex Saxonia oriun-
dus vagus.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; die vereinzelte Form ist nicht zu-
verlässig zu beurteilen. 

Singer 
 
/sÇ�Œ¾¼r/ 
Bezeugt in: M, G, V 

*1363 Singer (LUB I/3; 293): «... der krecz gibt 
von der ~inen güt ...» 

*1363 Singer (LUB I/3; 313): «Item Der krecz 
gibt von der ~in guett ...» 

1562 Singer (PfABe U 25; Z 1): «Wir Nachbe-
nannte mit Namen Dictus ~ von Benndern 
auch Anna, Grecha, Elsa und Barbara seine 
Eeleibliche geschwüstergich...th�™uen k�™undt...» 

1584 Singer (U 56; fol. 26a): » (Co)nradt ~» 
1584 Singner (U 56; fol. 26b): «Lutz ~» 
1647 Singer (RA CXLV 1639-1648; S. 166, Z 

3): «Benedict ~ sagt ...» 
1651 Singer (AS 1/1; fol. 33v, Z 6): «Dicht ~ 

sagt ...» 
1662 Singer (PfAM LBCM 1640; III S. 6, Z 4): 

«... in matrimonium coniu(n)xi ... vnd Anna 
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~in ...» 
1682 Singer (PfAM LBMMC 1682; II S. 1, 8/8): 

«... matrimonio junxi ... cum ... vidua Maria 
~in ambo ex Muren.» 

1690 Singer (PfABe 29/3; fol. 4r, Z 5): «Elßa 
~in von Gampprin stifftet ab dem Fronhofer 
...» 

1690 Siger (PfABe 29/3; fol. 6v, Z 7): «Niclaß ~ 
von Gampprin ... Elsa Fromoldin sein hauß-
fraw stifftent ...» (G) 

1696 Singer (PfAS LBMCD 1695; fol. 3v, 
12/16): «Parentes: Andreas ~ et ...» 

*1698 Singer (LUB I/4; 464): «davon zinst diet- 
~ von endlen» 

17. Jh. Singer (PfABe LB 1682; S II 46 Z 32): 
«... wegen Anna ~in seiner Muetter seligen ...» 

1791 Singer (PfAS KR; Nr 2, fol. 3r, Z 11): «... 
dem Johannes ~ Schloßer bezalt ...» 

1801 Singer (PfAS Urb 1693; II fol. 42v, Z 7): 
«... item dem Josepfs ~ Wittib [gibt er] ...» 

1803 Singer (SchäA 225-227; 227, S. 15): «Des 
Joseph ~s sel: Erben ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Singer = Signer analog Wagner = Wanger? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 96: Singer. In Mauren 1724 

bis 1725, Sohn des Dominikus Singer von 
Vaduz. 

Ospelt 1939, 110: Singer, Singner (G). 
Tschugmell 1941, 138: Singer. In Mauren 1663, 

von Vaduz. 
Tschugmell 1949, 72: Singer (V). 
Fritz 1981, 72: Singer. Urk. 1450 in Gaschurn. 
FamNB-CH 3, 1722: Singer. Altverbürgert in 

BE, BL, GR (Davos), SH, SO und TG. 
FLNB I/5, 495: Singer. Enthalten in den FlN 

�†Singer Au (G) und �†Singers Stauden (M). 
FamB-V 6, 209ff.: Singer. Stammbaum der Fa-

milien Singer von Vaduz. Das Geschlecht er-
scheint ab 1610 in Mauren und ab 1722 in Va-
duz. 

Deutung 
a) Zu mhd. singaere m. 'Sänger, Dichter, 
Kantor, Domherr', nach der Tätigkeit, oder 
als Übername. Vgl. Brechenmacher 2, 616; 
Duden FamN 622; RN 3, 727. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. sengen 'sengen, brennen', als 

Nomen agentis auf -er, nach der Tätigkeit 
für jemanden, der mit Feuer rodet. Vgl. RN 
3, 727. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Singen (in Baden-Württemberg und Thürin-
gen). Vgl. Brechenmacher 2, 616; Duden 
FamN 622. 

Typ: Wohnstättennamen 

Singh  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Sinn  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1722: Sinn. Aus Deutschland im 

20. Jh. in TG und ZH eingebürgert. 

Sins 
 
/sÇ�Œns/ 
Bezeugt in: S 

1796 Sins (PfAS LBMCD 1695; fol. 194v, 
2/19): «Parentes: ... [et] Elisabetha ~in vaga-
bundi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht Patronymikon zu einer Kose-
form Sins, Sinz von RuN, die das germ. 
Namenwort SIND enthalten. Vgl. Brechen-
macher 2, 617; Duden FamN 622 (jeweils 
s. v. Sinz). 

Typ: Rufnamen 

b) Evtl. zum germ. Namenwort SKIN (zu 
ahd. skin m. 'Schein'), woraus etwa der 
mhd. VN Skinhart; Namen wie Schinz, Sinz 
als Kurzformen hierher? Vgl. RN 3, 229. 
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Typ: Rufnamen 

Six 
 
/sÇ�Œks/ 
Bezeugt in: S 

1733 Six (PfAS LBMCD 1695; fol. 226r, 9/20): 
«... dedi licentia copulandi ... cum Vdalrico ~ 
ex Berneck» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1723: Six. Altverbürgert in VS. 

Deutung 
Zur Rufform Sixt, Kurzform des Heiligen-
namens Sixtus. Vgl. Duden FamN 623. 

VN: Sixtus 
Typ: Rufnamen 

Sklarski  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Smith  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1724: Smith. Im 20. Jh. vereinzelt 

aus Grossbritannien, Frankreich und den USA 
eingebürgert. 

Smola  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Socchi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1724: Socchi. Altverbürgert in 

TI. 

Sochin  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Russland ein-
gebürgert. 

Sohner 
 
/sçon¼r/ 
Bezeugt in: S 

1749 Sohner (PfAS BB/F 1663; fol. 25v, Z 10): 
«Barbara ~in» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. suoner, süener m.  'Schiedsrich-
ter, Vermittler'. Vgl. Brechenmacher 2, 620 
und 701. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. sunnen 'der Sonne aussetzen', 
dazu ein Nomen agentis auf -er, nach der 
Tätigkeit als Bleicher (Sonner) von Lein-
wand. Vgl. RN 3, 619; Brechenmacher 2, 
626. 

Typ: Soziale Gruppen 

Söldi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, V aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1725: Söldi. Altverbürgert in SG 

(Uznach). 
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Deutung 
Vielleicht zu mhd. seldaere m. 'Hintersasse; 
Einwohner ohne Bürgerrecht' (vgl. Id. 7, 
849f., s. v. Selder), mit Suffixwechsel von 
-er zu -i. 

Typ: Soziale Gruppen 

Solimine  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Somma  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1728: Somma. 1899 aus Italien in 

AG eingebürgert. 

Sonderegg 
 
/sÇ�œnd¼r`�“ék/ 
Bezeugt in: S 

vor 1673 Sonderegg (PfAS BB/F 1663): «R(eve-
rendus) Dominus Martinus ~» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung aus mhd. sunder adj. 
'südlich' und mhd. ecke, egge f./n. 'Ecke, 
Kante, Winkel', ahd. suntarecka, nach der 
Wohnstätte an einem südlich ausgerichteten 
oder gelegenen Geländevorsprung, bzw. 
konkret nach der Herkunft aus dem Weiler 
Sonderegg in Oberegg AI. Vgl. FLNB I/5, 
135; Sonderegger 1958, 538; RN 3, 568. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sonderegger 
 
sÇ�œnd¼r`�“k¼r 

Bezeugt in: S, E 

1742 Sonderegger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
96r, 10/28): «Parentes: ... et Maria ~in ex 
Frastanz» 

1774 Sunderegger (PfAE TESFB 1650; fol. III 
105, 1. Sp. Z 21): «Parentes ... et Sabina ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 187: Sonderegger. Das Geschlecht 

erscheint seit Anfang des 15. Jh. im Appenzel-
lerland und im St.Galler Rheintal, von wo aus 
sie sich in Vilters einbürgerten. Hergeleitet 
aus einem FlN Sonderegg in Oberegg AI. 

Längle 1985, 48f.: Sonderegger. Der FamN ist 
abgeleitet von einem FlN Sunderegg in Ober-
egg AI. Die Sonderegger in Vorarlberg (vor 
allem zwischen Götzis und Feldkirch) stam-
men demnach aus dem Appenzellerland und 
dem St.Galler Rheintal. 

FamNB-CH 3, 1729f.: Sonderegger. Altverbür-
gert in AI (Oberegg), AR (Gais, Grub, Heiden, 
Rehetobel, Speicher, Wald, Walzenhausen) 
und SG (Altstätten, Balgach, Vilters). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus dem Weiler Sonder-
egg in Oberegg AI; der Weilername (zu 
ahd. suntarecka) bedeutet 'südlicher Gelän-
deabsatz, nach Süden liegender Höhenzug'. 
Vgl. Sonderegger 1958, 538; RN 3, 568. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sonnenberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 586: Sonnenberg. In Siat (GR) ist 1660 

ein Hans Sonnenberg bezeugt. Nach der Her-
kunft von der Burg Sonnenberg in Vorarlberg, 
Nüziders. 

FamNB-CH 3, 1730: Sonnenberger. 1947 aus Is-
rael in TG eingebürgert. 

Deutung 
Ableitung auf -er zum häufig vorkommen-
den ON *Sonnenberg. Vgl. Duden FamN 
626; Brechenmacher 2, 624. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Sonntag 
 
/sÇ�œnt̄ag/ 
Bezeugt in: S, M 

1666 Sonategin (PfAS BB/F 1663; fol. 6r, Z 27): 
«Barbara ~ » (S) 

1782 Sonntag (PfAM LBMMC 1682; I S. 223, 
8/24): «Patrini [Taufe] ... Josephus ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1730: Sonntag. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. sunnetac m. 'Sonntag', als Überna-
me nach dem Tag der Geburt. Im Volks-
glauben gilt der Sonntag als glückbringen-
der Tag. Vgl. RN 3, 829; Brechenmacher 2, 
626; Duden FamN 626. 

Typ: Übernamen 

Sönser 
 
/sî�œns¼r/ 
Bezeugt in: E 

1681 Sönser (PfAE TESFB 1650; fol. I 23v, 
10/11): «Parentes ... et Magdalena ~in ab den 
Schildried.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 28: Sönser. 1363 gibt es in Satteins 

einen Haintz von Söns (zur Örtlichkeit Süns in 
Laterns). Daraus wird der FamN Sönser, so 
1465 in Satteins. 1463 wird auf Satteinserberg 
ein Sönser Gut genannt. Neben Satteins er-
scheint das Geschlecht auch 1393 in Göfis. 

FamNB-CH 3, 1725: Sönser. Vereinzelt jünger 
aus Österreich eingebürgert. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Eine Örtlichkeit Süns in Laterns lässt sich in 
VNB I/5, 88 nicht finden. Vielleicht meint Läng-
le die zur Gemeinde Dornbirn (Katastralgemein-
de Ebnit) gehörende Alpe Süns (zwischen dem 
Hohen Freschen und Damüls; VNB I/6, 85). 

Deutung 
Zum Alpnamen Süns in der Gemeinde 
Dornbirn-Ebnit zu stellen? Der Ansatz wäre 

insbesondere dann denkbar, wenn dort oben 
(1760 m) auch eine zeitweise (walserische) 
Niederlassung bestanden hätte, so dass Sün-
ser als Herkunftsname (Wohnortsname) 
verstanden werden könnte. In Bilgeri 1987, 
28 (im Kapitel «Die erste Ansiedlung der 
Walser in Vorarlberg») ist allerdings von 
Süns nicht explizit die Rede. Vielleicht 
kann auch ohne die fragliche Voraus-
setzung einer Dauerbesiedlung des hoch-
gelegenen Alpgebiets einer dort wirtschaf-
tenden Person der Beiname Sünser gegeben 
worden sein, der dann zum FamN wurde. 

Typ: Wohnstättennamen; Rufnamen 

Soraperra  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1731: Soraperra. 1916 in ZH aus 

Österreich eingebürgert. 

Sordillo  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Spachart 
 
/�™spÇaxart/ 
Bezeugt in: V, S 

1393 Spachart (LUB I/1; 334): «... Jtem ein g�•ut 
ze Vadutz ... stost ainhalb. an hannsen ~s 
Acker ...» (V) 

1493 spachart (U 17; Z 6): «... hainrich ~ ...» 
~1510 spachart (LUB I/4; 280): «... stost ... an 

Hainrich ~s erben ...» 
~1510 spachar (LUB I/4; 280): «... stost ... ans 

~cz erben» 
~1510 spachart (LUB I/4; 292): «... Stost ... an 

... Hans ~s erben gÒuter ...» 
~1510 spacharrt (LUB I/4; 304): «... da von 

zinst ... jn Hainrich vnd Hansen der ~ ... le-
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hen» 
1584 Sporhort (U 56; fol. 17b): «Elsa ~in sambt 

...» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1584 Sporhortin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 110: Spachart. Grafschaft Vaduz. 
Ospelt 1939, 110: Sporhart (S). 
Tschugmell 1960, 106: Spohort (S). 1584 er-

wähnt. 
FamB-S, 14: Spohort. Für Schaan im Legerbuch 

1584 und in einer Notiz von 1600 im Brandi-
ser Urbar bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens *Spachart? Diese vielleicht als Zu-
sammensetzung von mhd. spach adj. 'dürr, 
trocken' und mhd. hart m., älter schwd. 
Hard f./m. 'Gemeintrift, Allmend, Wald' 
(meist in Namen). Vgl. Id. 2, 1595f. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder nach der Wohnstätte an einer Ört-
lichkeit namens *Speckhart, als Zusam-
mensetzung von mhd. specke f. 
'Knüppelbrücke, Knüppeldamm, 
Prügelweg' und älter schwd. Hard f./m. 
'Gemeintrift, Allmend, Wald' (meist in 
Namen). Vgl. Id. 2, 1595f.; FLNB I/5, 
499f.; Brechenmacher 2, 633 (s. v. 
Speckhar[d]t). 

Typ: Wohnstättennamen 

Spagolla  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1733: Spagolla. 1928 aus Italien 

in TG eingebürgert. 

Spalt 
 
�™spçalt 
Bezeugt in: E, M, R 

2. H. 16. Jh. spalt (PfABe ZB 1574; fol. I 63v, Z 
1): «Michael Grabher Felix ~ens selgen thoch-
ter man ...» 

1568 Spalt (PfABe U 27; Z 7): «... Zins ... ab 
unnserm aignen ackher z�•u Raggel in der öri 
aw gelegen, stost ...Inwert an Jacob ~en ...» 

1584 Spalt (U 56; fol. 27a): «Connradt ~» 
1604 Spalt (RA CXLV 1602-1605; fol. 29r, Z 

3): «Petronella ~in zeigt ahn ...» 
1616 Spallt (Schä U 13; fol. 7): «Gibt Jetzt 

Hannss ~ ...» (E) 
*1637 Spalt (PfAE RB 1637; fol. 96r, Z 8): «Ja-

cob ~ von Mauren ...» 
1647 Spaltt (RA CXLV 1639-1648; S. 160, Z 2): 

«Iag ~ steltt Kundtschafft ...» 
1653 Spalt (PfABe U 35; Rückvermerk): «Zün-

set Jezundt Conradt ~ von Ruggell» 
1660 Spalt (PfAM LBCM 1640; II S. 1, Z 20): 

«... confirmati sunt ... sequentes ... Jacob ~ ...» 
1665 Spalt (PfAM UJ 1665; fol. 8r, Z 1): «Jo-

hannes Mündlin als Vogt deß Jacob ~en ...» 
1684 Spalt (PfAM LBMMC 1682; I S. 4, 10/14): 

«... baptizavi Jnfantem ... Jacobi ~ et ...» 
1690 Spalt (PfABe 29/3; fol. 4v, Z 12): «... ab 

einem Mammadt vff Banx gelegen, stost zu 
einer seiten an ~s wißen ...» 

1693 Spalt (PfAS LBMD 1659; fol. 76v, Z 23): 
«... et Catharina ~i leuantes [Taufe].» 

*1698 Spaltt (LUB I/4; 539): «Geben ... Ma¨yr 
vnnd Conrad ~.» 

1698 spalt (RA 31; fol. 1b): «Jacob ~» 
17. Jh. Spaltt (PfABe LB 1682; S II 42 Z 1): 

«Conrad ~ von Ruggell ...» (R) 
*1700 Spallt (LUB I/4; 472): «... Jacob ~» 
*1700 Spallt (LUB I/4; 480): «Jacoben ~en» 
*1700 Spallt (LUB I/4; 529): «... Jacob ~en den 

weingarthen ...» 
1705 Spalt (PfAE TESFB 1650; fol. I 48r, 

11/11): «Patrini ... Jacobus ~ et ... ex Muren.» 
1712 Spalt (PfAE TESFB 1650; fol. III 54v, 

1/31): «... copulatus est ... Cum Virgine Bar-
bara ~in ex Mauren oriunda.» 

1713 Spalt (PfAE TESFB 1650; fol. I 56v, 
7/15): «Parentes ... [et] Barbara ~in in Stain 
Böes.» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 97: Spalt. Altes Maurer Ge-

schlecht von 1619 bis 1760, ein zweiter 
Stamm von Ruggell von 1809 bis 1826 in 
Mauren. 

Ospelt 1939, 110: Spalt [ �™spalt] (R). 
FamNB-CH 3, 1734: Spalt. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 
FamB-R, 175: Spalt. Stammbaum der Familien 

Spalt von Ruggell. Erste Erwähnung im Jahre 
1568. 

FLNB I/5, 498: Spalt. Enthalten im FlN �†Spalt 
Gretlis Egg (R). 

Deutung 
Zu mhd. spalt m. 'Spalte, Ritze, Schlitz', 
nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
dieses Namens oder Aussehens. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 628. 

Typ: Wohnstättennamen 

Spangolf 
 
/�™spÇa¾g�œlf/ 

1376 spangolf (LUB I/4; 82): «... wis stosset an 
berli ~s ... wisen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vetsch 1963, 33: Spangolf. 1463 für Grabs be-

zeugt im FlN ~s Grabe¯n. 
FLNB I/5, 499: Spangolf. Enthalten in den FlN 

Spangelswes (S) und Spangelswesweg (S). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Sieht aus wie ein deutscher RuN auf 
-wulf; ein solcher lässt sich aber von hier 
aus nicht nachweisen. 

Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls zu älter dt. (volkstümlich) 
Spangol, Spangel m. 'Spanier', wohl als 
Übername für eine Person mit südländisch 
anmutender dunkler Hautfarbe. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 628 (s. v. Spangel und Span-
gol). In diesem Fall wäre die Endung -olf 
sekundär nach den -wulf-Namen abgelenkt. 
Zum Verhältnis von -el zu -olf vgl. 
übrigens auch mhd. springal m. 

'Wurfmaschine', wozu die Variante 
springolf (vgl. Lexer 2, 1117 s. v. springal). 

Typ: Übernamen 

Spartano  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Spät 
 
/�™spç�‰t/ 
Bezeugt in: B, S 

1684 Spath (PfAS LBMD 1659; fol. 140v, Z 2): 
«... sepultus est Infans Andreae ~ von Eltzig et 
...» (S) 

1698 Spät (PfAS LBMCD 1695; fol. 8v, 7/26): 
«Parentes: ... et Elisabetha ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 89: Spät, Spätt (B). 1776 als 

Hintersass genannt. 
FamNB-CH 3, 1733: Späht. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1733: Späth. Im 19. und 20. Jh. 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1733: Spaeth. Im 19. Jh. in FR 

und vereinzelt jünger aus Deutschland einge-
bürgert. 

FamNB-CH 3, 1735: Spath. Vereinzelt jünger 
aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. spaete adj., sp¯ate, sp¯at adv. 'spät', 
als Übername für jemanden, der langsam 
oder säumig ist oder immer zu spät kommt. 
Vgl. Brechenmacher 2, 631; Duden FamN 
627; RN 3, 854 (s. v. Spätli) und 907 (s. v. 
Spattin). 

Typ: Übernamen 

Speckle 
 
/�™spÇeékl�‡/ 
Bezeugt in: B, S 
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1672 Spekhlin (PfAS LBMD 1659; fol. 94r, Z 
31): «... coniuncti sunt ... et Vrsula ~ vidua.» 
(S) 

*1713 Speckhle (PfAS KR; Nr 54, fol. 2v, Z 9): 
«... den ... Erasmus ~ Caplan alhier [in 
Schaan] bezalt ...» (S) 

1721 Spekle (PfAS LBMCD 1695; fol. 315r, 
9/27): «... obiit Reverendus Dominus Erasmus 
~ Capellanus Schanensis ...» (S) 

1725 Speckli (PfAS BB/F 1663; fol. 13r, Z 10): 
«Adm(inistrator) R(everendus) D(ominus) 
Erasmus ~ Capellanus Scha[nensis?]» (S) 

1806 Speklin (PfAE TESFB 1650; fol. II 10v, 
11/20): «... testibus [Ehe] ... et Joanna ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 89: Speckle (B). 1790 bis 

1792, von Tisis. 
Längle 1979, 39: Spekle. Maria Magdalena 

Spekle von Rankweil heiratet 1885 einen An-
dreas Längle 

FamNB-CH 3, 1735: Speckly. Im 19. Jh. einge-
bürgert in VS. 

Deutung 
a) Zu mhd. sp¨ec m. 'Speck', in der indivi-
dualisierenden Bildung auf -le, als Überna-
me für einen beleibten Mann oder für einen 
Liebhaber von Speck, oder nach der Tä-
tigkeit als Metzger. Vgl. Brechenmacher 2, 
634; Duden FamN 627 (s. v. Speck). 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. sp¨ecke f. 'Knüppelbrücke, 
Knüppeldamm, Prügelweg', in der indivi-
dualisierenden Bildung auf -le, nach der 
Wohnstätte bei einer sachlich entsprechen-
den bzw. diesen Namen tragenden Örtlich-
keit. Vgl. FLNB I/5, 499f.; Brechenmacher 
2, 634; Duden FamN 627 (s. v. Speck). 

Typ: Wohnstättennamen 

Speiser 
 
/�™spÇ�Š�›s¼r/ 

1506 spe¨ysser (U 42; Z 38): «... Jacobin ~ genant 
Zwingker Zu Fadutz ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1736: Speiser. Altverbürgert in 

AG und BL. 

Deutung 
Zu mhd. sp¯�‹saere m. 'Speisemeister, Pro-
viantmeister; Diener, der das Mahl anrich-
tet', nach der Tätigkeit. Vgl. Brechenma-
cher 2, 635; Duden FamN 628. 

Typ: Soziale Gruppen 

Speler 
 
/�™spÇel¼r/ 
Bezeugt in: S 

1808 Speler (PfAS LBMCD 1695; fol. 300r, 3. 
Sp. Z 23): «Patrini [Firmung]: P(ater) R(eve-
rendus) D(ominus) Jos(ephus) Ant(onius) ~ 
sacel(anus) aul(icus) in Schan» (S) 

Weitere Nennung  
FamNB-CH 3, 1738: Spieler. Altverbürgert in 

BE und LU. 

Besprechung der Nennung 
Unsicher, ob hierher gehörend. 

Deutung 
Der vereinzelt bezeugte Name ist nicht zu-
verlässig zu beurteilen. 

Spelesar 
 

Mitte 15. Jh. Spelesar (LUB I/2; 314): «... aker 
gelegen an Marx halden, stosset ... her in gem 
dorff an ~ g�•ut ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; der vereinzelt bezeugte Name ist 
nicht zuverlässig zu beurteilen. 

Spengler 
 
/�™spÇ�“¾l¼r/ 
Bezeugt in: V, S 
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*1588 Spengler (PfAS Urb 1664; fol. 11r, Z 13): 
«vnd Hans ~s sel. Erben ... zinsen ab einem 
ackher In Gabetsch ... besiglet Anno 1588.» 
(S) 

nach 1616 Spengler (Schä U 13; fol. 11b): «... 
Alfons [? unleserlich] ~s sel: Erben ...» 

1659 Spengler (AS 1/1; fol. 129r, Z 1-2): «In 
strittiger Erbschafft ... Entzwüschen Hanß ~ 
zÇu VadÇutz, vndt ... Ist ... Gesprochen ...» (V) 

1669 Spengler (PfAS LBMD 1659; fol. 123r, Z 
6-7): «... sepulta est Maria ~in de Vaduz ...» 
(V) 

1673 Spengler (AS 2/1; fol. 77v, Z 26): «... Ca-
tharina ~in von VadÇuz ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 72f.: Spengler. 1620 bis 1673 

(?) in Vaduz. 
FamNB-CH 3, 1736: Spengler. Altverbürgert in 

AG, LU, SH und TG. 

Deutung 
Zu mhd. spengeler m. 'Spangenmacher', 
später 'Blechschmied, Flaschner, Klemp-
ner', nach der Tätigkeit als Hersteller von 
Spangen für Schuhe, Kleider, Gürtel sowie 
von Schild- und Helmbeschlägen aus Mes-
sing oder verzinntem Weissblech. Vgl. RN 
3, 750; Brechenmacher 2, 636; Duden 
FamN 628. 

Typ: Soziale Gruppen 

Spescha  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 462: Spescha. Für GR vielfach bezeugt. 

Vermutlich Wohnstätten- bzw. Herkunftsna-
me in der Bedeutung 'Dickicht'. 

RN 3, 503: Spescha. Nach der Herkunft von der 
urkundlich bezeugten Flur Rung Spöschia in 
der Gemeinde Pigniu (GR). 

FamNB-CH 3, 1737: Spescha. Altverbürgert in 
GR (Andiast, Pigniu/Panix, Trun). 

Deutung 
Rätoromanisch, nach der Wohnstätte an 
einer Örtlichkeit, deren Name auf artr. 

spescha f./koll. 'Dickicht, Gestrüpp' zurück-
geht. Vgl. RN 3, 462; FLNB I/5, 500. 

Typ: Wohnstättennamen 

Spiegel 
 
/�™spÇ�‘¼g¼l/ 
Bezeugt in: T, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1390 Spiegel (LUB I/1; 309): «... den Erbern 
L`uten. JÒaklin ~ ...amman von Trisen.» (T) 

1390 Spiegel (LUB I/1; 309): «... dero obge-
schriben JÒaklis ~s von Trysen. Elsbethen St`us-
sinen siner elichen husfrowen ...» (T) 

1394 Spiegel (LUB I/5; 658): «... Item dez ~s 
von trisen wib vnd kind ...» (T) 

1403 spiegel (LUB I/4; 150): «Mit willen ... des 
... jacob Amman ~s ze trisenn» 

1411 Spiegel (LUB I/1; 468): «... an Jaeken ~s 
g�•ut.» 

1429 spiegel (SchäU 7; fol. 2a): «... an Haintzen 
~s ackher ...» (T) 

1450 Spiegel (U 35; Z 6): «Ein Lehengut von 
St.Luzi in Triesen im Dorf, da vor ziten Jacob 
~ vff Sass ...» (T) 

1456 Spiegel (Schä U 13; fol. 4a): «Hanns ~ von 
Schan Zinnst ...» (S) 

1456 spiegel (U 1; Z 1): «Ich hans ~ von schan 
...» (S) 

~1510 spiegil (LUB I/4; 259): «... stost ... an 
burckart ~s ... gÒuter ...» 

~1510 spiegil (LUB I/4; 268): «... Stost ... an 
B�•urckart ~s g�•ut ...» 

1565 Spiegl (U 55; Z 7): «Stost ... gegem Rein 
an Jos mayers weibs Nesa ~in ...» (S) 

1604 Spiegel (U 61; fol. 27a): «Ich Hans ~ von 
Schan ...» (S) 

nach 1619 spiegl (PfABe a/1; fol. 1r, Z 5): «An-
no 1390 verleichet Ulrich Probst dem Jägle ~ 
zue trißen ... deß Gottshauß zue S. Luci hoff-
statt ...» 

nach 1619 spiegl (PfABe a/1; fol. 1v, Z 8): «An-
no 1450 ... Jacob ~ ...» 

1651 Spiegel (AS 1/1; fol. 49r, Z 21): «... dara�ˆuf 
der ~ vermelt ...» 

Wertung der historischen Belege 
1604 Spiegel ist Auszug aus der Urkunde U1 
von 1456. 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Spiegel (T). 
Ospelt 1939, 110: Spiegel (T, S). 
Tschugmell 1958, 177: Spiegel (T), 1390 bis 

1429. 
Tschugmell 1960, 106: Spiegel (S). 1456 be-

zeugt. 
Längle 1979, 309: Spiegel. Karl ~, Hohenems, 

verheiratet mit Gerda Julia Längle, geb. 1931. 
FamB-S, 14: Spiegel. 1456 und 1474 für Schaan 

bezeugt. 
FamNB-CH 3, 1737: Spiegel. Altverbürgert in 

SO und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland, Österreich, den USA und der 
[ehemaligen] Sowjetunion. 

FamNB-CH 3, 1738: Spiegl. Vereinzelt jünger 
aus Österreich eingebürgert. 

FLNB I/5, 500f.: Spiegel. Enthalten in den FlN 
�†Spiegelhof (S) sowie zweimal �†Spiegelhofgut 
(S) und allenfalls in Spiegel (R). 

Deutung 
a) Zu mhd. spiegel m. 'Spiegel von Metall 
oder Glas', für den Hersteller oder Verkäu-
fer von Spiegeln. Vgl. RN 3, 750f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Vielleicht auf einen ON bezogen, als 
Wohnstättenname. Vgl. RN 3, 750f. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Oder von einem Hausnamen ausgehend. 
Vgl. Brechenmacher 2, 638. 

Typ: Wohnstättennamen 

Spiess 
 
/�™spÇ�‘¼¹s/ 
Bezeugt in: T, S 

*1363 Spies (LUB I/3; 316): «Item der ~ von 
ainer Rütti auff ardeczen ...» 

1670 Spies (PfAS BB/F 1663; fol. 9r, Z 9): 
«Salome ~in» (S) 

1682 Spiess (PfAS LBMD 1659; fol. 54v, Z 31): 
«... leuantes [Taufe] ... et Maria ~in.» (S) 

1684 Spies (AS 1/2; fol. 127r, Z 18): «AÇuf an-
halten ... Lorenz ~en hindersesßen daselbst [in 
Triesen] ...» 

1702 Spies (PfAS LBMCD 1695; fol. 17r, 4/23): 

«Parentes: ... [et] Agatha ~in von Trisen» 
1710 Spies (PfAE TESFB 1650; fol. I 53v, 2/1): 

«Parentes ... Leontius ~ et ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1958, 177: Spiess (T). 1634 bis 

1685, von Jenaz. 
FamNB-CH 3, 1738f.: Spiess. Altverbürgert in 

AG, AR (Grub, Heiden, Teufen, Wald), BL, 
LU, SG (Altstätten, Bütschwil, Hemberg, 
Nesslau, Stein), SH, SZ und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. spie± m. 'Spiess, Kampfspiess, 
Jagdspiess; mit einem Spiess bewaffneter 
Krieger, Spiessträger', als Übername oder 
Standesname nach der Waffe, die 
besonders auch kennzeichnend für den 
Inhaber eines Wächterdienstes ist. Vgl. RN 
3, 769; Brechenmacher 2, 639; Duden 
FamN 630; Finsterwalder 1994, 494. 

Typ: Soziale Gruppen 

Spilt 
 
/�™spÇ�‹lt/ (?) 
Bezeugt in: V 

*1669 spilth (PfAS U 10; S. 109, Z 1): «Bartle ~ 
von Vaduz soll dem ha¨yligen Rosario wegen 
herrn Dr. Nauli Jährlich zinsen wegen 50 gul-
den Capital ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Die Lesung scheint nicht eindeutig zu sein. Ver-
schrieben für Spalt? 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; der vereinzelt bezeugte Name ist 
nicht zuverlässig zu beurteilen. 

Spirig  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 876: In Malans ist 1601 des Jacob Spirigs 
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wyb bezeugt. Vermutlich Übername zu schwd. 
spir m. 'Mauersegler', doch ist auch der germ. 
PN Spiro zu beachten. Vgl. Id. 10, 448. 

FamNB-CH 3, 1740: Spirig. Altverbürgert in SG 
(Schmitter, Widnau). 

Deutung 
a) Zu mhd. sp¯�‹re f., schwd. Spir m. 'Spier-
schwalbe, Turmschwalbe', nach einem Ver-
gleich mit dem Vogel. Vgl. RN 3, 876; Id. 
10, 448ff., abgeleitet auf das kollektive 
-ing-Suffix ('die Leute des Spir'). 

Typ: Übername 

b) Zum ahd. PN Spiro, mit dem kollektiven 
-ing-Suffix ('die Leute des Spiro'). 

Typ: Soziale Gruppen 

Spitz 
 
/�™spÇ�Œts/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 187: Spitz. Vom FlN Spitz. Im 

Werdenbergischen seit 1484 bezeugt. Heute in 
der Schweiz nur altverbürgert in Buchs, Grabs 
und Sevelen. 

FamNB-CH 3, 1741: Spitz. Altverbürgert in SG 
(Buchs, Grabs, Sevelen). 

FLNB I/5, 503: Spitz. Allenfalls enthalten im 
FlN Spetzabüeler (M). 

Deutung 
a) Zu mhd. spitze f. 'Spitze, spitzes Ende, 
Landspitze', nach einer spitz zulaufenden 
Örtlichkeit bzw. einer gleichlautenden Orts-
bezeichnung. Vgl. Brechenmacher 2, 640f.; 
Duden FamN 630. Spitz heisst etwa eine 
Marktgemeinde in der Wachau im Bezirk 
Krems-Land in Niederösterreich. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. spitz(e) , spiz adj. 'spitz, 
spitzig', nach einem äusserlichen Merkmal, 
z. B. Kopfform, spitze Nase, oder nach 
spitzfindigem Verhalten des ersten 
Namensträgers. Vgl. Duden FamN 630. 

Typ: Übernamen 

Spleder 
 
/�™splÇed¼r/ 

1. H. 15. Jh. Spleder (LUB I/2; 355): «... stosset 
vndaz�•u an der Brendlin Britschen, forna z�•u an 
die straus, obna z�•u an ~ g�•ut.» 

Wertung der historischen Belege 
Dass es sich bei Spleder um einen PN handelt, 
ist nicht sicher, immerhin scheint es 
wahrscheinlich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; die vereinzelte Nennung erlaubt 
keine verlässliche Zuweisung. Evtl. Her-
kunftsbezeichnung nach einem Örtlich-
keitsnamen *Sple(d). Vgl. auch Stricker 
1987, 108 s. v. Spleser, Herkunftsname zu 
einer Flur *Sple (allerdings mit Fugenele-
ment -s). 

Typ: Wohnstättennamen 

Spörli 
 
/�™spîorl�—/ 
Bezeugt in: G 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 110: Spörli (G). 
FamNB-CH 3, 1741: Spörli. Altverbürgert in 

SH. 

Deutung 
a) Mhd. sporl̄�‹n n. 'kleiner Sporn', auch 
Pflanzenbezeichnung 'Rittersporn', Diminu-
tiv zu mhd. spor(e) n./m. 'Sporn'. Entweder 
ursprünglich Übername für einen Sporen-
macher oder Träger von Sporen, oder pa-
tronymische Bildung für den Sohn eines 
solchen. Vgl. Brechenmacher 2, 645. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. spor m. 'Fährte, Spur', als pa-
tronymische Bildung für den Sohn eines Jä-
gers oder nach der Wohnstätte an einer Ört-
lichkeit dieses Namens. Vgl. Brechenma-
cher 2, 645. 



Familiennamen 319 Sprecher 

Typ: Wohnstättennamen 

Sporr 
 
/�™spÇor/ 
Bezeugt in: B 

1584 Sporr (U 56; fol. 4a): «Theis ~» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 110: Sporr (B). 
Tschugmell 1957, 89: Sporr (B). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. spor(e) m. 'Sporn', nach der Tä-
tigkeit als Sporenmacher oder als ÜN für 
den Benutzer von Sporen. Vgl. RN 3, 747; 
Brechenmacher 2, 644; Duden FamN 631. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. spor n. 'Fährte, Spur', vielleicht 
nach der Tätigkeit als Jäger, oder nach der 
Wohnstätte an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. Brechenmacher 2, 644; Finster-
walder 1994, 494. 

Typ: Wohnstättennamen 

Spörry 
 
�™spî¡r�— 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1741ff.: Spörri. Altverbürgert in 

AG, LU, SZ und ZH. 
FamNB-CH 3, 1742: Spoerry. Altverbürgert ZH. 
FamNB-CH 3, 1741: Spoerri. Im 19. Jh. in ZH 

eingebürgert. 
FLNB I/5, 503f.: Spörry. Enthalten in den Lo-

kalnamen Spörri (V), Spörrihüser (V), Spör-
riswäldli (V) und Spörriweier (V). 

Deutung 
a) Wohl zu mhd. spor(e)n 'spornen; mit den 
Füssen stossen, ausschlagen, strampeln; 
sich tummeln; sich anstrengen; sich ener-
gisch widersetzen', als Nomen agentis auf 
-i. Vgl. Id. 10, 471. 

Typ: Übernamen 

b) Allenfalls Diminutiv zu mhd. spor(e) m. 
'Sporn'. Vgl. Id. 10, 471. 

Typ: Übernamen 

Spranz 
 
/�™sprÇants/ 
Bezeugt in: G 

*1581 Spranz (PfABe ZB 1574; fol. II 53r, Z 4): 
«Waß ich für wein deß [15]81 und [15]82 Jars 
verkhofft ... ~en 12 Viertel 3 maß.» (G) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. spranz(e) , sprenze m. 'Geck, Stut-
zer'; ÜN für einen, der einherstolziert. Vgl. 
Brechenmacher 2, 645; Duden FamN 631. 

Typ: Übernamen 

Sprecher  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 649f.: Sprecher. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zu mhd. sprechaere in der Bedeutung 
'wer vor Gericht spricht, eine verbindliche 
Aussage abgibt, Urteilssprecher'. 

FamNB-CH 3, 1743: Sprecher. Altverbürgert in 
BE, BL, GR (Calfreisen, Davos, Fanas, Furna, 
Jenaz, Küblis, Luzein, Maladers, Parpan, 
Schiers, Tschiertschen), SG (Vättis), ZH. 

Deutung 
a) Berufsname zu mhd. spr¨echaere, spr¨e-
cher m. 'Urteilsprecher', für einen Gerichts-
mann. Vgl. RN 3, 649f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Berufsname zu mhd. spr¨echaere, spr¨e-
cher m. 'Lied- und Spruchsprecher', für ei-
nen Spielmann. Vgl. Duden FamN 631; 
Brechenmacher 2, 645. 

Typ: Soziale Gruppen 
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c) Allenfalls auch Übername zu mhd. spr¨e-
chaere, spr¨echer m. 'Schwätzer'. Vgl. Du-
den FamN 631. 

Typ: Übernamen 

Spreiter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1743: Spreiter. Altverbürgert in 

SG (Sevelen). 

Deutung 
Nomen agentis zum Verb mhd. spreiten 
'ausbreiten, überdecken', wohl nach einer 
beruflichen Tätigkeit. Vgl. Id. 10, 951ff. 

Typ: Soziale Gruppen 

Spreng 
 
/�™sprÇ�“¾/ 

1400 Spreng (LUB I/1; 413): «~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1743: Spreng. Altverbürgert in 

BE und LU. 

Deutung 
a) Zum Verb mhd. sprengen 'das Ross 
springen lassen, galoppieren', Nomen agen-
tis als Übername für einen kühnen Reiter. 
Vgl. Duden FamN 631; Finsterwalder 
1994, 495. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. sprenge f. 'Absturz, Wasserfall', 
bair. Spreng 'das Äusserste, der Rand eines 
Abgrunds, steiler Abfall einer Strasse', nach 
der Wohnstätte an einer solchen Stelle oder 
an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
Duden FamN 631; Brechenmacher 2, 646; 
Finsterwalder 1994, 495. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. sprinc n./m. 'Quelle', nach der 
Wohnstätte an einer Quelle oder an einer 
Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. Brechen-
macher 2, 646; Duden FamN 632; RN 3, 
773. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sprenger 
 
�™sprÇ�̄“¾¼r, B �™sprÇ�̄‰¾¼r 
Bezeugt in: T, Tb, M 

1604 Sprenger (RA CXLV 1602-1605; fol. 28v, 
Z 21): «Barbara ~in zeigt ahn ...» 

1639 Sprennger (RA CXLV 1639-1648; S. 4, Z 
2): «... contra Fridlj ~ ...» 

1666 Sprenger (PfAS LBMD 1659; fol. 6v, Z 5): 
«... Baptizatus est Infans ... parentes ... et Bar-
bara ~in montani.» (Tb) 

1682 Sprenger (AS 1/2; fol. 74v, Z 19): «Fridli ~ 
iuratus sagt aÇus ...» 

1692 Sprenger (SchäV 153a/b; a, fol. 2a): «Stost 
gegen dem Rhein an Jacob ~» (T) 

1700 Sprenger (U 79; fol. 6a): «Michel ~» 
1713 Sprenger (PfAS LBMCD 1695; fol. 313r, 

6/-): » [obiit] Petrum ~ de Fischingen oriun-
dum» 

1718 Springer (SchäU 160; fol. 2b): «... vnd Ja-
cob ~ aus dem Obern Dorffs Theil ...» (T) 

1727 Sprenger (AS 2/3; fol. 75v, Z 24): «... ge-
gen Berg an Jacob ~ stosßend ...» 

*vor 1800 springer (LUB I/4; 341): «... in bëy-
se¨yn ... friderich ~ alle von trisen» 

1820 Sprenger (PfAM LBMMC 1682; I S. 342, 
7/21): «Parentes ... [et] Elisabetha ~in» 

Wertung der historischen Belege 
1718 Springer ist vermutlich verschrieben, die 
Unterschrift dazu auf fol. 3b lautet Sprenger. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Sprenger (T). Eine Beschäfti-

gung bedeutend. 
Ospelt 1939, 111: Sprenger [ �™spreng¼r] (T). 
Tschugmell 1958, 177f.: Sprenger (T). Seit 

1618. 
Tschugmell 1970, 35f.: Sprenger. Stammbaum 

der Familien Sprenger von Triesen. 
FamNB-CH 3, 1743f.: Sprenger. Altverbürgert 

in AG, LU, SG (Bronschhofen, Gaiserwald), 
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TG und ZH. 
FLNB I/5, 504: Sprenger. Enthalten in den FlN 

Schmed Sprengers Töbili (T) und Spren-
gersteil (T). 

FamB-T 5, 181ff.: Sprenger. Stammbaum der 
Familien Sprenger von Triesen. 

Deutung 
a) Zum Verb mhd. sprengen v. tr. 'das Ross 
springen lassen, galoppieren', Nomen agen-
tis auf -er, ÜN für einen kühnen Reiter. 
Vgl. Duden FamN 632; Finsterwalder 
1994, 495. 

Typ: Übernamen 

b) Zum Verb mhd. sprengen 'jemanden an-
greifen und springen machen', Nomen 
agentis auf -er als Übername für einen an-
griffigen Menschen. Vgl. Brechenmacher 2, 
646. 

Typ: Übernamen 

c) Zum Verb sprengen 'durch Sprengstoff 
bersten lassen, mit Gewalt auseinandertrei-
ben', Nomen agentis auf -er nach der Tätig-
keit als Sprenger von Steinen, Wurzelstö-
cken und dergleichen. Das Verb ist Fakti-
tivbildung zu mhd. springen 'durch einen 
Sprung vom Boden weg- in die Höhe 
schnellen, bersten'. Vgl. Id. 10, 884 (s. v. 
Spränger). 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Allenfalls durch Vermischung mit mhd. 
springer m. 'Springer, Tänzer, Gaukler, 
Seiltänzer', nach der Tätigkeit oder als ÜN. 
Vgl. Brechenmacher 2, 646; Duden FamN 
632 und RN 3, 773 (s. v. Springer). 

Typ: Soziale Gruppen 

e) Zu mhd. sprenge f. 'Absturz, Wasserfall', 
bairisch Spreng 'das Äusserste, der Rand ei-
nes Abgrunds, steiler Abfall einer Strasse', 
abgeleitet auf -er, nach der Wohnstätte an 
einer solchen oder so bezeichneten Stelle. 
Vgl. Brechenmacher 2, 646; Duden FamN 
632. 

Typ: Wohnstättennamen 

f) Allenfalls zu mhd. sprinc n./m. 'Quelle', 
abgeleitet auf -er, nach der Wohnstätte an 

einer Quelle oder an einer so benannten 
Örtlichkeit. Vgl. RN 3, 773; Brechenma-
cher 2, 646. 

Typ: Wohnstättennamen 

Spring  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1744: Spring. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
a) Zu mhd. sprinc m. 'Quelle', nach der 
Wohnstätte bei einer Quelle. Vgl. Duden 
FamN 632; Brechenmacher 2, 646f. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder Nomen agentis zu springen ('wer 
springt')? Vgl. Id. 10, 885. 

Typ: Übernamen 

St. Viner, von - 
 
/sa¾ékt vç�Œn¼r/ (?) 

1398 von Santvinar (LUB I/3; 197): «... den 
frommen wolbeschaidenen man hainrichen ~ 
sinen Amman jn walgÒo ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Das Edelgeschlecht von St.Viner hat seinen 
Namen nach der Kirche St. Vinerius bzw. 
dem dazugehörigen Hof in der 
Vorarlberger Gemeinde Nüziders. Vgl. 
Ulmer 1925, 532. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stäbler 
 
/�™stÇ�‰bl¼r/, /�™stç�‰bl¼r/ 
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Bezeugt in: E, M 

1753 Stebler (PfAE TESFB 1650; fol. I 97r, 
2/21): «Parentes ... Josephus ~ et ...» 

1755 Stäbler (PfAM LBMMC 1682; I S. 163, 
9/12): «Parentes ... Joseph ~ ex Huob Helvetus 
[et] ...» 

1777 Stebler (PfAS KR Dux; Nr. 25, fol. 3r, Z 
11): «Ich zal dem ~ ...» (S) 

1801 Stäblär (PfAS LBMCD 1695; fol. 204v, 
4/6): «Parentes: pater nescitur [et] Francisca 
~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1748: Stäbler. Im 19. Jh. in SG 

(Oberbüren) und vereinzelt jünger aus 
Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1760: Stebler. Altverbürgert in 
BE und SO. 

Deutung 
Zu mhd. stebelaere m. 'stabtragender (Ge-
richts-)Beamter oder Diener', nach dem 
Amt bzw. der Tätigkeit. Vgl. Brechenma-
cher 2, 650; Duden FamN 632. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stach 
 
/�™stÇa¯x/ 
Bezeugt in: S 

1706 Stach (AS 1/3; fol. 72v, Z 7): «Valentin ~ 
des Reinbergers Knecht ...» 

1761 Stack (PfAS LBMCD 1695; fol. 128r, 
8/25): «Patrini [Taufe]: ... [et] Anna ~in» 

1765 Stach (PfAS LBMCD 1695; fol. 137v, 
7/1): «Parentes: ... et Anna Maria ~in» 

1776 Stach (PfAS BB/F 1663; fol. 34v, Z 16): 
«Maria Anna ~in ab Blancken» (P) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1761 Stackin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1746: Stach. Vereinzelt jünger 

aus Italien eingebürgert. 

Deutung 
Vorbemerkung: Siehe auch Þ Gstach. 

a) Zur Rufform Stach des Heiligennamens 

Eustachius. Vgl. RN 3, 370; Duden FamN 
632f. 

VN: Eustachius 
Typ: Rufnamen 

b) Aus einer Ableitung von Stanislav ent-
standener FamN. Vgl. Duden FamN 633. 

Typ: Rufnamen 

Stachel 
 
/�™stÇa¯x¼l/ 
Bezeugt in: G 

*1581 stachel (PfABe ZB 1574; fol. II 52v, Z 
14): «Ausgeben khorn anno [15]81 angefan-
gen an aller hailgen tag und darnach anno 
[15]82 ... dem ~ geben 2 ß. waisen 1 ß. 
khorn.» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1746: Stachel. Altverbürgert in 

SZ. 

Deutung 
Zu mhd. stahel m. 'Stahl' als Berufsüberna-
me für den Schmied. Vgl. RN 3, 744; Bre-
chenmacher 2, 651; Duden FamN 633 (alle 
s. v. Stahl). Siehe auch Þ Stählin. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stachus 
 
/�™stÇa¯x¥s/ 

1717 Stachus (PfAM LBMMC 1682; I S. 61, 
5/3): «Patrini [Taufe] ... Joannes ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 505f.: Stachus. Enthalten im FlN 

�†Stachusbünt (M). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Kurzform Stachus des Heiligennamens 
Eustachius. Vgl. RN 3, 370 (s. v. Staches). 

VN: Eustachius 
Typ: Rufnamen 
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Stadler 
 
/�™stÇadl¼r/ 
Bezeugt in: S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1677 Stadler (PfAS LBMD 1659; fol. 42v, Z 7): 
«... Baptizatus est filius ... Christa parentes ... 
et Barbara ~in ...» (S) 

1746 Stadler (PfAE TESFB 1650; fol. I 92r, 
7/25): «Parentes ... [et] M(aria) Magdalena ~in 
vagabundi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1747f.: Stadler. Altverbürgert in 

AG, LU, SG (Bronschhofen, Bütschwil, Fla-
wil, Jonschwil, Kirchberg, Uzwil), SO, TG, 
UR, ZG und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. stadelaere m. 'Aufseher über 
den Stadel, Inhaber eines Stadelhofes (= 
Herrenhofs), Oberknecht', nach dem Amt 
bzw. der Tätigkeit, die damit verbunden ist. 
Vgl. Brechenmacher 2, 650; Duden FamN 
633. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu frühnhd. stadler m. 'Speicherknecht', 
im bairisch-österreichen Raum Bezeich-
nung für den Knecht, der den Heuboden in 
Ordnung hält. Vgl. Duden FamN 633. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. stadel m. 'Scheune', abgeleitet 
auf -er, nach der Wohnstätte an einer Ört-
lichkeit dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 
506; RN 3, 477; Duden FamN 633. 

Typ: Wohnstättennamen 

Staggl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Stahl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 744: Stahl. Für GR bezeugt in Seewis und 

Cazis. Übername für den Schmied. 
FamNB-CH 3, 1752: Stahl. Altverbürgert in TG 

und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. stahel, st̄al m. 'Stahl, stählerne 
Rüstung, Stahlbogen der Armbrust', als Be-
rufsübername für den Schmied. Vgl. Duden 
FamN 633; Brechenmacher 2, 651; RN 3, 
744. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

b) Bei uns besteht kaum ein Zusammen-
hang mit den ON Stahl (Rheinland-Pfalz) 
oder Stahle (Nordrhein-Westfalen). Vgl. 
Duden FamN 633. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stählin 
 
/�™stÇ�‰(h�“)li(n)/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. StÒachilins (LUB I/2; 312): «ab aim 
Britschen,... stosset ... ze der andren sitten ... 
an KrÒols vnd ~ ...» 

1. H. 15. Jh. StÒachenli (LUB I/2; 318): «... 
stosset vorna an ~s g�•ut ...» 

1. H. 15. Jh. StÒachelli (LUB I/2; 347): «... stosset 
... hinna z�•u an ~s aker ...» 

1. H. 15. Jh. StÒachili (LUB I/2; 347): «... stosset 
... an ~s Britschen ...» 

1. H. 15. Jh. StÒacheli (LUB I/2; 348): «... stosset 
... an ~s g�•ut.» 

Mitte 15. Jh. Stecheli (LUB I/2; 367): «... stost ... 
an ~s g�•ut ...» 

1. H. 16. Jh. Stechili (LUB I/2; 334): «... stost 
der acker ... an ~s g�•ut» 

1799 Stehlin (PfAE TESFB 1650; fol. II 7r, 
9/30): «... Benedicente [Ehe] Francisco An-
tonio ~ Parocho ibidem [Hardi]» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1749: Stäheli. Altverbürgert in 

AG, AR (Wald), SG (Kappel, Niederhel-
fenschwil), TG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1749: Staehelin. Altverbürgert in 
TG. 
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FamNB-CH 3, 1749: Stähelin. Altverbürgert in 
AG, SG (Hemberg, Wattwil) und TG. 

FamNB-CH 3, 1749: Stähli. Altverbürgert in 
BE. 

FamNB-CH 3, 1750: Staehlin. Im 19. Jh. in FR 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1750: Stählin. Altverbürgert in 
LU und SZ. 

Deutung 
Zu mhd. stahel m. 'Stahl', obdt. auch sta-
chel, als Berufsübername für den Schmied, 
im Diminutiv. Vgl. FLNB I/5, 505; RN 3, 
744; Brechenmacher 2, 651 (s. v. Stähle); 
Duden FamN 633 (s. v. Stäheli). Siehe auch 
Þ Stachel. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stalder  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T, E, Sb aufgeführt. Aus der 
Schweiz eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1753f.: Stalder. Altverbürgert in 

AG, BE, LU, NW, OW, VS. 

Deutung 
Zu alem. Stalde(n) m. 'ansteigende Stelle 
im Gelände, steiler Abhang, ansteigender 
Weg', mhd. stalde m. 'steiler Weg', auf -er 
abgeleitet, nach der Wohnstätte oder nach 
der Herkunft aus einer so benannten Ort-
schaft oder Örtlichkeit. Vgl. Duden FamN 
634; Id. 11, 335ff. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stammherr  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1755: Stammherr. Im 20. Jh. aus 

Deutschland in AG, BE und TG eingebürgert. 

Deutung 
Dt. Stammherr m. 'Mann, von dem sich ein 
Geschlecht herleitet'; nach Grimm 17, 663 
vornehmer als Stammvater. 

Typ: Übernamen 

Stampfer 
 
/�™stÇampf¼r/ 
Bezeugt in: S 

1668 Stampfer (PfAS LBMD 1659; fol. 10r, Z 
30): «... Baptizauit ... infantem ... filium deß 
Brosi ~s vnd ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 178: Stampfer. In den Büchern 

von Tschagguns und Vandans, derzeit haupt-
sächlich in Tschagguns. Name auch im Wal-
sertal. 

Fritz 1981, 72: Stampfer. Urk. bezeugt 1550 in 
Tschagguns. 

FamNB-CH 3, 1755: Stampfer. Vereinzelt im 
19. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. stampf m. 'Werk-
zeug zum Stampfen, Stampfmaschine; 
Werkzeug zum Stempeln', nach der Tätig-
keit als Betreiber einer Mühle, die mit ei-
nem Stampf arbeitet (Ölmühle, Walkmüh-
le), oder als Münzer. Vgl. FLNB I/5, 508; 
Brechenmacher 2, 653; Duden FamN 634; 
RN 3, 709. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stanger 
 
/�™stÇa¾¼r/ 

1. H. 15. Jh. Stanger (LUB I/2; 360): «C�•unczi ~» 
1. H. 15. Jh. Stanger (LUB I/2; 372): «... stosset 

an des ~s aker» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1756: Stanger. Im 19. Jh. in TG 

und jünger aus Österreich eingebürgert. 
FLNB I/5, 509: Stanger. Enthalten im FlN 
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�†Stangers Guet (M). 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. stange f. 
'Stange', nach der Tätigkeit als Hersteller 
von Holz- oder Metallstangen. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 654; Duden FamN 635. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit 
oder Ortschaft des Namens Stang(e); so der 
Katastralgemeinde Stang bei Hatzendorf in 
der Steiermark, oder der Katastralgemeinde 
Stang (Gemeinde Kirchschlag) in der Buck-
ligen Welt in Niederösterreich. Vgl. Duden 
FamN 635. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stangl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1756: Stangl. 1917 in ZH aus Ös-

terreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Mit -l-Suffix von mhd. stange f. 'Stange' 
abgeleitet, ursprünglich Übername für 
einen langen, hageren Menschen. Vgl. 
Duden FamN 635; Finsterwalder 1984, 
498. 

Typ: Übernamen 

b) Zu einem germ. PN Stang? So Finster-
walder 1984, 498. 

Typ: Rufnamen 

Stanizzi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Italien einge-
bürgert. 

Stappus 
 
/�™stÇapus/ (?) 

1. H. 15. Jh. St�™appus (LUB I/2; 356): «... stosset 
... an des ~ g�•ut ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; der vereinzelt auftretende Beleg 
lässt sich nicht zuverlässig herleiten. 

Stark 
 
/�™stÇarék/ 
Bezeugt in: B, S, E 

1679 Starkh (PfAS LBMD 1659; fol. 47r, Z 12): 
«... Baptizata est filia ... parentes ... et Maria 
~in von Appenzell» 

1681 Starckh (AS 1/2; fol. 60v, Z 11): «Eodem 
klagt Hanß ~ aÇuß der Meder schmidt contra 
...» 

1730 Starckh (PfAE TESFB 1650; fol. III 94r, 
2/16): «... iter ad Patriam ingressus est 
Michäel ~» 

1763 Starck (PfAS LBMCD 1695; fol. 131v, 
3/1): «Patrini [Taufe]: ... et Anna Maria ~in» 

1803 Starck (PfAM LBMMC 1682; I S. 288, 
1/7): «Parentes ... Joannes ~ e(x) Nizigers, [et] 
...» 

1803 Stark (SchäA 225-227; 226, fol. 3a): 
«Christian ~» (B, V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Stark (B). 
Tschugmell 1957, 89: Stark (B). 1718 bis 1842, 

Hintersass. 
FamNB-CH 3, 1756f.: Stark. Altverbürgert in AI 

(Appenzell) und AR (Bühler, Herisau, Stein, 
Teufen, Waldstatt). 

FamNB-CH 3, 1756: Starck. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Frankreich eingebürgert. 

FLNB I/5, 510: Stark. Allenfalls enthalten im 
FlN Storchagatter (R). 

Deutung 
a) Übername zu mhd. starc adj. 'stark, ge-
waltig, kräftig, schlimm, böse'. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 655; Duden FamN 635. 

Typ: Übernamen 
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b) Zum altdeutschen RuN Starko; vgl. Bre-
chenmacher 2, 655. Vielleicht aber als 
Kurzform aus dem in Rätien einst beliebten 
RuN Starculf; vgl. RN 3, 230. 

Typ: Rufnamen 

Statz 
 
/�™stÇats/ 
Bezeugt in: M 

1787 Statz (PfAM LBMMC 1682; I S. 234, 
6/24): «Parentes ... d(ominus) Carolus ~ [et] 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zum Verb mhd. statzen 'sich brüsten', auch 
'stottern', dazu Nomen agentis als Überna-
me für eine angeberische Person oder für 
jemanden, der stottert. Vgl. Brechenmacher 
2, 656. 

Typ: Übernamen 

Stauder 
 
/�™stÇ¡®d¼r/ oder /�™stç¥d¼r/ 
Bezeugt in: P 

1579 Stauder (GAP U 3; Z 2): «... vnd Barbara 
~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1759: Stauder. Altverbürgert in 

SG (St.Gallen). 

Deutung 
Zu mhd. st̄ude f. 'Staude, Strauch, Busch', 
als individualisierende Bildung auf -er ab-
geleitet, nach der Wohnstätte an einer Ört-
lichkeit oder der Herkunft aus einer Ort-
schaft dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 511; 
Brechenmacher 2, 657; Duden FamN 636; 
RN 3, 462 (s. v. Studer). Siehe auch Þ Stu-
der. 

Typ: Wohnstättennamen 

Staufer 
 
/ÇstÇ¡®f¼r/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Stauffer (LUB I/2; 320): «... øVlrich 
~ ...» 

1. H. 15. Jh. Staufer (LUB I/2; 353): «... vnder 
des Litschers wingarten, den der ~ bwett ...» 

1. H. 15. Jh. Staufer (LUB I/2; 359): «øVlrich ~» 
1620 Stauffer (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 2): «Ulrich ~ 

...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Staufer (E). 
FamNB-CH 3, 1759: Staufer. Altverbürgert in 

AG und SO. 
FamNB-CH 3, 1759f.: Stauffer. Altverbürgert in 

AG, BE und LU. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. stouf m./f. 'hoch-
ragender Fels', nach der Wohnstätte an ei-
ner entsprechenden Örtlichkeit oder der 
Herkunft aus einer Ortschaft dieses Na-
mens; etwa Stauf (in Bayern und Öster-
reich) oder (Hohen-)Staufen (in Baden-
Württemberg, Bayern, Schweiz). Vgl. Bre-
chenmacher 2, 658; Duden FamN 636. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stech 
 
/�™stÇ�“¿/ 
Bezeugt in: S, E 

1775 Stech (PfAE TESFB 1650; fol. I 116v, 
4/5): «Parentes ... et Christina ~in ex Alten-
statt ...» 

1775 Stech (PfAS LBMCD 1695; fol. 152r, 
4/10): «Parentes: ... Maria Anna ~en» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1761: Stech. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zum alten VN Stecho, der im ober-
deutschen Raum bis ins 13. Jh. bezeugt ist. 
Vgl. Brechenmacher 2, 658. 
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Typ: Rufnamen 

b) Oder gehören die Formen etwa zu Þ 
Steck? 

Steck 
 
/�™stÇÇ�“ék/ 
Bezeugt in: S, E 

1744 Steckh (PfAE TESFB 1650; fol. I 90r, 
11/1): «Parentes ... Raimundus ~ ex Reitlin-
gen, et ... ambo in Würthenberger regione le-
gitime copulati.» 

1787 Steck (PfAS LBMCD 1695; fol. 177v, 6/4): 
«Parentes: ... [et] Catharina ~in vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1761: Steck. Altverbürgert in BE. 

Deutung 
a) Zu mhd. sẗecke m. 'Stecken, Prügel, 
Pfahl, Pflock', als Übername für einen stei-
fen oder groben Menschen. Vgl. Duden 
FamN 636. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. sẗecke m. 'Stecken, Prügel, 
Pfahl, Pflock', auch 'abgesteckter Weidebe-
zirk', nach der Wohnstätte an einer Örtlich-
keit dieses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 
659; Duden FamN 636. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zum alten VN Stecho, der im ober-
deutschen Raum bis ins 13. Jh. bezeugt ist. 
Vgl. Brechenmacher 2, 659. Siehe auch 
oben Þ Stech. 

Typ: Rufnamen 

d) Nach Finsterwalder 1994, 499f. regiona-
le Sonderentwicklung in der Umgebung 
von Mals (Tirol) für den Beinamen bzw. 
Übernamen Scheck, der zu mhd. sch¨ecke m. 
'eng anliegender, gestreifter oder gesteppter 
Leibrock' gehört. 

Typ: Übernamen 

Stecker 
 
/�™stÇ�“ék¼r/ 
Bezeugt in: S 

1681 Stecker (PfAS LBMD 1659; fol. 50v, Z 
16): «... Baptizata est ... filia ... parentes ... et 
Maria ~in ex Valle montifuntana ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1761: Stecker. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Ableitung auf -er zu mhd. sẗecke m. 
'Stecken, Prügel, Pfahl, Pflock', auch 'abge-
steckter Weidebezirk', nach der Wohnstätte 
an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
Duden FamN 636. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steckler 
 
/�™stÇeékl¼r/ 

1642 Stäkhler (RA CXLV 1639-1648; S. 62, Z 
9): «Ferdinandt ~ contra ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1761: Steckler. Im 19. Jh. in NE 

eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. sẗecke m. 'Stecken, Prügel, 
Pfahl, Pflock', auch 'abgesteckter Bezirk', 
abgeleitet auf -ler, nach der Wohnstätte an 
einer Örtlichkeit des Namens *Steck(e). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu alem. sẗecklen v. intr. 'sich an einem 
Stock vorwärtsbewegen'; wozu Nomen 
agentis auf -er für eine Mannsperson, die 
am Stock geht. Vgl. Id. 10, 1662f. 

Typ: Übernamen 

Steder 
 
/�™stçed¼r/ 
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Bezeugt in: Tb, S, P 

1544 stedel (SchäU 58): «... Hannsen ~s seligen 
verlasznen Künder, Mit Namen, Steffan, Aga-
ta, Anna Margretha ...» (Tb) 

nach 1616 Städer (Schä U 13; fol. 12b): «Hannss 
~s Erben.» 

1626 Steeder (SchäUrb 117; fol. 11a): «... dass 
ander (Gut) stosst an dess Hannss ~s gueth ge-
gen dem Berg an die Haimbgassen ...» (P) 

1635 Steder (PfAS U 8; Z 8): «... stosst ... dem 
Land nach abwerth an Hanß ~ ...» 

*1638 Steder (PfAS U 10; S. 15, Z 14): «... Stost 
... an hannß ~'s guet ...» 

1644 Steder (RA CXLV 1639-1648; S. 117, Z 
12): «... Hanß ~s hausfraw sagt» 

1658 Städer (AS 1/1; fol. 107v, Z 26): «Crista ~ 
sagt ...» 

1664 Städer (PfAS Urb 1664; fol. 12v, Z 1): 
«Hanß ~s Erben zinsen ab einem Mahl ackher 
im vntern Bofel ...» (S) 

1664 Gsteder (PfAS Urb 1664; fol. 35r, Z 4): «... 
ab einern Megern in Gamander stost ... dem 
landt nach aÇuffwerth an Meister Johanneß ~ 
...» (S) 

1670 Steder (PfAS BB/F 1663; fol. 8v, Z 21): 
«Christa ~» (S) 

*1688 Steder (PfAS KR; Nr 45, fol. 7v, Z 6): 
«Item Zall ich bi dem Meister Hanß ~ ...» 

1694 Gsteder (PfAS BB/F 1663; fol. 51r, Z 22): 
«Hanß ~» 

1696 gesteder (AlpAV A 4): «... Johannes ~» (S) 
1698 Gstetter (PfAS LBMCD 1695; fol. 8r, 

4/24): «Patrini [Taufe]: Meister Johann ~ vnd 
...» 

*1706 Gsteder (PfAS Urb 1706; fol. 8r, Z 1): 
«Meister Hanß ~ zÇue Schan ...» (S) 

*1708 Gsteder (PfAS KR; Nr 51, fol. 2v, Z 22): 
«... mehr zahl ich dem M(eister) Hans ~ das er 
an der Vhr etwas gemacht hat ...» 

1724 Gstöder (GAS U 149; fol. 3b): «Johann ~» 
(S) 

1725 Steder (PfAS KR Dux; Nr. 1, fol. 1r, Z 15): 
«Item Empfang ich von des Hanes ~es sel. 
Erben ...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1482 Städer stammt von zweiter Hand. 
Zuordnung von 1544 stedel unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Steder (S). 
Tschugmell 1960, 88f.: Gsteder (S). 

FamB-S, 10: Gsteder. Für Schaan von 1665 bis 
1724 bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. stete f. 'Stätte, Platz, Gestade, 
Ufer', oder zu mhd. gestete, gestat n. 'Ge-
stade, Ufer', abgeleitet auf -er, nach der 
Wohnstätte des Erstgenannten am Ufer 
eines Gewässers. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steffen  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 313: Steffen. In dieser Schreibform ver-

einzelt älter in GR bezeugt. Zum biblischen 
Namen Stephanus. 

FamNB-CH 3, 1762f.: Steffen. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, VS, ZH. 

Deutung 
Aus dem VN Stefan, zu griech. STÇEPHANOS 
'Kranz, Krone'. Vgl. Duden FamN 636. 

Typ: Rufnamen 

Steffens  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 
FamNB-CH 3, 1763: Steffens. In TG jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Patronymische Bildung (starker Genitiv) zu 
Þ Steffen: '(Sohn) des Stefan'. 

Typ: Rufnamen 
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Steffling  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Deutung 
Wohl Zusammenhang mit einem ON Steff-
ling, wie er etwa in Bayern (Gemeinde Nit-
tenau-Hof am Regen, Kreis Schwandorf) 
vorkommt. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steger 
 
�™stÇ�‰g¼r 
Bezeugt in: B. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1584 Steger (U 56; fol. 3b): «Mer Als Vogt Jerg 
~s Kind» (B) 

1626 Steger (SchäUrb 117; fol. 31b): «... Ab-
werth an Christian ~ ...» (B) 

1626 Steeger (SchäUrb 117; fol. 33a): «Hannss 
~» (B) 

1645 Steger (GAB 016-2; fol. 44b, 4. Br.): «... 
Hans ~ ...» (B) 

1649 Steger (AS 1/1; fol. 11r, Z 29): «Hanß ~ 
sagt ...» 

1658 Stäger (PfAE TESFB 1650; fol. I 5v, 
1/21): «Nomina parentum ... Christen ~ [et] 
...» 

1659 Steeger (GAT U 51; Z 8): «... Christa ~ ...» 
1660 Steger (PfAE TESFB 1650; fol. I 7r, 

11/16): «Parentes ... [et] Anna ~in.» 
1664 St¨eger (PfAS Urb 1664; fol. 19v, Z 15-16): 

«... ab seinem haÇuß vndt hoff zÇue Balzers, 
stost ... abwerth an Christa ~ ...» (B, S) 

1668 Steger (PfAS LBMD 1659; fol. 120r, Z 2): 
«... sepultus est infans ... filius Anderae [sic] 
~in de Vaduz ...» (V, S) 

1706 Steger (PfAS LBMCD 1695; fol. 27r, 
2/20): «Parentes: ... [et] Maria ~in» 

nach 1710 Steeger (PfAS Urb 1710; fol. 2r, Z 9): 
«Aniezo [zinst] Adam ~ sch�•ulmaister in Va-
d�•uz ...» 

1724 Steger (PfAS BB/F 1663; fol. 12v, Z 27): 
«Maria Claudia ~in» (S) 

1744 Stäger (PfAS KR Dux; Nr. 10, fol. 2r, Z 
12): «... dem ... Othmar ~ ... bezahlt ...» (S) 

1770 Steger (PfAM LBMMC 1682; I S. 202, 
12/22): «Parentes ... Jacob ~ et ... vagi et pau-
peres.» 

1797 Steger (PfAE TESFB 1650; fol. I 142r, 
11/12): «Patrini ... et Domina Crescentia ~in 
ex Vaduz.» 

1798 Steger (PfAS LBMCD 1695; fol. 359r, 
4/13): «... obiit ... Joannes Georgius ~ ex Bal-
zers» 

1803 Steger (SchäA 225-227; 226, fol. 1b): «Jo-
seph ~» (B, V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Steger [ �™st�‰g¼r] (B). 
Tschugmell 1957, 89f.: Steger (B). Seit 1584. 
FamNB-CH 3, 1763: Steger. Altverbürgert in 

AG, GL (Mitlödi, Mollis), LU und SG (Alt-
stätten, Lichtensteig). 

FLNB I/5, 514: Steger. Enthalten im FlN Ste-
gersbongert (B). 

Deutung 
a) Zu mhd. sẗec m. 'schmale Brücke, Steg, 
schmaler Weg', abgeleitet auf -er nach der 
Wohnstätte an einer entsprechenden Ört-
lichkeit oder einer Ortschaft dieses Na-
mens. Vgl. FLNB I/5, 513; RN 3, 487; Bre-
chenmacher 2, 660; Duden FamN 637. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. sẗege f. 'Treppe', abgeleitet auf 
-er nach der Wohnstätte an einer entspre-
chenden Örtlichkeit oder einer Ortschaft 
dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 518 (s. v. 
Stiege); RN 3, 538; Brechenmacher 2, 660; 
Duden FamN 637. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. steige f. 'steile Strasse, steile 
Anhöhe', abgeleitet auf -er, nach der Wohn-
stätte an einer entsprechenden Örtlichkeit 
oder einer Ortschaft dieses Namens. Vgl. 
FLNB I/5, 514; Brechenmacher 2, 660; Du-
den FamN 637. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stehr 
 
/�™st̄�“r/ 
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Bezeugt in: E, M 

1654 Ster (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, 
1/24): «... ob¨yt Catharina ~i» 

1737 Steer (PfAM LBMMC 1682; I S. 115, 
9/14): «Parentes ... [et] Anna Maria ~in» 

1748 Steehr (PfAM LBMMC 1682; I S. 143, 
7/3): «Patrini [Taufe] ... Joannes ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Übername oder Hausname zu mhd. sẗer(e) 
m. 'Widder, Schafbock'. Vgl. FLNB I/5, 
510; Brechenmacher 2, 662; Duden FamN 
637. 

Typ: Übernamen 

Stehrenberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1764: Stehrenberger. Altverbür-

gert in TG. 

Deutung 
FamN nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Stehrenberg im Kanton Thurgau. Vgl. dazu 
TGNB 1.2, 1210: zu ahd. sẗero m. 'Stehr, 
Widder, Schafbock'. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steiger 
 
/�™stÇ�Š�›g¼r/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1363 Staiger (LUB I/3; 291): «... von ainem 
ackher gelegen ze Gamprin an der platten gibt 
der ~ ...» 

1506 Staiger (U 42; Z 1): «Ich Caspar ~ zu 
schan gesessen ...» (S) 

~1510 staiger (LUB I/4; 295): «... Stost ... an �ˆan-
na ~in g�•ut ...» 

1661 Steiger (AS 1/1; fol. 161r, Z 2): «Peter ~ 
Clagt Çwegen ...» 

1666 Steiger (PfAS LBMD 1659; fol. 89v, Z 14-
15): «... coniuncti sunt Sebastian ~ et ...» (S) 

vor 1673 Steiger (PfAS BB/F 1663): «Moritz ~» 
(S) 

1684 Steigger (PfAM LBMMC 1682; I S. 4, 
4/28): «... baptizavi Jnfantem ... et Mariae ~in 
...» 

1703 Steiger (PfAS KR; Nr 48, fol. 3v, Z 21): 
«Item sol man mier wegen Bascha ~ ... g�•uot-
machen ...» 

Wertung der historischen Belege 
*1363 Staiger ist allenfalls noch nicht FamN, 
sondern Beiname nach der Wohnstätte in der 
Gampriner Flur *Stig (vgl. FLNB I/4, 139f.). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 188: Steiger. In Wartau seit unse-

rem Jh. eingebürgert. Wohl zu einem Ört-
lichkeitsnamen Steig. 

Tschugmell 1960, 107: Steiger (S). 1666 bis 
1745, vielleicht Steger? 

FamB-S, 14: Steiger. Allenfalls Steger. Von 
1666 bis 1745 in Schaan bezeugt. Tschugmell 
vermutet eine Verwandtschaft zu den Steger 
in Eschen und Balzers. 

FamNB-CH 3, 1765f.: Steiger. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), AR (Herisau), BE, BS, 
GE, LU, SG (Altstätten, Bernhardzell, Flawil, 
Ganterschwil, Krummenau, Lichtensteig, 
Oberuzwil, Uzwil), SO, TG und ZH. 

FLNB I/5, 514: Steiger. Wohl enthalten im FlN 
�†Stigersböchel (Sb). 

Deutung 
Vorbemerkungen: Siehe auch Þ Stieger.  

a) Zu mhd. st̄�‹g, st̄�‹c f. 'Steig, Pfad', abgelei-
tet auf -er, nach der Wohnstätte an einem 
Anstieg oder an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. FLNB I/5, 519; RN 3, 487; Bre-
chenmacher 2, 662; Duden FamN 637. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. st̄�‹ger m. 'Steiger, aufsichtsfüh-
render Bergmann', nach der Tätigkeit des 
ersten Namenträgers. Vgl. Duden FamN 
637. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Falls unmittelbar aus dem Geländenamen 
Stig in Gamprin und Eschen abgeleitet, 
dann ist auch die Möglichkeit romanischer 
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Herkunft im Auge zu behalten. Vgl. die 
Ausführungen in FLNB I/3, 302f. und 
FLNB I/4, 139f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steiner 
 
/�™stÇ�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: S, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1765 Steiner (PfAS LBMCD 1695; fol. 137v, 
6/15): «Parentes: Joan ~ tyrolensis ex Karres 
[et] ...» 

1797 Steiner (PfAM LBMMC 1682; I S. 272, 
10/12): «Patrini [Taufe] ... [et] M(aria) Barba-
ra ~in e(x) ditione Lucerna.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 189: Steiner. Das Geschlecht 

kommt vor im Obertoggenburg, dann im Gas-
terland. Einer kaufte sich 1892 im Haag 
(Sennwald) ein. Mögliche Bedeutungen: 
'Steinmetz, Grenzsteinsetzer, einer, der bei ei-
nem Stein wohnt'. 

Fritz 1981, 72: Steiner. Urk. bezeugt 1621 in 
Tschagguns, Vandans, St.Gallenkirch, Bartho-
lomäberg, Silbertal. 

FamNB-CH 3, 1768ff.: Steiner. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Ardez, Lavin, Luzein, Mastrils, 
Zizers), LU, SG (Benken, Dorf bei Schänis, 
Kaltbrunn, Kappel, Krummenau, Maseltran-
gen, Nesslau, Rieden, Schänis, Stein, Wild-
haus), SO, SZ, TI, VS und ZH. 

Deutung 
a) Ableitung auf -er zu mhd. stein m. 'Fels, 
Stein' (vgl. FLNB I/5, 514ff.), nach einem 
besonderen Merkmal der Wohnstätte oder 
nach der Herkunft aus einer Ortschaft Stein 
(vgl. RN 3, 449; Brechenmacher 2, 665; 
Duden FamN 639). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. steinen v. tr. 'mit Steinen, be-
sonders mit Edelsteinen versehen; Mark-
steine setzen, abgrenzen', als Nomen 
agentis auf -er nach der Tätigkeit als Gold-
schmied, Strassenpflasterer oder als Feld-
messer. Vgl. Brechenmacher 2, 665; Duden 

FamN 639. 
Typ: Soziale Gruppen 

c) Allenfalls aus dem germ. RuN Steinher. 
Vgl. Duden FamN 639. 

Typ: Rufnamen 

Steinhauser 
 
/�™stÇ�Š�›nh¡®s¼r/, /�™stÇ�Š�›h¯¥s¼r/ 
Bezeugt in: V 

1513 Stainhawser (SchäU 31): «... auch Hannsen 
~ vndervogt Zu Vadutz ...» (V) 

1615 StainhaÇuser (GATb U 21; Z 46): «Ich Mar-
te ~ Der Zeitt Lanndtvogt ZÇu VadÇuz ...» (V) 

1690 Steinhauser (PfABe 29/3; fol. 5r, Z 19): 
«... stost ... zu der anderen [Seiten] an der ~ 
gueth ...» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1615 StainhaÇuser bezieht sich auf Urkun-
de aus dem Jahr 1509. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Steinhauser (V). Martin Stein-

hauser, Vogt zu Vaduz. 
FamNB-CH 3, 1772: Steinhauser. Altverbürgert 

in BE und vereinzelt jünger aus Deutschland 
eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. steinh¯us n. 'Steinhaus, Herrenhaus, 
Schloss', nach der Wohnstätte in einem sol-
chen Haus oder nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft namens Steinhaus oder Stein-
hausen. Vgl. RN 3, 482; Duden FamN 639; 
Brechenmacher 2, 665f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steinhäusl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Deutung 
a) Herkunftsname zu einem ON Steinhäusl, 
wie er etwa in Niederösterreich (Ortsteil 
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von Altlengbach) vorkommt, oder zum 
häufigen ON Steinhaus bzw. Steinhausen. 
Vgl. Duden FamN 639; Brechenmacher 2, 
665. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Wohnstättenname für jemanden, der in 
einem Steinhaus, mhd. steinh¯us n., wohnte. 
Vgl. Duden FamN 639; Brechenmacher 2, 
665f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steinheim 
 
/�™stÇ�Š�›nh�Š�›m/ 
Bezeugt in: S 

1779 Steinheim (PfAS LBMCD 1695; fol. 347r, 
12/31): «... obiit ... Margaritha ~in vaga» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Steinheim (so in Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Baden-Württemberg, Bayern, Öster-
reich, Luxemburg). Vgl. Brechenmacher 2, 
666; Duden FamN 639 (s. v. Steinheimer). 

Typ: Wohnstättennamen 

Steinhüwel 
 
/�™stÇ�Š�›nh¨¥w¼l/ 

1376 stainh�ˆuwel (LUB I/4; 82): «... stosset ... an 
... der ~ wisen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. steinhöwel m. 'Steinhauer', nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 752; Brechenma-
cher 2, 666 (s. v. Steinheil). 

Typ: Soziale Gruppen 

Stemmer 
 
/�™stÇeªm¼r/ 
Bezeugt in: E 

1802 Stämmer (PfAE TESFB 1650; fol. I 110r, 
3. Sp.Z 37): «Patrini [Tauf] ... [et] Ignati ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 190: Stemmer. Seit unserem Jh. in 

Pfäfers eingebürgert. Bedeutung: 'Berufsbe-
zeichnung dessen, der stemmt, etwa des Kes-
selschmiedemeisters'. 

Vallaster 1974, 178: Stemer, Staymer, Steimer. 
1450 in Silbertal, 1448 und 1555 in Bartholo-
mäberg, 1621 im ganzen Tal ausser Gaschurn, 
auch heute in allen Gemeinden stark vertreten. 
Herkunft: aus dem alten VN Steinmar. 

FamNB-CH 3, 1774: Stemmer. Altverbürgert in 
SG (Pfäfers) sowie vereinzelt jünger aus 
Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1750: Stämmer. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. stamer(er) m. 'Stammler', als 
Übername für einen Stotterer. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 653 (s. v. Stammer); Duden 
FamN 641; RN 3, 828 setzt ein mhd. 
stemer m. 'Stammler' an. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Stemmer (so in Nordrhein-Westfa-
len) oder Stemmen (so in Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen), hier durch Ab-
leitung auf -er. Vgl. Duden FamN 641. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steneck  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Stephan 
 
/�™stÇef̄an/ 
Bezeugt in: S 
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1798 Stephan (PfAS LBMCD 1695; fol. 199v, 
8/16): «Parentes: Joanes ~ Miles Austriacus 
ex Bohemia [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1774f.: Stephan. Jünger einge-

bürgert aus Deutschland, Frankreich und Li-
tauen. 

FamNB-CH 3, 1761: Stefan. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1761: Steffan. Altverbürgert ZH. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Stefan. Vgl. RN 3, 
313f.; Brechenmacher 2, 670; Duden FamN 
641. 

VN: Stefan 
Typ: Rufnamen 

Stett 
 
/�™stÇet/ 
Bezeugt in: T, S 

1739 Stett (PfAS LBMCD 1695; fol. 325r, 12/5): 
«... obiit ... uxor Raimundi ~ conversi et priori 
die in parochia Drisoniensi ...» (T) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. staet(e) adj. 'fest, beständig', als 
Übername nach der Wesensart des Benann-
ten. Vgl. Brechenmacher 2, 671. 

Typ: Übernamen 

Stetter 
 
/�™stÇet¼r/ 
Bezeugt in: S 

1661 Stätter (PfAS LBMD 1659; fol. 2r, Z 35): 
«... Baptisata est ... filia ... et Annae ~in.» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1776: Stetter. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Stet-

ten, abgeleitet auf -er. Vgl. Brechenmacher 
2, 671; Duden FamN 642. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stettler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 484: Stettler. In Obersaxen (GR) ist 1776 

ein Joan Fidelis Stattler bezeugt. Nach der 
Herkunft von einem der häufigen ON Stetten 
'Wohnstätte'. 

FamNB-CH 3, 1776: Stettler. Altverbürgert in 
AG, BE, ZH. 

Deutung 
Auf -er abgeleiteter Herkunftsname zu ei-
nem ON wie Stettlen (BE) oder auch 
Stödtlen (Ellwangen). Vgl. Brechenmacher 
2, 671; RN 3, 484. 

Typ: Wohnstättennamen 

Steuble  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1776: Steuble. Altverbürgert in 

AI (Appenzell). 

Deutung 
Zu mhd. stoup, stoub m. 'Staub, Staubmehl, 
Feinmehl, Mehlstaub', als Berufsübername 
für den Bäcker oder Müller. Vgl. Duden 
FamN 635 und Brechenmacher 2, 657 (je-
weils s. v. Staub). Die Abl. auf -le lässt sich 
auffassen als Diminutivbildung oder aber 
als (mask.) individualisierend: 'der Staub 
macht, der im Staub arbeitet'. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 
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Steuer 
 
/�™stî¡¨®¼r/,  /�™stó¥r/ 
Bezeugt in: V, S 

1725 Steür (PfAS KR Dux; Nr. 1, fol. 2r, Z 13): 
«Item zal ich den Meister Mathias ~ ...» (S) 

1747 Steür (PfAS LBMCD 1695; fol. 230r, 
7/17): «... coniuncti sunt ... Josephus ~ ex 
Weissensperg prope Lindavum et ...» 

1751 Steür (PfAS KR; Nr 68, fol. 3r, Z 4): «... 
dem Meister Joseph ~ bekh v(on) VadÇuz ... 
[bezahlt]» 

*1770 Steür (PfAS KR; Nr 76, fol. 4r, Z 20): «... 
dem Meister Joseph ~ bekh zÇu VadÇuz ... bezalt 
...» 

Wertung der historischen Belege 
Es bleibt offen, ob der Diphthong gesprochen ist 
oder blosse Verschriftdeutschung von gespro-
chenem ü (nhd. Diphthongierung). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 73: Steuer. 1747 bis 1789 in 

Vaduz. 
Vallaster 1974, 186: Steuer. Als Bäcker in St. 

Gallenkirch. 
FamNB-CH 3, 1777: Steuer. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Falls deutsch, kann der Name auf mhd. 
stiure f. 'Hilfe; Beistand, Unterstützung' be-
ruhen, nach dem Amt des Anwalts, der Bei-
stand gewährt. Vgl. Brechenmacher 2, 672; 
Duden FamN 642. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Oder (gegebenenfalls) zu mhd. stiure m. 
'Steuermann', nach der Tätigkeit. Vgl. Du-
den FamN 642. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Sollte der Name romanisch sein, wäre al-
lenfalls darauf hinzuweisen, dass nach Fritz 
1981, 72 im Montafon ein FamN Steu urk. 
bezeugt ist (1423 in Silbertal, 1480 in Van-
dans, 1550 in Tschagguns); vgl. in den Ur-
kundenauszügen in VNB I/2: für Vandans 
1480 Peter Stuw (S. 219), für Tschagguns 
1550 Theyß Stew (S. 239), für Silbertal 
1423 des Steub Hannsen haus (S. 288). Ein 

Zusammenhang dieses Namentyps mit un-
seren Belegen (Steür) bleibt allerdings frag-
lich, formal und auch mit Hinblick auf die 
Herkunftsangabe zum Geschlecht, die auf 
den Raum Lindau weist (Gemeinde Wei-
ßensberg im Landkreis Lindau in Bayern). 
Es muss aber erwogen werden, ob nicht in 
den Belegen statt Steür (wenigstens zum 
Teil) Steüw zu lesen wäre, womit diese 
Formen zu Þ Gsteu zu stellen wären. 

Stiegelmeier  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Deutung 
Zusammensetzung von mhd. meier m. 
'Meier; grundherrlicher Beamter, der die 
Aufsicht über die Hofgüter führt' (vgl. RN 
3, 669; Brechenmacher 2, 249) und einer 
Ortsbezeichnung Stiegel, mhd. stigel(e) f. 
'Treppchen zum Übersteigen eines Zaunes, 
einer Hecke'. Vgl. Duden FamN 643. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stieger 
 
/�™stç�‹g¼r/ 
Bezeugt in: R 

*1581 stiger (PfABe ZB 1574; fol. II 6r, Z 4): 
«Bartle ~ und stoffel Schechle habend den ze-
chenden deß [15]81 Jars erlegt an sant steffans 
tag im [15]81 Jar.» (G) 

1602 Stiger (RA CXLV 1602-1605; fol. 3v, Z 
30): «Thiß Kindt sagt, es hab Thrina ~in ...» 

1650 Stiger (AS 1/1; fol. 18v, Z 14): «... Vlrich 
~ ab Mainigen ...» 

nach 1664 Stiger (PfAS Urb 1664; fol. 5v, Z 11): 
«... zinsen Bascha ~s vnd Stoffel Wolffen wit-
tib ...» (S) 

*1693 stiger (PfAS U 10; S. 141, Z 1): «Bascha 
~ von schan soll wegen einer Eisen khue zin-
sen ...» 

1693 Stiger (PfAS Urb 1693; I fol. 14r, Z 11): 
«... stosst ... ahn Bascha ~n ...» 

1698 Stiger (PfAS LBMCD 1695; fol. 6r, 3/22): 
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«Patrini [Taufe]: ... et Agtha ~in» 
17. Jh. Stiger (PfABe LB 1682; S I 80 Z 10): 

«Adam Marxer Räder Macher von Ruggell 
zünnßet Jährlich von Hanßen ~ Miller zu 
Banx ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1778: Stieger. Altverbürgert in 

AR (Hundwil) und SG (Eichenwies, Holzrho-
de, Oberriet). 

FamNB-CH 3, 1808: Styger. Altverbürgert in 
SZ. 

Deutung 
Vorbemerkung: Siehe auch Þ Steiger. 

a) Zu mhd. st̄�‹g, st̄�‹c f. 'Steig, Pfad', abgelei-
tet auf -er, nach der Wohnstätte an einem 
Anstieg oder an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. FLNB I/5, 519; RN 3, 487; Bre-
chenmacher 2, 662; Duden FamN 637. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. st̄�‹ger m. 'Steiger, aufsichtsfüh-
render Bergmann', nach der Tätigkeit des 
ersten Namenträgers. Vgl. Duden FamN 
637. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Falls unmittelbar aus dem Geländenamen 
Stig in Gamprin und Eschen abgeleitet, 
dann ist auch die Möglichkeit romanischer 
Herkunft im Auge zu behalten. Vgl. die 
Ausführungen in FLNB I/3, 302f. und 
FLNB I/4, 139f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stier 
 
/�™stÇ�‘¼r/ 
Bezeugt in: S 

1394 stier (LUB I/5; 658): «... Item dez ~s kind 
von Schan ...» (S) 

1747 Stier (PfAS LBMCD 1695; fol. 103r, 7/3): 
«Patrini [Taufe]: Josephus ~ [et] ...» 

1790 Stier (PfAS LBMCD 1695; fol. 183r, 1/8): 
«Parentes: Susanna ~in vagabunda» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1778: Stier. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland und Frankreich eingebürgert. 
FLNB I/5, 519: Stier. Wohl enthalten in den FlN 

�†Stiersfeld (Sb), Stiersloch (Sb) und 
Stierslochgraba (Sb). 

Deutung 
Zu mhd. stier m. 'Stier' als Übername für 
einen Bauern, oder in übertragener Bedeu-
tung für einen dummen oder groben Men-
schen. Vgl. Duden FamN 644; Brechenma-
cher 2, 674. 

Typ: Übernamen 

Stingl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1780: Stingl. 1926 in ZH aus der 

ehemaligen Tschechoslowakei eingebürgert. 

Deutung 
Bairisch-österreichischer ÜN zu mhd. sten-
gel, stingel m. 'Pflanzenstengel', übertragen 
auf einen langen, dünnen Menschen. Vgl. 
Duden FamN 644, Finsterwalder 1984, 
504. 

Typ: Übernamen 

Stock 
 
/�™stÇoék/ 
Bezeugt in: S 

1753 Stokh (PfAS BB/F 1663; fol. 26v, Z 31): 
«Catharina ~in» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1781: Stock. Altverbürgert in GR 

(Mastrils) sowie vereinzelt jünger, in ZH be-
reits im 19. Jh., aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. stoc m. 'Stock, Knüppel, Stab', 
als Übername für einen steifen, eigenwilli-
gen Menschen. Vgl. Brechenmacher 2, 676; 
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Duden FamN 644. 
Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. stoc m. 'Baumstamm, Baum-
stumpf, Grenzpfahl', nach der Wohnstätte 
an einer Örtlichkeit oder Ortschaft dieses 
Namens. Vgl. FLNB I/5, 519f.; RN 3, 463; 
Brechenmacher 2, 676; Duden FamN 644. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stöck 
 
/�™stîoék/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1777 Stöck (PfAS LBMCD 1695; fol. 157a r, 
4/11): «Parentes: ... [et] Maria Anna ~in» 

1796 Stöch (PfAE TESFB 1650; fol. II 5v, 
10/3): «... copulati fuerunt ... cum honesta Vi-
dua Anna Maria ~in ex Altenstadt ...» 

1796 Stöch (PfAM LBMMC 1682; III S. 85, 
3/26): «... obiit ... Jnfans viduae M(ariae) An-
nae ~in pauperis.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. stoc m. 'Baumstamm, Baum-
stumpf, Grenzpfahl', im Plural für 'abge-
holztes Waldgebiet', nach der Wohnstätte 
an einer entsprechenden Stelle bzw. einer 
Örtlichkeit oder Ortschaft dieses Namens. 
Vgl. RN 3, 463; Brechenmacher 2, 676; 
Duden FamN 644. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stöckel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1783: Stöckel. 1926 aus Deutsch-

land in AG eingebürgert. 

Deutung 
a) Mit -l-Suffix abgeleitet von Stock m., 
Übername zu mhd. stoc m. 'Stock, 
Knüppel, Stab; Baumstamm, Baumstumpf', 

für einen steifen, eigenwilligen Menschen. 
Vgl. Duden FamN 644; Brechenmacher 2, 
677. 

Typ: Übernamen 

b) Herkunftsname zu einem der zahlreich 
vorkommenden Orte, Fluren, Höfe namens 
Stock oder Stöck. Vgl. Duden FamN 644; 
Brechenmacher 2, 677; Finsterwalder 1984, 
505. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stocker 
 
/�™stÇ¡ék¼r/ 
Bezeugt in: S, G. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1576 stocker (PfABe ZB 1574; fol. II 47v, Z 
18): «A�ˆusge[(gestr.)lihen (o.Z.)ben] korn de 
anno [15]76 von Martini und de anno [15]77 
... dem ~ 3 Viertel waisen.» (G) 

1710 Stocker (PfAS LBMCD 1695; fol. 38r, 
7/-): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in pereg-
rina» 

1790 Stocker (PfAS LBMCD 1695; fol. 184r, 
8/15): «Parentes: Joannes Magnus ~ [et] ... ex 
Montefon Schrun̈y» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 179: Stocker. 1561 in St.Gallen-

kirch, 1621 in Schruns, in den Taufbüchern 
von Schruns, St.Gallenkirch, Gaschurn und 
St.Anton, jetzt am stärksten in St.Gallenkirch. 

Fritz 1981, 72: Stocker. Urk. bezeugt 1500 in 
St.Gallenkirch, 1560 in Schruns. 

FamNB-CH 3, 1781f.: Stocker. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Fläsch, Jenins), LU, SH, SZ, 
TG, ZG und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. stocker m. 'Gefängniswärter', 
nach der Tätigkeit. Vgl. Duden FamN 644. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. stoc m. 'Baumstamm, Baum-
stumpf, Grenzpfahl', abgeleitet auf -er, 
nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
dieses Namens. Vgl. FLNB I/5, 519f.; RN 
3, 463; Brechenmacher 2, 677. 
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Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. stocken 'ausreuten', als Nomen 
agentis auf -er, nach der Tätigkeit als Holz-
fäller. Vgl. Brechenmacher 2, 677. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stocklasa  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V, M aufgeführt. Aus Österreich 
eingebürgert. 

Stöckler 
 
/�™stîoékl¼r 
Bezeugt in: B, V 

*1650 Stöckler (PfAE KR 1650; S. 10, Z 8): «... 
Ein weingarten beth in der oberen LeimgrÇuben 
stost ... gegen berg an Ferdinandt ~ ...» 

1658 Stöckhler (AS 1/1; fol. 114r, Z 7): «... daß 
Er den schÇuldtbrieff von herrn Ferdinandt ~n 
wider heraÇuß bringe ...» 

17. Jh. Stökhler (PfABe LB 1682; S II 62 Z 1): 
«Herr Johannes ~ von Veldtkürch» 

1743 Stökhler (PfAM LBMMC 1682; IV S. 15, 
3. Sp. Z 11): «Patrini [Firmung] ... Margretha 
~in.» 

*1772 Stöckhler (PfAS KR; Nr 77l, fol. 3r, Z 
12): «... dem hochwürdigen Herrn vicari ~ 
seelig ... [bezahlt]» 

1782 Stöckler (PfAS BB/F 1663; fol. 36v, Z 8): 
«Anna Maria ~in von der Altens[tadt?]» 

1789 Stöckler (PfAE TESFB 1650; fol. III 107v, 
3. Sp. Z 13): «Patrini ... M(aria) Catharina 
Gilm de Rosenegg nata ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Stöckler. Christoph von ~, 

Pfarrer in Balzers. 
FamNB-CH 3, 1783: Stöckler. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Wohl zu einer Flurbezeichnung *Stöckle, 
abgeleitet auf -er, nach der Wohnstätte des 
Erstbenannten. Vgl. Brechenmacher 2, 677; 
RN 3, 463. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stöckli 
 
/�™stöékl�—/ 
Bezeugt in: G. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1398 StÒokkli (LUB I/4; 136): «... st�™osset ... vff-
wert an Ammans ~s akker.» 

1405 Stoekkli (LUB I/1; 452): «Jch Margaretha 
MÒorlin Johansen ~s sÒalgen wylent Ambtman 
ze Veltkilch, elich̀u wittwe, burgerin da selbs 
ze Veltkilch.» 

2. H. 16. Jh. stockli (PfABe ZB 1574; fol. I 80v, 
Z 1): «[Überschrift] Michell ~[:] dem maister 
michell soll ['schulde'] ich be¨y rechnig 4 
Gulden 4 bz. ...» (G) 

1712 Stöclin (PfAE TESFB 1650; fol. I 56r, 
10/25): «Parentes ... [et] Maria ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1783f.: Stöckli. Altverbürgert in 

AG, BE, GR (Safien), LU, SO und TG. 
FLNB I/5, 520: Stöckli. Enthalten in den FlN 

�†Stöckli (M), Stöckler (V), Stöcklerweg (V). 

Deutung 
a) Zu mhd. stoc m. 'Stock, Knüppel, Stab', 
entweder diminutivisch als Übername für 
einen steifen, eigenwilligen Menschen, 
oder, auch möglich, mit individualisieren-
der (mask.) Ableitung auf -li ('der mit dem 
Stock'). Vgl. Brechenmacher 2, 677; Duden 
FamN 644. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. stoc m. 'Baumstamm, Baum-
stumpf, Grenzpfahl', nach der Herkunft von 
einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
FLNB I/5, 519f.; RN 3, 463; Brechenma-
cher 2, 677 (s. v. Stöckle); Duden FamN 
644 (s. v. Stöckle). 

Typ: Wohnstättennamen 

Stoffel 
 
/�™stÇoàf¼l/ 
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Bezeugt in: S 

1602 Stoffel (SchäU 114; Z 6): «... Den Vierten, 
Zwen Brüeder, Hannss vnndt Clauss ~.» (Tb) 

1648 Stoffell (AS 1/1; fol. 5r, Z 7-8): «Ambt-
sprÇuch ... weegen der stritigen bretter so von 
Martin ~ herkhommen» 

1724 Stoffl (PfAS LBMCD 1695; fol. 315v, 
10/13): » [obiit] Magdalena N. N. ~eni alieni-
gena ...» 

1725 Stoffl (PfAS BB/F 1663; fol. 15v, Z 9): 
«Maria ~eni» (S) 

1754 Stofletin (PfAS BB/F 1663; fol. 27v, Z 6): 
«Maria Anna ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Die Form 1754 Stofletin scheint als movierte 
Form zu Stoffel aufzufassen (statt *Stoffelin). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 190: Stoffel. Das Geschlecht er-

scheint 1501 in Sargans. Altverbürgert in Vil-
ters. Aus dem griech. PN CHRISTOPHOROS 
'Christusträger'. 

FamNB-CH 3, 1785: Stoffel. Altverbürgert in 
GR (Avers, Vals), SG (Mols), TG und VS. 

Deutung 
Zur Rufform Stoffel, gekürzt aus Christof-
fel, zum Heiligennamen griech.-lat. Chris-
tophorus. Vgl. RN 3, 364ff.; Brechenma-
cher 2, 677; Duden FamN 645 (wo das 
ausl. -el als «Koseform mit -l-Suffix zu 
einer verkürzten Form von Christoph» 
gedeutet wird; es lässt sich aber auch als 
Variante Ç-OLUS < Ç-ORUS deuten). 

VN: Christoph 
Typ: Rufnamen 

Stoffer 
 
/�™stÇoàf¼r/ 
Bezeugt in: S 

1394 stofer (LUB I/5; 658): «... Item ist im wor-
den Òvli ~ ...» 

1711 Stopher (PfAS LBMCD 1695; fol. 39r, 
5/22): «Parentes: ... [et] Catharina ~in peregri-
ni» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1785: Stofer. Altverbürgert in 

AG und LU. 
FamNB-CH 3, 1785: Stoffer. Altverbürgert in 

LU. 

Deutung 
Zur Rufform Stoffer, gekürzt aus Christof-
fer, zum Heiligennamen griech.-lat. Chris-
tophorus. Vgl. RN 3, 364ff.; Brechenma-
cher 2, 677; Duden FamN 645. 

VN: Christoph 
Typ: Rufnamen 

Stoll 
 
/�™stÇoàl/ 
Bezeugt in: V 

1416 Stoll (LUB I/6; 53): «Hainrico dicto ~ ca-
pellano capellae sancti Florini in Vaduz» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1786: Stoll. Altverbürgert in AG, 

BE, FR, LU, SH, SO, TG und ZH. 
FLNB I/5, 520: Stoll. Wohl enthalten im FlN 

�†Stollenacker (Sb). 

Deutung 
a) Zu mhd. stolle m. 'Stütze, Gestell, Klotz, 
Pfosten', in übertragener Bedeutung als 
Übername für einen stämmigen, vierschrö-
tigen oder unbeholfenen Menschen. Vgl. 
RN 3, 797; Brechenmacher 2, 678; Duden 
FamN 645. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. stolle m. 'Stütze, Gestell, Klotz, 
Pfosten', als Berufsübername nach der Tä-
tigkeit als Zimmermann. Vgl. Duden FamN 
645. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. stolle m. 'Stollen im Bergwerk', 
als Berufsübername nach der Tätigkeit als 
Bergwerkarbeiter. Vgl. Duden FamN 645. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zu mhd. stolle m. 'hervorragender Teil, 
Spitze, Zacke', nach der Wohnstätte an ei-
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ner entsprechenden oder so heissenden Ört-
lichkeit. Vgl. Brechenmacher 2, 678; Du-
den FamN 645. 

Typ: Wohnstättennamen 

Storchenegger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1788: Storchenegger. Altver-

bürgert in SG (Jonschwil). 

Deutung 
Zu einem Orts- oder Flurnamen Storchen-
egg, wie er etwa im Tösstal (ZH) vor-
kommt. 

Typ: Wohnstättennamen 

Störk 
 
/�™stîorék/ 
Bezeugt in: E 

1772 Störk (PfAE TESFB 1650; fol. III 22v, 
1/19): «Ob̈yt in Nendlen ... vir pauper ... no-
mine Remundus ~ de Reidlingen ex Wirten-
berg Conversus hic vero in Eschen sepultus 
est ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1785: Störk. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und der [ehemaligen] 
Tschechoslowakei eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. storch(e) , storc, storke m. 'Storch' 
mit Umlaut als vertraute Rufform, Überna-
me für einen Menschen mit langen, dünnen 
Beinen oder steifer Gangart. Vgl. Brechen-
macher 2, 682. 

Typ: Übernamen 

Storp 
 
/�™stÇorp/ 
Bezeugt in: E? 

*1363 Storp (LUB I/3; 313): «Item ~in gibt ...» 

Wertung der historischen Belege 
LUB I/3, 319 Anm. 27 Verweis auf eine Anna 
Scharpin. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Aufgrund der vereinzelten Form ist der Na-
me nicht zuverlässig zu beurteilen. 
a) Mhd. schorpe, scorpe m. 'Skorpion' 
kennt auch eine mda. Variante Storp. Viel-
leicht also Übername nach einem bildhaften 
Vergleich mit dem Tier. Vgl. Id. 11, 1547; 
Grimm 19, 421. 

Typ: Übernamen 

b) Ob hier auch mhd. (niederrheinisch) 
storp m. 'Riemen, Schlinge' in Frage 
kommt (nach der Tätigkeit als Hersteller 
von Riemen und Schlingen), lässt sich nicht 
sicher sagen. 

Typ: Soziale Gruppen 

Stoss 
 
/�™stç�œ¹s/ 
Bezeugt in: Tb. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

*1354 Stoss (LUB I/4; 57): «... Brunen, der lit 
vnder dess ~en Stadel ...» 

1371 stöss (GAB 3'100; fol. 63, 21. Br.): «... 
Hanssen ~ Óuod [!] Jacken seinem brÓueder ...» 
(Tb) 

*1371 stös (LUB I/4; 76): «... Petter ~ ...» 
*1371 stöss (LUB I/4; 76): «... Jaken Wibin ~en 

söhn ...» 
1411 St�ˆoss (LUB I/1; 467): «Clausen dem ~ 

Burger ze Veltkirch ...» 
1420 stoss (PfABe U 3; Z 5): «... ze koffent ge-

ben hand ... dem erbern knecht Clausen dem 
~en Burger ze veltkilch ...» 

1461 Stoß (PfAS U 4; Z 5): «... Lienharten ~'en 
burgere zu Veltkirch ...» 
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1. H. 16. Jh. Steuss (LUB I/2; 327): «Anna ~yn 
Hans Maders husfrow ...» 

1659 Stoss (PfAS LBMD 1659; fol. 1r, Z 8): «... 
Baptizaui ... filium ... et Euae ~in ...» (S) 

1673 Stoß (PfAM LBCM 1640; I S. 13, Z 28): 
«... baptizavi infantem natum ex coniugibus 
Fridli ~ vnd peregrini von Laufen auß dem 
Schweizerland ...» 

1690 Stoss (PfABe 29/3; fol. 6r, Z 7): «Lucia 
Brunnerin, stifftet ab zwe¨y Mammadt Riedt-
madt vff Banx, gehet in Wexel mit Haintzen 
~en ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Stoß. Walliser Geschlechter 

zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 111: Stöß (Tb). 
Vallaster 1974, 179: Stoss. 1546 in Gaschurn, 

dann nicht mehr im Montafon, dagegen in 
Nenzing. 

FamNB-CH 3, 1789: Stoss. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1785: Stoess. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. st̄o± m. 'Stich, Stoss; Streit, 
Zank', als Übername für einen streitsüchti-
gen Menschen. Vgl. Brechenmacher 2, 684; 
Duden FamN 646f. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. st̄o± m. 'Holzstoss', nach den 
Verhältnissen bei der Wohnstätte. Vgl. Du-
den FamN 646f. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. st̄o± m. 'Streit, Zank, Hader', 
frühnhd. st̄oss m. 'strittiger Ort, Grenze, 
Grenzstreifen eines Landstücks (besonders 
am Wasser)', nach der Wohnstätte in einem 
(strittigen) Grenzgebiet. Vgl. Brechenma-
cher 2, 684; Duden FamN 646f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stossier  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Stotz 
 
/�™stÇ�œts/ 
Bezeugt in: E 

1763 Stotz (PfAE TESFB 1650; fol. III 70r, 
11/15): «Benedicente R(everendo) P(atre) 
Norberto ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1789: Stotz. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. stotze m. 'Stamm, Klotz', in über-
tragener Bedeutung als Übername für einen 
vierschrötigen Menschen. Vgl. RN 3, 796; 
Brechenmacher 2, 685; Duden FamN 647. 

Typ: Übernamen 

Strahl 
 
/�™strçal/ 
Bezeugt in: E, M 

*1637 Strall (PfAE RB 1637; fol. 32r, Z 7): «... 
weingarten der Dürwingart genambt stost ... 
an der tritten seitten an Lienhart ~ weingarten 
stuck ...» (E) 

1641 Stral (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 35): 
«... testibus [Ehe] ... et Leonardo ~ ex Mau-
ren.» (M) 

1651 Strall (AS 1/1; fol. 31v, Z 14): «Hanß 
Math Clagt gontra Lienhart ~» 

1663 Stral (PfAE KR 1650; S. 22, Z 13): «... Pe-
ter ~ ... setzt ... zÇu vnderpfandt ein stÇukh guet 
in der Pfalß Pündt ...» 

1682 Stral (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 7/19): 
«... baptizavi Jnfantem ... Andreae ~ et ...» 

*1700 Str�ˆahl (LUB I/4; 472): «... Andreas ~ ...» 
*1700 Strahl (LUB I/4; 483): «... stost ahn ... 

andreass ~en ...» 
*1700 Str�ˆahl (LUB I/4; 522): «... Andreas ~ ...» 
1705 Stral (PfAE TESFB 1650; fol. I 48r, 

11/11): «Patrini ... et Virgo Barbara ~in ... ex 
Muren.» 

1729 Stral (PfAM UJ 1665; fol. 5v, Z 16-17): » 
[stosst] gegen Veldtkirch an Adam ~en ...» 

1764 Strall (PfAS LBMCD 1695; fol. 134r, 3/4): 
«Patrini [Taufe]: ... et Ephrosina ~in» 

1780 Strahl (PfAM 43/17; fol. 1r, Z 9): «... 
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Mathis Marxer von Mauren, deß ... und Catha-
rina ~in ehelich erzeugter sohn ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 97: Strahl, Straal, Strohl. Von 

1619 bis 1788 in Mauren. 
Ospelt 1939, 111: Strahl, Stral (M). 
Tschugmell 1941, 138f.: Straal. Im Mauren von 

1619 bis 1788. 
FamNB-CH 3, 1790: Strahl. Altverbürgert in 

GR (Fanas). 

Deutung 
a) Zu mhd. str¯al m. 'Pfeil', nach der Tätig-
keit als Hersteller von Pfeilen. Vgl. RN 3, 
770; Duden FamN 647; Brechenmacher 2, 
685. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. str¯al m. 'Wetterstrahl, Blitz', als 
Übername nach der Wesensart des Benann-
ten. Vgl. Duden FamN 647. 

Typ: Übernamen 

c) Zu mhd. str¯al m., nach der Wohnstätte in 
einem langen, schmalen Geländestück bzw. 
der Wohnstätte mit dem Hausnamen Strahl. 
Vgl. Duden FamN 647; Brechenmacher 2, 
685. 

Typ: Wohnstättennamen 

Strässer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Strauss 
 
/�™strÇ¡®¹s/ 
Bezeugt in: V, G, R 

2. H. 16. Jh. stra�™uß (PfABe ZB 1574; fol. I 83r, 
Z 2): «Christa ~ Item ich im geben 3 1/2 Vier-
tel wein alten per 9 d. mer 3 1/2 Viertel newen 
umb 12 d.» (G) 

1584 Strawss (U 56; fol. 28a): «Crista ~» 
1602 Strauss (SchäU 114; Z 19): «... Zusambt 

Johann Jacob ~en Damaln Gräfflichen Sultzi-
schen Landtschreiber Zue Vadutz ...» (V) 

1620 Struß (Pfäf 21/8; fol. 3r, Z 8): «Anna ~in 
...» 

1684 Strauss (PfABe Urb 1684; S. 65, Z 6): «... 
wegen zwe¨yen Posten, von Vrsula ~in ...» 

1799 Struß (PfAM LBMMC 1682; III S. 90, 
3/4): «... mortua est Margaritha ~in uxorata 
pauper et vaga ex Helvetia.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Straus (G, R). 1584 im Leger-

buch aufgeführt. 
FamNB-CH 3, 1792: Strauss. Altverbürgert in 

AG, BE, SG (Bütschwil), TG und ZH. 
FamNB-CH 3, 1799: Struss. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. str¯u± m. '(Vogel) Strauss', als 
Übername nach einem bildhaften Vergleich 
mit dem Tier. Namentlich nach den Augen 
bzw. dem Blick des Strausses, nach einem 
Helmschmuck mit Straussenfedern. Vgl. 
RN 3, 874; Brechenmacher 2, 687f.; Duden 
FamN 648f. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. str¯u± m. 'Widerstand, Zwist, 
Streit, Gefecht', als Übername für einen 
streitlustigen Menschen. Vgl. RN 3, 874; 
Duden FamN 648f. 

Typ: Übernamen 

c) Zu mhd. str¯u± m. 'Strauch, Büschel', 
nach der Wohnstätte; evt. auch nach einem 
Hausnamen *zum Strauss. Vgl. Duden 
FamN 648f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Straussmüller 
 
/�™strÇ¡®¹sm¨¥àl¼r/ 
Bezeugt in: S 

1790 StraÕußmüller (PfAS LBMCD 1695; fol. 
295r, 3. Sp. Z 8): «Patrini [Firmung] ... Josep 
~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung aus mhd. str¯u± m. 
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'Strauch, Büschel' und mhd. mülnaere, mül-
ler m. 'Müller'. Nach der Tätigkeit als Mül-
ler und nach dem Namen bzw. Standort der 
Mühle (*Straussmühle) in buschreichem 
Gelände. 

Typ: Soziale Gruppen 

Streda  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der ehemaligen 
Tschechoslowakei eingebürgert. 

Streicher 
 
/�™strç�Œ¿¼r/ 
Bezeugt in: Unterland 

1645 Streicher (RA CXLV 1639-1648; S. 139, Z 
16): «... daß Cathrina Rueschin dem Geörg ~ 
In sein Zeügen hauß vmb ain schuld angefor-
dert, darauf der Streicher geantwortet ...» (Un-
terland) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1794: Streicher. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland und Österreich eingebür-
gert. 

Deutung 
a) Zu spätmhd. str¯�‹cher m., Nomen agentis 
zu mhd. str¯�‹chen v. tr. 'streichend messen', 
nach verschiedenen Ämtern bzw. Tätigkei-
ten, etwa vom amtlichen Prüfer oder Mes-
ser, z. B. der Kornmesser, der das Getreide-
mass mit dem Streichholz glatt streicht, 
oder der Tuchprüfer, der die Tuche mit der 
Schnur misst; evtl. aber auch Berufsüberna-
me für den Wollkämmer, der mit dem 
Wollkamm, mhd. str¯�‹chkamp m., die Wolle 
bearbeitet, oder der Musikant, der ein 
Streichinstrument spielt. Vgl. Id. 11, 2022; 
vgl. RN 3, 664; Duden FamN 649. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. str¯�‹chen v. intr. 'sich rasch be-
wegen, herumstreifen, eilen', als Übername 
für einen Schleicher oder Landstreicher. 

Vgl. Id. 11, 2022; Duden FamN 649. 
Typ: Übernamen 

Streiff  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 814: Streif. Für GR bezeugt in Chur, Ar-

dez, Zuoz, Maienfeld, Vicosoprano, Fürsten-
au, Parsonz und Lantsch. Wohl ÜN, der sich 
auf einen hellen Streifen im Haar des Benann-
ten bezieht. Nach Brechenmacher aber 'Streif-
zug'. 

FamNB-CH 3, 1794: Streiff. Altverbürgert in GL 
(Betschwanden, Braunwald, Diesbach, Has-
len, Linthal, Luchsingen). 

Deutung 
a) Ritterlicher Übername zu mhd. streif m. 
'Streifzug, Kriegszug, Raubzug'. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 689. 

Typ: Übernamen 

b) Übername, der sich auf einen hellen 
Streifen im Haar des Benannten bezieht. 
Vgl. RN 3, 814. 

Typ: Übernamen 

Strick 
 
/�™strÇ�‹ék/ 
Bezeugt in: S 

1766 Strick (PfAS LBMCD 1695; fol. 140r, 
12/23): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. stric m. in der toponymischen 
Bedeutung 'Pfad, Weg', nach der Wohnstät-
te an einer entsprechenden bzw. diesen Na-
men tragenden Örtlichkeit. Vgl. RN 3, 487; 
Id. 11, 2186. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. stric m. 'Band, Strick', als Be-
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rufsübername für den Seilmacher. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 690. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. stric m. 'Fallstrick, Galgen-
strick', in übertragener Bedeutung als 
Schimpfwort und Übername für einen Gau-
ner, Schlingel, Spitzbuben oder liederlichen 
Kerl. Vgl. Brechenmacher 2, 690; Id. 11, 
2184. 

Typ: Übernamen 

Stricker 
 
�™strÇ�Œk¼r 
Bezeugt in: S, E. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1641 Strickher (RA CXLV 1639-1648; S. 39, Z 
20): «... contra Ruodolph ~n von Grabs ...» 

1703 Striker (PfAE TESFB 1650; fol. III 53r, 
1/14): «... Nuptias celebrauit ... honestus 
Juuenis Petrus ~ cum ...» 

1704 Stricker (PfAE TESFB 1650; fol. III 53r, 
1/20): «Copulatus est ... cum Anna Maria 
~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 191: Stricker. 1596 in Sennwald er-

wähnt, 1599 in Grabs und Wartau. Heute alt-
verbürgert in Grabs, Wartau, Sargans (wohl 
aus dem Werdenberg) und in Appenzell Aus-
serrhoden, auch in weiteren Kantonen. Herlei-
tung wohl vom Örtlichkeitsnamen Strick. 

FamNB-CH 3, 1795: Stricker. Altverbürgert in 
AR (Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn, 
Stein, Waldstatt) und SG (Grabs, Sargans). 

Deutung 
a) Zu mhd. stric m. in der toponymischen 
Bedeutung 'Pfad, Weg', nach der Wohnstät-
te an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
RN 3, 487; Id. 11, 2186. Für Grabs bietet 
sich konkret die Örtlichkeit Strigg am obe-
ren, vorderen Grabserberg (unter Muntle-
rentsch) als namengebend an. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Sprachlich auch möglich ist Verbindung 
mit mhd. stricker m. 'Seiler, 

Schlingenleger, Strumpfstricker', nach der 
Tätigkeit als Seilmacher, Strumpf- und 
Hosenstricker oder als Schlingenleger für 
Wild und Vögel. Vgl. Duden FamN 649; 
Brechenmacher 2, 690. 

Typ: Soziale Gruppen 

Strobl  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 816: 1495 ist in Mels (SG) des Strobels 

gut erwähnt und 1755 in Tarasp (GR) eine An-
na Ma. Strobl (Rausensi). 

FamNB-CH 3, 1796: Strobl. In SG (Rorschach) 
jünger aus Österreich eingebürgert. 

Stroli 
 
/�™strç�œl�—/ 
Bezeugt in: Tb 

1516 Stroli (GATb U 32; fol. 6b): «Item Hanns 
~ ...» (Tb) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu alem. Strol m. 'Landstreicher, 
Strolch', bzw. zu strolen v. intr. 'strolchen, 
schweifen', als Nomen agentis auf -i, Stroli 
m. 'wer herumstrolcht'. Vgl. Id. 11, 2233. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. str¯olin n. 'weniges, schlechtes 
Stroh', als weitverbreiteter Übername für 
einen kleinen Getreidebauern. Vgl. RN 3, 
691; Id. 11; 2431; Brechenmacher 2, 692; 
Duden FamN 650; Finsterwalder 1994, 
508. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. str¯o n. 'Strohlager, ärmliches 
Lager', abgeleitet auf individualisierendes 
-li m. 'wer so liegt', als Übername für einen 
in armseligen Verhältnissen lebenden Men-
schen. Vgl. Hornung 1989, 123. 
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Typ: Übernamen 

Strolz 
 
/�™strÇ�œlts/ 
Bezeugt in: V, S, E 

1777 Strolz (PfAS LBMCD 1695; fol. 158r, 
10/14): «Parentes: ... [et] Chatharina ~in ... ex 
Mühleholz» (V) 

1781 Strolz (PfAS LBMCD 1695; fol. 347v, 
4/12): «... obiit ... Joanes ~ ex Brand» 

1802 Stroz (PfAE TESFB 1650; fol. III 110r, 1. 
Sp. Z 23): «Parentes ... et Catharina ~in.» 

1803 Strolz (PfAE TESFB 1650; fol. I 150v, 
4/8): «Parentes ... et Anna Catharina ~in» 

Wertung der historischen Belege 
1802 Stroz ist wohl verschrieben für Strolz. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 179: Strolz. Tannberger Name, 

1632 in Klösterle, um 1700 in St.Anton, dann 
durch einige Generationen in Bartholomäberg. 
Nochmals vom Tannberg auch in St.Gallen-
kirch. Heute nicht mehr vorhanden. 

Salzgeber 1979, 52: Strolz. Der FamN Strolz fin-
det sich am Tannberg 1488, im Grosswalsertal 
1541. 

Vogt 1979b, 99: Strolz. 1488 hans strolz (Tann-
berg). 

FamNB-CH 3, 1797: Strolz. Im 19. Jh. in GR 
(Langwies) sowie ZH (Zürich) aus Österreich 
eingebürgert sowie vereinzelt jünger ebenfalls 
aus Österreich und Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Offenbar mittels z-Suffix gebildeter Über-
name zu alem. strolen v. intr. 'herum-
schwärmen'. Vgl. Finsterwalder 1994, 508; 
RN 3, 847; Brechenmacher 2, 693. 

Typ: Übernamen 

Strub 
 
�™strç¥b 
Bezeugt in: V 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 307): «HÒanni ~en» 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 307): «... HÒanni ~ 
Anna vxor eius et ...» 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 307): «... Anna ~in 
...» 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 307): «bettlin, daz 
Clausen ~en ... [ist]» 

1. H. 15. Jh. Str̀ub (LUB I/2; 307): «vnd [sol] 
man ... Annun ~inun gedenken an der kanc-
zel.» 

1. H. 15. Jh. Stub (LUB I/2; 307): «Item Hain-
rich ~ haut geordniat iiij dn., daz ain l`utpries-
ter ...» 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 309): «... des ~en 
bongarten.» 

1. H. 15. Jh. Str�•ub (LUB I/2; 318): «Johannes ~ 
et Vrsula vxor sua ...» 

1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 361): «Hans ~» 
1. H. 15. Jh. Str̀ub (LUB I/2; 363): «... stosset ... 

an denn ~en ...» 
1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 371): «... stosset an 

des ~en Britschen ...» 
1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 371): «... R�•udin ~ 

...» 
1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 371): «... wisen ... 

genant des ~en r`uti ...» 
1. H. 15. Jh. Strub (LUB I/2; 371): «... R�•udi ~ 

...» 
Mitte 15. Jh. Strub (LUB I/2; 326): «Gretta Er-

hartin, øVrich ~en husfrow gewessen ist ...» 
Mitte 15. Jh. Strub (LUB I/2; 340): «... Annan 

~in Sigmund Krantzen husfrew» 
Mitte 15. Jh. Strub (LUB I/2; 340): «... ab dem 

fordren Britschen, den sy er kofft hand vom 
~en ...» 

1461 Strub (PfAS U 4; Z 22): «... Caspar ~ bur-
ger zu Veltkirch ...» 

1467 Strub (PfABe U 7; Z 10): «... do hant Es et-
liche güter an berüt die ... und R�•udolff ~en 
sind ...» 

1536 straub (SchäU 55): «... von Georg Conrat 
von Schan vnd Barbara ~in seinem Elichen 
Weibe ...» (S) 

2. H. 16. Jh. Stra�™ub (PfABe ZB 1574; fol. I 79v, 
Z 1): «Jacob ~ z�•ue Müßna soll ['schuldet'] 
Järlich 30 ß. ab dem Ronnen feld.» (E, G) 

1551 Straub (PfAE 48/3; Z 1): «Ich Bartolome 
Er¨y von Eschen vnnd Ich Martha ~in sein Eli-
che hausfraw Bekennen ...» 

1562 Str�•ub (PfABe U 25; Z 8): «... stost ... ab-
wert an Jos ~en ...» 

1579 Strub (Pfäf 22/5; fol. 5r, Z 14): «hans ~» 
1584 Straub (U 56; fol. 20a): «Anndreas ~» (S) 
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1584 Straub (U 56; fol. 21b): «Anndriss ~» (V) 
1584 Straub (U 56; fol. 26a): «Jacob ~» 
1584 Straub (U 56; fol. 30a): «Jacob ~ ...» (E) 
1584 Straub (U 56; fol. 33b): «Hannss ~en Sel-

lig Frau ...» (M) 
*1589 StraÇub (PfAS Urb 1664; fol. 11v, Z 10): 

«Andreas ~ ... vnd ... zinsen ab einem wein-
garthen zu VadÇuz ... besiglet 1589 ...» (V, S) 

1592 StraÇub (GATb U 33; fol. 1a): «... Adam ~ 
...» (V) 

1594 Straub (U 58; Z 1): «Ich Stachius Marxer 
von Raggell, Vnd Lena ~in Sein Ehliche 
Haussfraw daselbst ...» (R) 

1603 Straub (RA CXLV 1602-1605; fol 7r, Z 9): 
«Blasi ~ von Eschen ...» (E) 

1603 Straub (RA CXLV 1602-1605; fol. 7v, Z 
4): «Hanß ~ ab Schönenbüel ...» 

1603 Straub (RA CXLV 1602-1605; fol. 9v, Z 
10): «... ein Zinßbrieff ... lautendt auff Jos ~ 
von Ruggel ...» 

1603 Straub (RA CXLV 1602-1605; fol. 9v, Z 
7): «Jacob ~ wohnhafft zue Müßnen in der 
Herrschafft Schellenberg ...» 

1604 Streub (U 61; fol. 12a): «... Stost ... Auff-
wert dem Landt nach an Adam ~en Erben ...» 

1604 Straub (U 61; fol. 35b): Ein Stückle bei 
dem Lomen im untern Bofel «stost ... Gegen 
Dem Rein an Adam ~en seeligen Erben ...» 
(S) 

1616 Straub (Schä U 13; fol. 11b): «Jetz An-
dreass ~ Bernhard Plänckhi undt ...» (S) 

~*1618 StraÇub (LUB I/4; 363): «Gibt iezt Adam 
~. vndt consorten ...» 

~*1618 Straub (LUB I/4; 367): «... gegen dem 
rhein an Hanss ~ ...» 

1620 Strub (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 10): «Anna ~in 
...» 

1620 Stub (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 7): «Item Hain-
rich ~ ordnet dem Lütpriester 4 d. ab einem 
Weing¨ertlein ...» 

1620 Strub (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 9): «Hainrich ~ 
...» 

1620 Straub (Pfäf 21/8; fol. 5r, Z 6): «Rudi ~ ...» 
1626 Strub (SchäUrb 117; fol. 26a): «... Stosst ... 

abwerth an Fellix Conradt vnd Hanss ~en ...» 
(V) 

1626 Straub (SchäUrb 117; fol. 6a): «... so er 
vom ... Michael ~en ... erkhaufft hat ...» (S) 

*1637 Strub (PfAE RB 1637; fol. 23r, Z 3): «... 
vnderpfand ein stuckh heüw Wechß in der 
Bülß bündt [stosst] erstlich aufwerth an Vliß ~ 
...» 

1638 Strub (RA 7; fol. 1a): «Thoma Müller von 
Mauren vnd Agatha ~in sein (Ehliche) Haus-
fraw ...» 

1638 Strub (RA 8; fol. 1b): «Mer Ain Stückh 
Wingarten In der Bündt Vnder Andreass ~en 
Stall gelegen ...» 

1641 Strub (RA CXLV 1639-1648; S. 49, Z 9): 
«Geörg ~ zu Mauren contra ...» 

Mitte 17. Jh. Strub (LUB I/2; 313): «...Vlli ~ ...» 
1649 straub (Pfäf 22/8; fol. 1v, Z 17): «... stosst 

... an Uoli ~en ...» 
*1650 StrÇub (PfAE KR 1650; S. 25, Z 4): «... ein 

gÇuet Bülß pünt stost aÇufwert an Vlli ~en ...» 
1651 Strub (PfAE TESFB 1650; fol. III 46r, 

2/19): «... Nuptias celebrarunt ... cum Cathari-
na ~in.» 

1652 Straub (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Andress ~ 
...» (S) 

1652 Stra�™ub (GATb U 6; Z 3): «... vnd Andreass 
~ ...» (S) 

1652 Straub (LUB I/4; 243): « ... vnd Andreas ~ 
Geschworne ...» 

1661 strÇub (GAG U 7; Z 3): «...Thoma ~» 
1661 Straub (U 71; Z 11): Ein Acker im Gräss 

garthen stösst «gegen dem Rein, ahn Andreass 
~en ...» (E) 

1662 Strub (PfAM LBCM 1640; III S. 6, z 10-
11): «... in matrimonio coniunxi ... et Barbara 
~in ...» 

1667 Str�™ub (GAG U 8; Z 2): «... Thoma ~ von 
Gamperin ...» 

1667 StraÇub (PfABe 28/31; fol. 2r, Z 3): «... Ein 
stückhlein Weingartten genanth in Müsner 
Weingarth stosset ... gegen dem Schanwaldt 
an Jacob ~en ...» 

1686 Straub (PfAM LBMMC 1682; I S. 8, 2/1): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Annae Mariae 
~in» 

1690 Straub (PfABe 29/3; fol. 6v, Z 21): 
«Hannß Fischer stifftet ab seiner hoffstatt, 
stost ... zur anderen se¨yten an Vlerich ~en 
gueth ...» 

1698 strub (RA 31; fol. 1b): «Doma ~» 
17. Jh. Straub (PfABe LB 1682; S II 48 Z 1): 

«Jacob ~ von Schönbühel ...» 
17. Jh. Straub (PfABe LB 1682; S I 53 Z 1): «Ja-

cob ~ von Raufenberg ...» 
1699 Straub (PfAE BB 1699; S. 9, Z 16): «Tho-

ma ~ [bezahlt] ...» 
*1700 StraÇub (LUB I/4; 520): «... Thomass ~ ...» 
~1700 Straub (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 20): 

«... stost ... an Ulin ~en acker» 
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1714 Str�™ub (GAS U 122; fol. 2b): «Andreas ~» 
(V) 

1724 Straub (GAS U 149; fol. 2a): «Joseph ~» 
(S) 

1738 StrÇub (PfAS Urb 1693; II fol. 28r, Z 3-4): 
«... von den spendt Vögten ... vnd Andreas ~ 
v(on) Vaduz ...» 

1738 StraÇub (PfAS Urb 1693; U fol. 1r, Z 24): 
«... Çunterpfandt ihren ackher in Boffel be¨y 
dem Creiz [stosst] ... bergwerts an Joseph ~ 
...» 

1755 Strueb (RA 71): «... dass Mir Joseph ~ von 
schönen büel ...» (E) 

1781 StraÇub (AlpAV U 11; fol. 1a): «... Johan-
nes ~ ...» (V) 

1803 Strub (SchäA 225-227; 227, S. 14): «Die 
Mar: Anna ~in ...» (V) 

1806 StrÇub (GAS U 143; 3, fol. 1b): «Joseph ~» 
(S) 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1. H. 15. Jh. Hainrich Stub aus dem Esch-
ner Jahrzeitbuch (LUB I/2; 307) und Beleg 1620 
Hainrich Stub (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 7) dürften 
zusammengehören, denn beim Dokument 1620 
Pfäf 21/8 handelt es sich um einen kurzen Aus-
zug aus dem Eschner Jahrzeitbuch. Möglicher-
weise ist Stub verschrieben für Strub, welches 
im Eschner Jahrzeitbuch in unmittelbarer Umge-
bung der Belegstelle mehrfach vorkommt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 97: Straub, Strub. Für Mauren 

1584 im Legerbuch belegt. 
Ospelt 1939, 111: Strub [ �™str̄ub] (V, S, E). 
Tschugmell 1949, 73: Strub. Drei Stämme in 

Vaduz, 1747 bis 1789, seit 1584 und 1575 bis 
1884. 

Tschugmell 1960, 107: Strub (S). 1721 bis 1922, 
von Vaduz. 

FamB-S, 124: Strub. Stammbaum der Familien 
Strub von Schaan, die während fünf Genera-
tionen bis 1922 in Schaan lebten. Erste Er-
wähnung für Schaan im Legerbuch 1584. 

FamNB-CH 3, 1791f.: Straub. Altverbürgert in 
AG, BE und TG. 

FamNB-CH 3, 1798: Strub. Altverbürgert in BL, 
GR (Avers, Calfreisen), SG (Lütisburg, Ober-
helfenschwil, Oberuzwil) und SO. 

FamB-E 2, 424ff.: Strub. Stammbaum der Fami-
lien Strub von Eschen. 

FLNB I/5, 524: Strub. Enthalten in den FlN 
�†Strub (R), �†Strübli (E), �†Strauben Acker (G), 

Strubaböchel E), Strubaböchel (Sb), Struba-
bünt (E), Strubagass (S), Strubaguet (Sb), 
Strubawäldli (V), �†Strubawingert (E); Stru-
benau (V), �†Strubenloch (E), �†Strubenrüti 
(R). 

FamB-V 6, 215ff.: Strub. Stammbaum der Fami-
lien Strub von Vaduz. 

Deutung 
Zu mhd. str¯ube adj. 'starrend, rau emporste-
hend', als Übername für einen Menschen 
mit steif emporstehenden oder ungeordne-
ten Haaren. Vgl. RN 3, 815f.; Brechenma-
cher 2, 693; Duden FamN 650. 

Typ: Übernamen 

Strubli 
 
/�™strÇ¥bl�—/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Str�ˆubli (PfABe ZB 1574; f): 
«[Überschrift] ~s Erben» (G) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. str¯ube adj. 'starrend, rau empor-
stehend', woraus individualisierende Ablei-
tung auf -li m., als Übername für einen 
Menschen mit steif emporstehenden oder 
ungeordneten Haaren. Vgl. Brechenmacher 
2, 693 (s. v. Strubel, Strübeli[n]). 

Typ: Übernamen 

b) Allenfalls als patronymische Bildung auf 
-li für den Sohn eines Mannes genannt Þ 
Strub. 

Typ: Übernamen 

Strüffel 
 
/�™strî¥àf¼l/ 
Bezeugt in: G 

1690 Strüffl (PfABe 29/3; fol. 3v, Z 5): «Vlerich 
Müßner, vnd Neßa ~in stifftent» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Nicht sicher zuzuordnen; die Vorschläge 
bleiben vage. 
a) Zu mda. Str¯ufel m. 'Unwohlsein'? Vgl. 
Id. 11, 2143 (s. v. Str¯ufleten). 

Typ: Übernamen 

b) Zu mda. struflen v. intr. 'flüchtig, über-
eilt arbeiten'? Vgl. Id. 11, 2143 (s. v. 
struflen). 

Typ: Übernamen 

c) Vielleicht als (bezeugte) Nebenform 
Strüffel zu mda. Stäffel, Sträffel m. 'Heu-
schrecke', als Übername für einen Men-
schen mit dünnen oder krummen Beinen. 
Vgl. Id. 10, 1411f.; Id. 11, 2122. 

Typ: Übernamen 

Strunk  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Deutung 
Wohl Übername zu mhd. strunc, mnd. 
strunk, m. 'Stengel, Strunk', für einen klei-
nen, gedrungenen, auch unansehnlichen 
Mann. Vgl. Duden FamN 650; Brechenma-
cher 2, 694. 

Typ: Übernamen 

Strupler 
 
/�™strÇ¥pl¼r/ 
Bezeugt in: S 

1676 StrÇupler (PfAS LBMD 1659; fol. 130v, Z 
38): «... sepulta est Anna ~in geweste Camer 
JÇunkhfraÇuw ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1799: Strupler. Altverbürgert in 

TG. 

Deutung 
Zu mhd. str¯ube adj. 'starrend, rau emporste-
hend', abgeleitet (mit individualisierender 
Funktion) auf -ler, als Übername für einen 
Menschen mit steif emporstehenden oder 
ungeordneten Haaren; vgl. für dasselbe 
auch mda. Strubli m. 

Typ: Übernamen 

Stubenrauch, von - 
 
/�™stÇ¥b¼nr̀¡®¿/ 
Bezeugt in: S, M  

1789 de St�•ubenraÇuch (PfAS LBMCD 1695; fol. 
182r, 8/24): «Patrini [Taufe]: ... [et] Domina 
Maria Theresia ~ Praefectissa» 

1799 Stubenrunch (PfAM LBMMC 1682; I S. 
279, 7/8): «Patrini ... [et] M(aria) Theresia ~ 
Landvögtin» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zusammensetzung aus mhd. stube f. 'Stube, 
heizbares Gemach' und mhd. rouch m. 
'Dampf, Dunst, Rauch'. Als Bedeutungen 
des Kompositums kommen in Frage: 
a) Gleichbedeutend mit mhd. h¯usrouche, 
-röuche f. 'die Stätte des Hausrauchs; eige-
ner Herd, eigene Haushaltung'; daraus als 
Übername für 'eigener, wunderlicher, filzi-
ger Mensch'. Vgl. Brechenmacher 2, 695. 

Typ: Übernamen 

b) Gleichbedeutend mit mhd. stubenheizer 
m. nach der Tätigkeit als Beheizer der Stu-
be oder als Bader in der dampferfüllten Ba-
destube; woraus auch ein Übername für 
'Zwischenträger, Schmeichler'. Vgl. Duden 
FamN 651; Brechenmacher 2, 695. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Übername nach den Wohnverhältnissen 
einer rauchigen, russigen Wohnung. Vgl. 
Finsterwalder 1994, 509. 

Typ: Übernamen 
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Stucki  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 796: Stucki. Für GR bezeugt in Chur und 

Trimmis, ebenfalls bezeugt in Mels (SG). 
Übername zu schwd. stucki 'stämmiger 
Mensch', doch kann es sich auch um einen ON 
handeln. Vgl. Id. 10, 1814. 

FamNB-CH 3, 1800f.: Stucki. Altverbürgert in 
BE, GL (Oberurnen), ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. stuck(e), stück(e) n. 'Teil eines 
Ganzen, Stück Landes', nach der Wohnstät-
te. Vgl. Duden FamN 651 (s. v. Stuck[e], 
Stück[e]); Brechenmacher 2, 695f. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Berufsübername zu mhd. stuck(e), stü-
ck(e) n. 'Stück Leinwand, Tuch, Kleider-
stoff', für den Tuchhändler oder Schneider. 
Vgl. Duden FamN 651 (s. v. Stuck[e], Stü-
ck[e]). 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

c) Übername zu mda. Stuck n. 'stämmiger 
Mensch'. Vgl. Brechenmacher 2, 695; RN 
3, 796. 

Typ: Übernamen 

Studer 
 
/�™stÇ¥d¼r/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1675 Studer (PfAE TESFB 1650; fol. I 18v, 
3/10): «... parentes sunt ... et Christina ~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 192: Studer. In Vilters altverbür-

gert, aber nicht alt. Von einem Orte, wo Stau-
den wachsen. 

Vogt 1979, 65: Studer. 1499 Lüti Studer in 
Sonntag. 

Längle 1985, 36: Dem FamN Studer begegnen 
wir im Grossen Walsertal immer wieder, dann 
auch am Thüringerberg und in Frastanz. Zu 

einem FlN Studen 'Wohnstätte bei Gesträu-
chen'. 

FamNB-CH 3, 1801ff.: Studer. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, FR, GR (Castrisch), JU, LU, SG 
(Berg, Kirchberg, Wangs), SO, TG, VS und 
ZH. 

Deutung 
Zu mhd. st̄ude f. 'Staude, Strauch, Busch', 
nach der Wohnstätte an einer entsprechen-
den Örtlichkeit bzw. der Herkunft aus einer 
diesen Namen tragenden Ortschaft. Vgl. 
FLNB I/5, 511; Duden FamN 651; RN 3, 
462. Siehe auch Þ Stauder. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stufsun 
 
/�™stufsun/ (?) 

1395 St`uffsin (LUB I/1; 348): «Jch Òvli genant der 
Kyber sesshaft an Banx. vnd ich Vrssula ~ sin 
elich̀u wirtinne.» 

1395 St`ufsin (LUB I/1; 349): «... vorgenanten Òvli 
kyber vnd vrssula ~ sin elich`u wirtinne.» 

1395 St`uffsun (LUB I/1; 349): «... vnd ... st�ˆosset 
... abwert an Cuontzen ~s hofstatt ...» 

1. H. 15. Jh. Stuffsun (LUB I/2; 371): «Item R�•udi 
~ hett gelon iiij dn. ewengklichs gelcz ...» 

1620 tuff sun (Pfäf 21/8; fol. 5v, Z 13): «Rudi ~ 
...» (E) 

Wertung der historischen Belege 
Die Grundform des FamN lässt sich nicht klar 
erkennen. Bei den beiden ersten Belegen (Vrssu-
la St`uffsin) möchte man zunächst eine movierte 
Form auf -in annehmen, was eine allerdings 
fragliche Grundform *St`uffs ergäbe, die dann 
auch nicht zu den folgenden beiden männlichen 
Belegformen «an Cuontzen St`uffsuns hostatt» 
und «Item R�•udi Stuffsun hett gelon ...» passt. Si-
cherlich ist von letzteren auszugehen; die erste-
ren bleiben unklar. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. stief-sun, auch st̄ufsun m. 'Stief-
sohn', zunächst als RuN. 

Typ: Rufnamen 
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Stumm 
 
/�™stÇ¬ªm/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1805: Stumm. Im frühen 19. Jh. 

in BS sowie im 20. Jh. in ZH aus Deutschland 
eingebürgert. 

FLNB I/5, 526: Stumm. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Stummenacker (S). 

Deutung 
Zu mhd. stum(p) adj. 'stumm, sprachlos, 
unfähig zu sprechen', bzw. mhd. stumme m. 
'ein Stummer', nach dem Gebrechen des 
ersten Namenträgers. Bei der Personenbe-
zeichnung im einzigen Beleg, dem Flurna-
men �†Stummenacker (S), kann es sich aller-
dings auch bloss um einen RuN (statt eines 
FamN) handeln. 

Typ: Übernamen 

Stump 
 
/�™stÇ¬mp/ 
Bezeugt in: S 

1657 StÇumpp (AS 1/1; fol. 95v, Z 1): «Veit ~ 
sagt ...» 

1663 Stümpin (PfAS BB/F 1663; fol. 3v, Z 28): 
«Agatha ~» (S) 

1671 StÇump (AS 2/1; fol. 74v, Z 2): «Johannes ~ 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1805f.: Stump. Altverbürgert in 

BS, SG (Alt St.Johann, Oberhelfenschwil, 
Wattwil), SZ und TG. 

Deutung 
a) Zu mhd. stump(e) m. 'Stumpf, Stummel', 
hier wohl als Übername für einen kurzen, 
untersetzten Menschen. Vgl. Brechenma-
cher 2, 698; Duden FamN 651. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. stump(e) m. 'Baumstumpf', 
nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
dieses Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 
698; Duden FamN 651. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. stump adj. '(geistig oder von 
Sinnen) stumpf; unerfahren', als Übername. 
Vgl. Duden FamN 651. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mhd. stumpf adj. 'verstümmelt; 
schwach (von Sinnen)', als Übername. Vgl. 
Duden FamN 651. 

Typ: Übernamen 

Sturm 
 
/�™stÇ¬rm/ 
Bezeugt in: V, S, R 

1638 Sturm (RA 8; fol. 1b): «Mer Ain Ackher 
daselbst gelegen dess Ron¨y ~en Ackher ge-
nandt» 

1644 Sturm (RA CXLV 1639-1648; S. 101, Z 
11): «Roni ~ sagt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 72: Sturm. Urk. bezeugt 1466 in Sil-

bertal, 1503 in Bartholomäberg. 
FamNB-CH 3, 1806: Sturm. Vereinzelt im 19. 

und 20. Jh. aus Deutschland eingebürgert. 
FLNB I/5, 526: Sturm. Enthalten im FlN �†Rony 

Sturmen Acker (V) und wohl in �†Sturmenguet 
(R), �†Sturmenwis (R) und �†Sturnere (S). 

Deutung 
Zu mhd. sturm m. 'Sturm, Unwetter; Unru-
he, Lärm; Kampf; heftige Gemütsbewe-
gung', als ÜN für einen Menschen von hef-
tiger Gemütsart, der leicht in Zorn aus-
bricht. Vgl. RN 3, 849; Brechenmacher 2, 
699; Duden FamN 652. Vgl. auch Þ Sturn. 

Typ: Übernamen 

Sturn 
 
/�™stÇ¬rn/ 
Bezeugt in: V 

1361 Sturn (LUB I/4; 69): «... Gunst mins Eli-
chen wirtes Clausen ~en ...» (V) 

1604 Sturn (U 61; fol. 9a): «... stost ... an ... Vl-
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rich ~en ...» (V) 
1649 St�ˆurn (AS 1/1; fol. 13v, Z 2): «Ambtspr�ˆuch 

In sachen Endtzwischen Meister Johannes ~ 
...» 

1676 StÇurn (AS 2/1; fol. 76r, Z 15): «... Cathari-
na ~in von VadÇuz ...» 

1778 Sturn (PfAS Urb 1778; fol. 55v, Z 1): «Jo-
hannes ~ stüfftet einen Jahrtag ...» 

1808 Sturn (PfAS LBMCD 1695; fol. 301r, 3. 
Sp. Z 5): «Patrini [Firmung]: ... Bibiana ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 73f.: Sturn. In Vaduz 1610 bis 

1676 (?). 
Längle 1979, 343: Sturn. Mit den Hohenemser 

Grafen kamen auch viele Vorarlberger Fami-
lien nach Liechtenstein, die Wachter, Willi, 
Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, Weinzirl, 
Laternser, Huchler, Längle. 

Stricker 1987, 106: Sturn. [FamN aus ÜN] Sturn 
(Bludenz, Sargans, urk.) < rtr. stuorn 'verwirrt, 
verrückt, betrunken'. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Falls der Name der romanischen Epoche 
entstammt, aus einem Übernamen zu rtr. 
stuorn adj. 'verwirrt, verrückt, betrunken'. 
Vgl. RN 3, 862; Stricker 1987, 106. 

Typ: Übernamen 

b) Falls der Name deutsch ist, zu mhd. 
sturn m. (Nebenform zu sturm m., vgl. dt. 
Turm m.: älter Turn) 'Sturm, Unwetter; Un-
ruhe, Lärm; Kampf; heftige Gemütsbewe-
gung', als Übername für einen Menschen 
von heftiger Gemütsart, der leicht in Zorn 
ausbricht. Vgl. Brechenmacher 2, 699. Sie-
he Þ Sturm. 

Typ: Übernamen 

Sturnimann 
 
/�™stÇ¥rn�—mèa/ 
Bezeugt in: S 

1791 Sturniman (PfAS LBMCD 1695; fol. 185v, 
2/2): «Parentes: ... [et] Maria Barbara ~ vaga-
bundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1780: Stirnemann. Altverbürgert 

in AG und LU. 
FamNB-CH 3, 1780: Stirnimann. Altverbürgert 

in LU. 

Besprechung der bisherigen Nennungen 
Wahrscheinlich ist der Name Stirnemann (Stirni-
mann) hier doch wohl fernzuhalten. 

Deutung 
Wohl zu schwd. sturnen v. intr. 'halsstarrig, 
mürrisch sein, schmollen', als Nomen agen-
tis Sturni m. 'wer mürrisch ist, schmollt', 
dieses verbunden mit -mann. 

Typ: Übernamen 

Stüssi 
 
/�™stî¥¹s�—/ 
Bezeugt in: T 

1390 St`ussi (LUB I/1; 309): «... dero obgeschri-
ben JÒaklis Spiegels. von Trysen. Elsbethen 
~nen siner elichen husfrowen ...» (T) 

1390 St`ussi (LUB I/1; 309): «JÒaklin Spiegel, vn-
sers gen�ˆedigen herren Grauf Hainrichs von 
Werdenberg herren ze Vad�ˆutz amman von 
Trisen. Elsbethen ~nen sinem elichen wip;» 
(T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1805: Stüssi. Altverbürgert in GL 

(Glarus, Haslen, Linthal, Niederurnen, Rie-
dern) und ZH. 

Deutung 
Zu mda. st̄ussen, stñussen, v. intr. 'tiefen Un-
willen sichtbar verhalten (stier dreinsehen), 
vor sich hinsinnen'; dazu das Nomen agen-
tis Stñussi, zunächst als Übername. Vgl. Id. 
11, 1661. 

Typ: Übernamen 

Stutz 
 
/�™stÇ¥ts/ 
Bezeugt in: S 
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1673 Stutz (PfAS LBMD 1659; fol. 30r, Z 6): 
«... et Catharina ~in eius uxoris ...» (S) 

1784 St�•uz (PfAS LBMCD 1695; fol. 171v, 
2/15): «Patrini [Taufe]: ... [et] Josepha ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1807f.: Stutz. Altverbürgert in 

AG, BL, FR, LU, TG, ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. stu(t)z m. 'Stoss, Anprall', als 
Übername für einen Raufbold. Vgl. Duden 
FamN 652; Brechenmacher 2, 700. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. stu(t)z m. 'Stoss, Anprall', in to-
ponymischer Bedeutung 'steil ansteigende 
Stelle im Gelände; kurze, steile Anhöhe', 
nach der Wohnstätte an einer entsprechen-
den oder diesen Namen tragenden Örtlich-
keit. Vgl. FLNB I/5, 527; Duden FamN 
652; Brechenmacher 2, 700. 

Typ: Wohnstättennamen 

Stutzenberger 
 
/�™stÇ¥ts¼b`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1699 StÇuzenberger (PfAS KR; Nr 47, fol. 5r, Z 
24): «... dem Meister Lorenz ~ glaßer lohn be-
zalt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Ableitung von einem Flurnamen *Stutzen-
berg (wohl < älter stotzend Berg) 'steil an-
steigendes Berggut', nach der Wohnstätte 
an einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
Brechenmacher 2, 700; Id. 11, 1868. 

Typ: Wohnstättennamen 

Süess  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 834: Süss. Für GR bezeugt in Splügen, 

Scharans und Fürstenau; ebenso in Mals 
(Vintschgau). 

FamNB-CH 3, 1809: Süess. Altverbürgert in 
AG, LU. 

FamNB-CH 3, 1810: Süss. Altverbürgert in AG, 
BE, LU, SO, ZH. 

Deutung 
Ehrender Übername zu mhd. süeze adj. 'an-
genehm, freundlich', für einen Menschen 
mit angenehmem Charakter. Vgl. Duden 
FamN 653 und Brechenmacher 2, 705 (je-
weils s. v. Süss). 

Typ: Übernamen 

Sulser 
 
/sÇ¥ls¼r/ 
Bezeugt in: T. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1338 Sulser (LUB I/2; 134): «... hainz der ~ ...» 
*1363 Sultzer (LUB I/3; 469): «... vnd klagtent 

mitt fÚursprechen z�•u C�•untz ~ ...» 
*1363 S�ˆultzer (LUB I/3; 470): «... mitt fÚurspre-

chen die obgenant C�•untz ~ ...» 
*1378 sulser (LUB I/4; 86): «... stosst ... an das 

~s g�•ut ...» 
1440 Sulser (PfAT U 2; Z 11): «... Stost abwert 

an �•uli ~'s ... g�•ut ...» 
1458 Sulser (PfAT U 3; Z 6): «stost niderwert an 

�•uli ~'s g�•ut ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Sulser (T). Eine Beschäfti-

gung bedeutend. 
Ospelt 1939, 111: Sulser (T). 
Perret 1950, 193: Sulser. Erstmals 1378 erwähnt, 

in Wartau altverbürgert; ein eigentliches Ma-
gistratengeschlecht. 

Tschugmell 1958, 178: Sulser (T), 1378 und 
1440 genannt. 

FamNB-CH 3, 1811: Sulser. Altverbürgert in SG 
(Wartau). 

FamNB-CH 3, 1811: Sulzer. Altverbürgert in 
BE, BS, SH und ZH. 

FLNB I/5, 529: Sulser. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Zuelseren Au (G). 
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Deutung 
a) Zu mhd. sulze, sülze f. 'Salzwasser', indi-
vidualisierende Bildung auf -er, nach der 
Tätigkeit als Salinenarbeiter. Vgl. Duden 
FamN 653. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. sulzen, sülzen v. tr. 'einsülzen', 
nach der Tätigkeit als Sülzehersteller, Kutt-
ler. Vgl. Duden FamN 653; Brechenmacher 
2, 702. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. sulzer m. 'Hüter oder Wärter 
von Gefangenen', nach der Tätigkeit. Vgl. 
Duden FamN 653. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zu mhd. sulze, sülze f. 'Salzwasser', in 
toponymischer Bedeutung 'Salzlecke', indi-
vidualisierende Bildung auf -er, nach einem 
Ortsbezug zu einer solchen. Vgl. FLNB I/5, 
529; RN 3, 479 (s. v. Sulz); Duden FamN 
653; Brechenmacher 2, 702. 

Typ: Wohnstättennamen 

Sulz, von - 
 
/sÇ¥lts/ 

1513 z�•u Sultz (PfABe U 17; Z 1): «Wir R�•udolff 
Grave ~ Lanndgraf im kleggew, Herr z�•u Fa-
dutz ... Bekennen offennlich ... mit dem Briefe 
...» 

1514 z�•u Sultz (PfABe U 20; Z 2): «... her R�•u-
dolff Grave ~ Landtgrauf im cleggÒow herr z�•u 
Vadutz ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Grafen von Sulz haben ihren Namen 
nach dem Stammsitz auf der Burg Albeck 
bei Sulz am Neckar. 

Typ: Wohnstättennamen 

Summer 
 
/sÇ¥ªm¼r/? /sç¥m¼r/? 
Bezeugt in: S, M 

1745 Summer (PfAS LBMCD 1695; fol. 229v, 
8/16): «... coniuncta est ... cum viduo Francis-
co ~» 

1782 Summer (PfAM LBMMC 1682; II S. 54, 
10/28): «.... Sacramentaliter ... copulati sunt ... 
Juvenis Severinus ~ ex Parochia Nofels et ...» 

1793 Summer (PfAS BB/F 1663; fol. 39r, Z 23): 
«Josep ~ v(on) MaÇuren» (M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1812: Summer. Vereinzelt jünger 

eingebürgert aus Österreich. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. sumer m. 'Sommer', 
nach einem Zinstermin oder einer Arbeits-
verpflichtung. Vgl. Brechenmacher 2, 621; 
Duden FamN 625. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der Wohnstätte an der Sonnensei-
te? Vgl. RN 3, 828; Brechenmacher 2, 621; 
Duden FamN 625. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. soumaere, sommer m. 'Saum-
tier; Führer von Saumtieren'; nach der Tä-
tigkeit oder als Übername. Vgl. Duden 
FamN 625. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zu mhd. sumber, summer, sommer m./n. 
'Geflecht, Korb; Getreidemass, Scheffel; 
Handtrommel, Pauke', nach der Tätigkeit 
als Korbflechter, Hersteller oder Benutzer 
von Scheffeln, oder als Musikant. Vgl. Du-
den FamN 625. 

Typ: Soziale Gruppen 

Sunder 
 
/sÇund¼r/ 
Bezeugt in: E 

1692 Sunder (PfAE TESFB 1650; fol. I 32v, 
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3/25): «Parentes ... [et] Magdalena ~i» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1729: Sonder. Altverbürgert in 

GR (Salouf) und vereinzelt jünger aus 
Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Unsicher aufgrund der vereinzelten Form 
(deren räumliche Herkunft offen bleibt). 
a) Bündner FamN Sonder, Rufform zum 
antiken Namen Alexander. Vgl. RN 3, 62. 

VN: Alexander 
Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls Übername zu mhd. sunder 
adj. 'abgesondert, alleinstehend, einsam, be-
sonders, ausschliesslich, eigen'; auch 
'südlich'? 

Typ: Übernamen 

Sunderhafner 
 
/sÇ¥nd¼rh`afn¼r/ 

1605 Sunderhavner (RA CXLV 1602-1605; fol. 
36v, Z 8): «Regina ~in des Schulmeisters 
Frauw sagt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zum FamN Sünderhauf bzw. Sinterhauf 
(Zusammensetzung aus mhd. sinder, sinter 
m. 'Hammerschlag, Metallschlacke' und 
mhd. h¯ufe m. 'Haufen', also etwa 'Schlacke-
halde'), abgeleitet auf -ner, nach der Wohn-
stätte. Vgl. Duden FamN 653; Brechenma-
cher 2, 703. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Ein Kompositum *Sunderhaven (aus 
mhd. sunder adj. 'abgesondert, besonders' 
und mhd. haven m. 'Topf, Hafen'), ist nicht 
bezeugt und fraglich. Sonst allenfalls auf 
-ner abgeleitet für den Hersteller beson-
derer Töpfe? 

Typ: Soziale Gruppen 

Suppan  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1812: Supan. 1924 in ZH aus 

dem ehemaligen Jugoslawien eingebürgert. 

Sutter 
 
sÇ¥t¼r 
Bezeugt in: M. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt (als Suter). 

*1363 Suter (LUB I/3; 313): «... Thoman Rich 
gibt von des ~s veld ...» 

1791 Suter (PfAM LBMMC 1682; III S. 78, 
5/16): «... mortua est Elisabetha ~in vidua ex 
Komm. pauper.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 193f.: Sutter. Erscheint 1374 in 

Mels und Pfäfers, in Wartau 1479, in Senn-
wald 1492, dann auch in Trimmis, Malans, 
Vättis. Glarner Suter seit 1575 in Gretschins 
(Wartau). Altverbürgert sind die Sutter heute 
in Vättis, Wartau, Wildhaus (und weiter im 
Toggenburg), dann auch verbreitet in Grau-
bünden. Auf rätischem Gebiet fällt möglicher-
weise auch rtr. sut`er 'Pfändungsbeamter' in 
Betracht. 

Vogt 1979, 65: Sutter. 1363 Jäkli Suter in Düns; 
weiterhin auch am Dünser- und Schnifnerberg 
belegt. 

Längle 1985, 50: Sutter. Kommt vom lat. SUTOR 
'Näher; Schuhmacher, Schneider'. Wir finden 
1363 Jäcklein der Sutor in Düns; 1438 Cu[n]z 
Sutter, Schnifis; 1473 Cunrat Suter, Bürger 
von Feldkirch, dessen Vater henni Suter von 
Bludesch stammt; 1555 Claß Sauter von 
Thünß (Düns). Sutter als Berufsname kann 
überall entstehen, weshalb das Geschlecht 
weit verbreitet ist, ohne dass ein Zusammen-
hang bestehen muss. So scheint der FamN im 
ganzen rätischen Gebiet vielerorts auf. 

FamNB-CH 3, 1813ff.: Suter. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, GL (Glarus), LU, OW, SG (De-
gersheim, Ennetbühl, Krummenau, Nesslau, 
Wattwil), SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH. 

FamNB-CH 3, 1817f.: Sutter. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), AR (Bühler), BE, BL, 
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GR (Igis, Malans, Mastrils, Schiers, Sils im 
Domleschg, Tenna, Versam), SG (Alt St.Jo-
hann, Degersheim, Ebnat, Jonschwil, Kappel, 
Niederglatt, Oberbüren, Rebstein, St.Gallen-
kappel, Vasön, Vättis, Wildhaus), SO und TG. 

Plangg 1997, 226: Sut(t)er. Berufsname, der im 
Vorarlberger Unterland vorkommt. Aus 
SUTOR, schwäb. Sauter. 

Deutung 
Zu mhd. s¯uter m. 'Näher, Schneider, Schus-
ter', Lehnwort aus lat. SUTOR 'Schuster', 
nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 720; Bre-
chenmacher 2, 708; Duden FamN 654. 
Siehe auch Þ Sauter; Þ Schuster. 

Typ: Soziale Gruppen 

Szedalik  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
(ZH) eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1819: Szedalik. 1916 aus Ungarn 

in ZH eingebürgert. 

T 

Tadel 
 
/tçad¼l/ 
Bezeugt in: S 

1769 Tadel (PfAS LBMCD 1695; fol. 143v, 
5/10): «Parentes: Antonius ~ von Bischopff-
zell [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu mhd. tadel m. 'Tadel, Fehler, Ma-
kel, geistiges oder körperliches Gebrechen, 
Hautflecken (besonders Auge oder Schorf 
einer Eiterung)', als Übername. 

Typ: Übernamen 

Taglöhner 
 
/tçaglñ�œn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1742 Taglöhner (PfAS LBMCD 1695; fol. 94v, 
1/17): «Parentes: Joanes ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. tagel̄on m. 'Taglohn', abgeleitet 
auf -er nach der Tätigkeit. Vgl. Brechenma-
cher 1, 263. 

Typ: Soziale Gruppen 

Talacker 
 
/tçalaék¼r/ 
Bezeugt in: E 

1780 Thahllacher (PfAE TESFB 1650; fol. III 
74r, -/7): «... testibus [Ehe] ... et Catharina ~i» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
namens *Talacker. Vgl. Brechenmacher 1, 
265. Ob ein Zusammenhang mit �†Taläcker 
Eschen angesetzt werden darf, bleibt frag-
lich. Vgl. FLNB I/3, 308. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tangel 
 
/tÇa¾Æ/ 
Bezeugt in: E 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/3, 1999: Dangel. Evtl. steckt ein PN 

Dangel im FlN �†Dangelbünt (E)? RN 3, 261 
verzeichnet einen FamN Tangel für Mels. 

FLNB I/5, 533: Tangel. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Dangelbünt (E). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zum biblischen Namen Daniel. 1484 
ist in Mels ein Hans Tangel bezeugt. Vgl. 
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RN 3, 261. Lautlich stellt der Ansatz keine 
Probleme; zu Velarisierung des ursprüngli-
chen /-n�›-/ > /-¾-/ siehe analog den FlN 
Finga (T) < rtr. /vÇ�‹ãn½/ (vgl. FLNB I/1, 331). 

VN: Daniel 
Typ: Rufnamen 

Tannberger 
 
/tÇa¯nb�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: G 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 111: Tannberger (G). Nach Kaiser 

1847, 306. 
Salzgeber 1979, 52: Tannberger. Ein Walserna-

me, um 1485 in Schruns bezeugt. 
Fritz 1981, 72: Tannberger. Urk. bezeugt 1485 

in Bartholomäberg. 
FamNB-CH 1, 393: Dannenberger. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1823: Tanneberger. Vereinzelt 

jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft mit 
den häufigen Namen Tannberg, Tannen-
berg oder Tanneberg. Vgl. RN 3, 586; Bre-
chenmacher 1, 268; Duden FamN 655. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tanner 
 
tÇa¯n¼r 
Bezeugt in: T, Tb, S 

*1456 Tanner (PfAS Urb 1664; fol. 4r, Z 2): 
«Bascha ~ von Schan zinset ... besiglet anno 
1456.» (S) 

1460 Tanner (GAT U 28; Z 2): «... petter ~ ...» 
(T) 

1476 Tanner (SchäU 11; fol. 1b): «... Lienhardt 
~ ab dem Trissnerberg.» (Tb) 

~1510 tanner (LUB I/4; 270): «... Stost ... an Jos 
~s ... gÒuter» 

~1510 tanner (LUB I/4; 272): «... stost ... an Jos 
~s ... gÒuter» 

~1510 tanner (LUB I/4; 299): «... stost ... an Jos 

~s g�•ut ...» 
1534 thanner (SchäU 54): «Ich Sigmund ~ von 

Schan ...» (S) 
1544 thaner (SchäU 58): «... an plesi ~s guth ...» 

(Tb) 
1566 Danner (GAT U 2; Z 4): «... Gretha ~in ...» 

(T) 
1569 Danner (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Clas ~ 

...» (Tb) 
1572 Danner (GATb U 29; Z 2): «... Hanns ~ 

...» (Tb) 
1584 Thaner (U 56; fol. 11a): «Mehr Alss Vogt, 

Hanss ~s Selligen Tochter ...» (Tb) 
1584 Thanner (U 56; fol. 11b): «Clauss ~ Alss 

Vogt Thoman Negellinss Sellig Weib» (Tb) 
1584 Danner (U 56; fol. 14b): «Clas ~» (Tb) 
1584 Thanner (U 56; fol. 18a): «Jerg ~ der El-

ter» (S) 
1589 Tanner (AlpAV U 22b; fol. 3b): «... Clau-

sen ~ ...» (Tb) 
*1590 Thanner (PfABe ZB 1574; fol. II 62v, Z 

16): «Item gerechnet mit der anna ~i am 28 
JulÇy anno [15]90 ...» (G) 

1598 Danner (GATb U 13; Z 4): «... Thoman ~s 
(hof) ...» (Tb) 

1602 Tanne(r) (SchäU 114; Z 11): «... Von 
Hannss ~ Zum Brunnen erkaufft.» (Tb) 

1604 Tanner (U 61; fol. 5b): «Zuvor hat disen 
Zins geben Caspar Beckh am Trüssnerberg, 
wegen Leonhardt ~s Daselbst ...» (Tb) 

1615 Thanner (GATb U 21; Z 6): «... Niclaus ~n 
...» (Tb) 

1616 Tanner (Schä U 13; fol. 11b): «Johannes ~ 
...» (S) 

1616 Thanner (Schä U 13; fol. 12b): «Christen ~ 
von Schan ...» (S) 

1626 Danner (SchäUrb 117; fol. 6a): «Sebastian 
~ Zue Schan Zinset ab seinem Weingarten in 
Ratitsch gelegen ...» (S) 

1635 Tanner (GATb U 1; Z 6): «... Class ~ ...» 
(Tb) 

*1638 Thanner (PfAS U 10; S. 13, Z 7): «Item 
Er Sebastian ~ ... verordnet gemeltem häyli-
gem Rosario Ein E¨ysen khuo, darvon Jerlich 
zinß 9 lb Schmalz.» 

1639 Danner (RA CXLV 1639-1648; S. 5, Z 
11): «Claß ~ sagt ...» 

1652 Tanner (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Sebastian 
~ ...» 

1652 Tanner (GATb U 6; Z 3): «... Sebastian ~ 
...» (Tb) 
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1652 Taanner (LUB I/4; 243): «... Jtem Sebas-
tian ~ Seckelmeister, ... » 

1656 Tanner (SchäStB 131; fol. 7b): «Bascha ~» 
(Tb) 

1658 Tanner (AS 1/1; fol. 108v, Z 2): «Thoma ~ 
von Schan sagt ...» 

1663 Tanner (PfAS LBMD 1659; fol. 116r, Z 
14): «... sepulta est infans ... filiola deß Han-
neß ~s et ...» (S) 

1689 Tanner (PfAT U 1689; fol. 4r, Z 11): «Fer-
ners seindt etwelche pia Legata ... zue der Co-
operatur anfang ... gestifft worden, ... Als 
Nemblichan Zinßen stifftet ... Hannes ~ zue 
Vaduz Capital 130f. ...» 

1693 Thanner (PfAS Urb 1693; I fol. 35r, Z 1): 
«Johanneß ~ zÇu Schan ...» 

1705 Tanner (PfAS LBMCD 1695; fol. 25r, 
4/18): «Patrini [Taufe]: ... [et] Margareth ~in» 

1710 Danner (PfAS Urb 1710; fol. 14r, Z 6): 
«Ein stÇuckh gÇueth in BartladÇuren genant gele-
gen stost aÇufwert ... vnd gegen dem berg an 
Johannes ~s gÇueth ...» 

1724 Danner (GAS U 149; fol. 4a): «Johann ~» 
(S) 

*1742 Danner (PfAS KR; Nr 65, fol. 3r, Z 13): 
«... mer dem Andreas ~ schmidt bezalt ...» 

1755 Danner (PfAE TESFB 1650; fol. I 99r, 
3/30): «Parentes ... Josephus ~ [et] ...» 

1779 Danner (GAS U 133; fol. 1b): «... Andreas 
~ ... des Gerichts ...» 

1780 Danner (GAS U 135a-d; a, fol. 3b): «An-
dreas ~» 

1780 Danner (GAS U 152; fol. 6b): «Andreas 
~» (S) 

1806 Da¯ner (GAS U 143; 3, fol. 1b): «Johanes 
~s sel: witib ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Tanner (T). 
Ospelt 1939, 112: Tanner [tann¼r] (S). 
Tschugmell 1958, 178: Tanner (T). Von Trie-

senberg. 
Tschugmell 1960, 107: Tanner (S). Seit 1534. 
FamB-Tb 3, 345ff.: Danner. Auch Tanner und 

Thanner. Stammbaum der Familien Danner 
von Triesenberg. Erste urkundliche Erwäh-
nung im Jahre 1460. 

FamB-S, 125: Tanner. Stammbaum der Familien 
Tanner von Schaan, die wahrscheinlich von 
Triesenberg stammen. Erste Erwähnung für 
Schaan im Jahre 1534. 

FamNB-CH 1, 393: Danner. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Frankreich eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1823ff.: Tanner. Altverbürgert in 

AG, AI (Appenzell, Oberegg), AR (Herisau, 
Schwellbrunn, Speicher, Teufen, Urnäsch, 
Wald, Waldstatt, Wolfhalden), BE, BL, FR, 
GR (Davos, Fanas, Maienfeld), LU, SG (Bal-
gach, Bichwil), SH, SZ, TG, TI und ZH. 

FamNB-CH 3, 1835: Thanner. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

FLNB I/5, 534: Tanner. Enthalten in den FlN 
�†Danner (S), �†Danerweingarten (V) und Tan-
nerhus (T). 

Deutung 
Zu mhd. tan m. 'Wald, Tannenwald', abge-
leitet auf -er nach der Wohnstätte am oder 
im Wald oder an einer Ortschaft dieses Na-
mens. Vgl. RN 3, 464; Brechenmacher 1, 
269. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tanner Vega  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Bolivien ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 464: Tanner. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Die meisten FamN Tanner gehören 
nicht zum Namens des Baumes, sondern zum 
Kollektivum mhd. der tan 'Tannenwald'. 

RN 3, 532: Tanner. Nach der Herkunft vom Da-
voser Hof Tanna. 

Tappeiner 
 
/tapÇ�‰�›n¼r/, /tÇap�‰�›n¼r/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vogt 1995, 264: Tappeiner. Das Tappeinerhaus 

Nr. 20 [in Balzers], nach dem FamN der letz-
ten Bewohner so benannt. Früher war es das 
Hopp'sche Gasthaus, auch mit dem Namen 
Hirschen, und später das Wohnhaus von 
Lehrer Baptist Vogt. 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu einem Hofnamen Tappein in Schlanders 
(Unterer Vintschgau, Südtirol). Die Ablei-
tung auf -er bezeichnet die Herkunft. Zur 
sprachlichen Deutung des Hofnamens vgl. 
Finsterwalder 1978, 230. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tardi 
 
/tÇard�—/ 
Bezeugt in: E 

vor 1699 Tard¨y (PfAE BB 1699; S.): «Jacob ~ 
[bezahlt] ...» 

1700 Ta(r)de (PfAE TESFB 1650; fol. III 52v, 
2/7): «... coniuncti sunt honestus Juuenis Jaco-
bus ~ cum ...» 

1702 Tardi (PfAE RB 1637; fol. 118v,Z 13): 
«Mer bezalt wegen Jacob ~ß ...» 

1724 Tard¨y (PfAE KR 1650; S. 13,Z 14-15): «... 
ein acker aÇuf der HÇuob, stost ... gegen berg an 
Jog ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1826: Tardy. Altverbürgert in 

VD. 

Deutung 
Zu einer Rufform Tardi des Heiligenna-
mens Medardus. Für Chur ist 1595 Michael 
Tardi bezeugt. Vgl. RN 3, 911. 

VN: Medardus 
Typ: Rufnamen 

Tarnutzer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 534: Tarnutzer. Für GR gut bezeugt. Nach 

der Wohnstätte bzw. Herkunft von der Alp 
Tarnuz in der Gemeinde Conters im Prättigau. 

FamNB-CH 3, 1826: Tarnutzer. Altverbürgert in 
GR (Schiers). 

Deutung 
Nach der Wohnstätte in bzw. Herkunft von 
der Alp Tarnuz in Conters i. P. Vgl. RN 3, 
534. 

Typ: Wohnstättennamen 

Täscher 
 
/tÇ�‰¹�™s¼r/, /tÇ�Š¹�™s¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb 

*1406 Täscher (LUB I/4; 162): «... verlichen ha-
bent ... Hainzen ~ ... Walliser alle Ze disen 
Zyten Sesshaft an dem Trysnerberg ...» (Tb) 

1429 Tescher (SchäU 7; fol. 2a): «... stossen ... 
hinden an Hansen ~s ackher ...» (T) 

~1510 tÒascher (LUB I/4; 253): «... st�™osst vfwert 
an Peter ~s Kinder ...» 

1615 Tascher (GATb U 21; Z 11): «... Hainzen ~ 
...» (Tb) 

1683 Descher (PfAM LBMMC 1682; I S. 2, 
6/18): «... baptizavi Jnfantem, filium illegiti-
mum ... pater teste matre erit Christianus ~ 
coniugatus ... ex parochia Trimensi ...» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1615 nimmt Bezug auf Urkundentext aus 
dem Jahr 1406. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Täscher (T, Tb). Rtr. taisch, 

von einem alträtischen Namen Tagio stam-
mend. 

Ospelt 1939, 112: Täscher (T, Tb). 
Vallaster 1974, 161: Descher, Tescher und Tä-

scher, uralt im Montafon, 1487 Silbertal, 1489 
Tschagguns, 1504 Gortipohl, 1546 Tschag-
guns, dann noch in Schruns und Vandans; dar-
auf verliert sich der Name. 

Vogt 1979, 65: Tescher. 1378 Hainz Täscher, 
Triesnerberg; 1487 Agatha Tescherin, Alpe 
Netzen. 

Fritz 1981, 72: Tescher. Urk. 1455 in Tschag-
guns, 1487 in Gortipohl, 1491 in St.Gallen-
kirch, 1496 in Silbertal, 1521 in Vandans. 

FamB-Tb 1, 44: Täscher (Tb). Von einem FlN 
Täscher(loch) oder ufm Täscher. 

FamNB-CH 3, 1821: Täscher. Altverbürgert in 
GR (Küblis). 

FLNB I/5, 535: Täscher. In den FlN Täscher 
(Tb), Täscherbord (Tb), �†Täscheregga (Tb), 
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Täscherloch (Tb), Under Täscherloch (Tb). 

Deutung 
a) Zu mhd. tasche, tesche f. 'Tasche', abge-
leitet auf -er nach der Tätigkeit als Ta-
schenmacher. Vgl. RN 3, 723; Brechenma-
cher 1, 273; Id. 13, 1887f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nach der Herkunft aus der Walliser Ort-
schaft Täsch. Vgl. RN 3, 419. 

Typ: Wohnstättennamen 

Täschermann 
 
/tÇ�Š¹�™s¼rm`an/ 
Bezeugt in: R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 536: Täschermann. Enthalten im FlN 

Täschermann (R). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Allenfalls Verbindung des FamN Þ Tä-
scher mit dt. Mann m., analog etwa zu den 
FamN Bauermann oder Webermann; vgl. 
Duden FamN 108, 698. 

Typ: Soziale Gruppen 

Tatrai  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Telidis  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Telley  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1829: Telley. Altverbürgert in 

FR. 

Telser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, T, Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1829: Telser. 1915 aus Österreich 

in GR und 1951 aus Italien in AG eingebür-
gert. 

Tentsch 
 
/tÇent�™s/ 
Bezeugt in: Unterland 

~1510 t�™onsch (LUB I/4, 281): «stossend ... ann 
~en graben ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Salzgeber 1979, 52: Tensch. Der Zermatter 

FamN Tensch dürfte sich decken mit Dönz, 
der schon 1305 im Montafon, 1654 im Prätti-
gau als Tönz und auch in Davos vorkommt. Es 
dürfte sich um eine Kurzform von Gaudenz 
bzw. Gudenz handeln. 

FLNB I/5, 538: Tentsch. Der FamN Tentsch ist 
in den FlN Tentscha (E und G), �†Tentschen-
brückle (E), Tentschagraba (E und G) und 
Tentschameder (E) enthalten. Unsicher, ob 
Tentscher und Tentsch dasselbe sind. 

FamNB-CH 3, 1849: Tönz. Altverbürgert in GR 
(Seewis i. Pr., Vals). 

Deutung 
Rufform zum Heiligennamen Antonius; 
entsprechend der bündn. Form Tönz. Vgl. 
RN 3, 350ff.  

VN: Anton 
Typ: Rufnamen 
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Tentscher 
 
/tÇent�™s¼r/ 
Bezeugt in: S 

1741 Dönscher (PfAS BB/F 1663; fol. 23r, Z 6): 
«Maria Anna ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 538: Tentscher. Unsicher, ob Tent-

scher und Tentsch dasselbe sind. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Rufform Tentsch (auch Tönz) aus dem 
Heiligennamen Antonius; vgl. RN 3, 350ff. 
Die Ableitung auf -er geht offenbar auf ei-
nen patronymischen RuN zurück: 'Sohn des 
Tentsch'. 

VN: Anton 
Typ: Rufnamen 

Tercka  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Terge 
 
/tÇerge/ (?) 
Bezeugt in: E 

1799 Terge (PfAE TESFB 1650; fol. I 144r, 
2/26): «Parentes ... Valentinus ~ et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vereinzelte Form unbekannter räumlicher 
Herkunft; eine zuverlässige sprachliche 
Herleitung ist hier nicht möglich. 

Tersteeg  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Holland einge-
bürgert. 

Deutung 
Westniederdt. und niederländ. 
Wohnstättenname zu mnd. t[o d]er stege 
'zur Stufe, zur Treppe, zum Steg; zum 
(steilen) Weg'. Vgl. Duden FamN 658. 
Nach Brechenmacher 1, 293 für den 
Anwohner einer engen Gasse. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tester 
 
/tÇe�™st¼r/ 
Bezeugt in: E 

1622 Dester (Pfäf 26/8a; Z 5): «... Dilectum no-
bis in Christo Emanuelem ~ ... ad eandem pa-
rochialem Ecclesiam in Eschen canonice in-
vestire dignaremur.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 194: Tester. Altverbürgerte Bünd-

ner von Chur, Safien, Splügen und Valendas. 
In Grabs in unserem Jh. eingebürgert. Zu lat. 
TEXTOR 'Weber'. 

FamNB-CH 3, 1832: Tester. Altverbürgert in 
GR (Safien, Splügen). 

Deutung 
Wohl zu altit. testore, ital. tessitore m. 'We-
ber', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 707 (s. 
v. Tester). 

Typ: Soziale Gruppen 

Thaler 
 
/tçal¼r/ 
Bezeugt in: S, P, M. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1779 Thaler (PfAS LBMCD 1695; fol. 346v, 
4/18): «... obiit Infans Josephi ~ ex Rhaetia» 

1807 Thaler (PfAM LBMMC 1682; I S. 301, 
5/5): «Parentes ... [et] Waldburga ~ pauperes 
et vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
RN 3, 444f.: Thaler. Für GR bezeugt. 
FamNB-CH 3, 1833: Thaler. Altverbürgert in 
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SG (Gaiserwald, Gossau, Krinau, Mogelsberg, 
Mosnang, Oberhelfenschwil), TG und VD. 

Deutung 
Zu mhd. tal n. 'Tal', nach der Wohnstätte in 
einem Tal oder nach der Herkunft aus einer 
Ortschaft des Namens T(h)al. Vgl. RN 3, 
444f.; Brechenmacher 1, 265; Duden FamN 
659. 

Typ: Wohnstättennamen 

Thanei  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1835: Thanei. 1902 aus Öster-

reich in SG und Mitte des 20. Jhs. aus Italien 
in ZH eingebürgert. 

Thom 
 
/tÇ�œm/ 
Bezeugt in: S, E 

1800 Thom (PfAE TESFB 1650; fol. III 34v, 
7/17): «... obiit Infans S̈ybilla Guntli, filia ... et 
Barbarae ~in vagabundorum ex Helvetia.» (E) 

1810 Thom (PfAS LBMCD 1695; fol. 305v, 3. 
Sp. Z 5): «Patrini [Firmung]: ... Theresia ~in» 
(S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1839: Thom. Altverbürgert in GR 

(Ardez, Susch). 

Deutung 
Zur Kurzform Thom zum biblischen Namen 
Thomas. Vgl. RN 3, 304. 

VN: Thomas 
Typ: Rufnamen 

Thoma 
 
tç�œm½ 
Bezeugt in: B, T, S, M 

*1416 thoman (LUB I/3; 381): «... Jm Rattill 
stozt an ~s g�•ut ...» 

1443 thoman (U 34; Z 1): «... dis nachbenemp-
ten claus ~ els sin husfrow ...» (T) 

1552 thoman (SchäU 62): «... stosst vffwert dem 
Land nach an Christan ~ g�•ut ...» 

1565 Thoman (SchäU 70; Z 18): «... Stost ... ge-
gen perg an Cristan ~s guet.» (B) 

1584 Thoman (U 56; fol. 5a): «Clauss ~» (B) 
1649 Thomma (AS 1/1; fol. 11r, Z 22-23): 

«Hanß Bürzli von Balzers sagt ... dz er von 
seinen Öhn¨y seel. Cla�ˆuß ~ so 80 oder 90 jähri-
ger man gewessen so vill vernommen, dz ...» 

*1669 thoman (PfAS U 10; S. 87, Z 15): «... 
zinzt ietzt Johannes ~ von Schan ...» 

1790 Thomänin (PfAM LBMMC 1682; I S. 243, 
2/20): «Parentes ... et M(aria) Anna ~ paupe-
res.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 112: Thoma, Thoman (B). 
Perret 1950, 195: Thoma. Der Name erscheint 

1465 in Churwalden, dann auch im Obertog-
genburg, in Amden und in Maienfeld. 1584 
kommen sie in Balzers vor, 1700 in Valens 
(Thoma). Zum hebr. PN THOMAS 'Zwilling'. 

Tschugmell 1957, 90: Thoma, Thoman (B). 1474 
bis 1732. 

Vallaster 1974, 179: Thoma (wals.). 1496 er-
wähnt, in den Büchern von Tschagguns, all-
dort noch eine Familie. Vom Montafon auch 
nach Bludesch gekommen. 

Vallaster 1974, 186: Thomann. Als Beamter im 
Gericht in Schruns. 

Fritz 1981, 72: Thoma (Toman). Urk. bezeugt 
1400 in Schruns, 1427 in Bartholomäberg, 
1445 in Silbertal, 1478 in St.Gallenkirch, 
1509 in Tschagguns. 

FamNB-CH 3, 1839: Thoma. Altverbürgert in 
AG und SG (Amden, Benken, Dorf bei Schä-
nis, Kaltbrunn, Rufi, Schänis) sowie zahlreich 
jünger eingebürgert aus Deutschland, gele-
gentlich aus Österreich. 

FamNB-CH 3, 1839f.: Thomann. Altverbürgert 
in AG, BE, GR (Mutten), SG (Valens), SO, 
TG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1840: Thommann. Vereinzelt jün-
ger aus Deutschland eingebürgert. 

FLNB I/5, 539: Thoma. Enthalten in den FlN 
�†Thomales Acker (B), �†Thomales Wies (B) 
und �†Tomansacker (E). 
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Deutung 
Zur Rufform Thoma des biblischen Namens 
Thomas. Vgl. RN 3, 302ff.; Brechenmacher 
1, 303; Duden FamN 662. Ð Siehe auch Þ 
Thomann. 

VN: Thomas 
Typ: Rufnamen 

Thomali 
 
/tÇom½li/ 

1579 tomali (Pfäf 22/5; fol. 4v, Z 15): «~ss 
kinder ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1839: Thomale. Altverbürgert in 

GR (Domat/Ems). 

Deutung 
Zur alem. Koseform Thomali des 
biblischen Namens Thomas. Vgl. RN 3, 
304. 

VN: Thomas 
Typ: Rufnamen 

Thomann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 302: Thomann. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zum biblischen Namen Thomas. 
FamNB-CH 3, 1839f.: Thomann. Altverbürgert 

in AG, BE, GR (Mutten), SG (Valens), SO, 
TG, ZH. 

Deutung 
Siehe Þ Thoma. 

Thöni 
 
tó�œn�— 
Bezeugt in: V, M 

1396 toeni (LUB I/1; 387): «... ~s ...» 
*1414 Thöny (LUB I/1; 413): «~» 
1493 thöni (U 17; Z 6): «... Jörg ~ ...» 
1509 Töni (SchäU 25; Rückseite der Urkunde): 

«Urfed Hannsen ~s ... Eschnerberg.» (E) 
1509 Thene (SchäU 25): «Ich Hanns ~ zÒu Sche-

nenbül am Eschnerberg ...» (E) 
1510 thene (GATb U 22; Z 6): «... stost vnen an 

anndras ~s seines brÇuders g�•utt ...» (Tb) 
~1510 tÒoni (LUB I/4; 256): «... andras ~ ...» 
~1510 tÒoni (LUB I/4; 260): «... Stost ... an cris-

tan ~s gÒuter» 
~1510 tÒoni (LUB I/4; 268): «... Stost ... an 

B�•urckart ~s erben g�•ut ...» 
~1510 tÒoni (LUB I/4; 278): «... stost ... an marta 

~n g�•ut ...» 
~1510 tÒoni (LUB I/4; 310): «... stost ... an cristan 

~s ... gÒuter ...» 
1510 Thene (SchäU 27): «... Und Ursula ~ von 

Schan ...» (S) 
1511 thöni (U 4; Z 11): «... Jörgen ~ ... als pfle-

ger der gemelten sant thomas pfr�•und ...» (S) 
1513 Thene (GAB 016-2; fol. 62a, 3. Br.): «... 

�™und ich Jörg ~ all drey z�™u Vad�™uz gesessen ...» 
(V) 

1513 töni (U 5; Z 9): «... Jörg ~s w¨ybs gÒut ...» 
(V) 

1516 thöni (GAT U 21; Z 12): «... Jorgen ~ ...» 
1516 thönj (SchäU 33): «... namlich hans ~ gal-

les thönis sÒalchten sun ...» (V) 
1516 thöni (U 47; Z 37): «... Jörgen ~s ... ge-

schwornen des gerichts z�•u vadutz ...» 
(1800) 1521 Töne (GAB 016-2; fol. 74b, 9. Br.): 

«... Çund Jörg ~ Gerichtsgeschwornen des Ge-
richts zu VadÇutz ...» (V) 

1536 theni (SchäU 55): «... stosst ... an Jerg ~ ...» 
(S) 

1541 thenj (U 52; Z 5): «... Hans gallus ~ vnd 
...» (V) 

1544 theni (SchäU 58): «... vnd Ich Frena ~ sein 
Eeliche Haussfraw ...» (Tb) 

1556 Thengi (PfABe d/5; fol. 2v,Z 25): «... stoßt 
... ahn Ulrich ~s guot.» 

1556 thöni (SchäL 63a/b; a, fol. 1b): «... Stost ... 
An Vlin ~s lehenackher ...» (T) 

1558 Thöny (GATb U 9; Z 3): «... vnnd Petter ~ 
...» (Tb) 

1569 Thöni (AlpAV U 7; fol. 2a): «... Joss ~n ...» 
1573 Thöni (GAT U 37; Z 5): «... Joss ~ ...» 
1579 töni (Pfäf 22/5; fol. 6r, Z 1): «Jos ~s guot 

under der laim gruob ...» 
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*1582 Thon̈y (PfABe ZB 1574; fol. II 64r, Z 8): 
«[Überschrift] Vad�ˆutz[:] Item gerait mit dem 
hansen ~ am 29 december anno [15]82 ...» (V) 

1584 Thenny (U 56; fol. 11a): «Vlrich ~» (Tb) 
1584 Thöni (U 56; fol. 21b): «Adam ~» (V) 
1584 Thönny (U 56; fol. 30a): «Hannss ~» (E) 
1584 Thönn�™y (U 56; fol. 32a): «Joss ~» (M) 
1584 Thonj (U 56; fol. 8a): «Vlrich ~» (T) 
1596 Deni (GAP U 4; Z 26): «... Jerg ~ ...» 
1604 Thön̈y (RA CXLV 1602-1605; fol. 20r, Z 

14): «... er heüß Joß ~ se¨ye be¨y 56 Jahr wohne 
zue Mauren.» 

1604 Thön̈y (RA CXLV 1602-1605; fol. 22v, Z 
1): «... er heisse Hannß ~ seines Alters ohnge-
var be¨y 30 Jahren, wone zue Schönenbüel in 
der Herrschafft Schellenberg.» 

1604 Thöni (U 61; fol. 18b): «... stost ... abwert 
dem Landt nach An Andress ~ss weibs gut ...» 
(S) 

1604 Thön¨y (U 61; fol. 20a): «~» (S) 
1604 Thon̈y (U 61; fol. 31a): «Item Andreas ~ 

Zue Vadutz ...» (V) 
1610 Thöni (GAT U 42; Z 12): «... Vlrich ~ss 

Lehen Ackher ...» (T) 
1610 Thönin (PfABe d/10; fol. 2v,Z 19): «... ein 

ackher ... stost ... an Thrina ~in ...» 
1610 Thöni (PfABe d/9; fol. 1r,Z 6): «... Lien-

hart und Christa ~ gebrüderen ... wonhafft zue 
Trißen ...» 

1610 Töni (U 65; Z 15): Ein Acker in Triesen 
stösst «gegen dem Perg an Vle ~s Lehen Ack-
her ...» (T) 

1613 Döni (HALV HSK 7,28; HSK 28, S. 38): 
«gegen Schan Ahn Aªman ~s Erben ...» 

1616 Denj (Schä U 13; fol. 7b): «Andreass ~ 
Zue Vadutz Zinnsst ...» (V) 

1616 Thöni (Schä U 13; fol. 9a): «Geörg ~ (Zue 
Vadutz) Zinst ...» 

1620 Toni (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 14): «Joß ~ ...» 
1620 Töni (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 9): «Hanß ~ ...» 
1626 Thön̈y (SchäUrb 117; fol. 10a): «Anndreas 

~ Zue Vadutz, Zinset auser vnnd ab ainer 
Bündt In Batlagrosch in Schaner Khilchspill 
...» (V) 

1634 Thöni (Pfäf 7; fol. 1r, Z 26): «... und zu 
gleich auch der herren ... Hanß ~ ... von den ... 
Pfarrgenosßen zu Eschen erkiesten gewaltha-
beren ...» 

1634 Thöni (U 21; Z 2): «... Hannss ~ ...» (E) 
*1638 Thön̈y (PfAS U 10; S. 9, Z 14): «Darum-

ben sezt Hanß ~ zue Vaduz underpfandt sein 

aigen ackher in der Sax gelegen ...» 
1638 thöni (RA 7; fol. 1a): «... landtwaibel Jos ~ 

...» 
1639 Thöni (GAE III/20; Z 5): «... Jos ~ ...» 
1640 Döni (GAR U 15; Z 8): «... , vnd Joss ~ ...» 
1640 Döni (GASb U 10; Z 8): «... Joss ~ ...» (R) 
1640 Döni (PfAE 25/1; fol. 1r,Z 2): «... vnnd mit 

Ime [Georg Marxer] Ich Anna ~n sein Eheli-
che hausfraw, Bekhennen ...» 

1640 Thöni (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 19): 
«... Testibus [Ehe] ... et Jos ~ waibel.» 

1642 Döni (GATb U 20; Z 1): «Ich debÇuss ~ am 
Trisnerberg ...» (Tb) 

1642 Thöni (RA CXLV 1639-1648; S. 76, Z 17): 
«Tschabrun stelt Kündtschafft m(eister) Georg 
~ den Schmidt ...» 

1644 Thöni (Pfäf 26/12; fol. 1r, Z 23): «... wie 
auch daß ienig bezeügt, ... der ehrsam und 
weise Jos ~ Gerichts beisizer im Namen ainer 
ganzen gemaindt.» 

1645 dönni (GATb U 23; Z 1): «Ich Geörg ~ der 
Alt Am Trissnerberg ...» (Tb) 

1649 thöni (Pfäf 22/8; fol. 1r, Z 24): «... stosst ... 
an ... aman Joß ~ ...» 

*1650 Töni (PfAE KR 1650; S. 16,Z 7): «... ein 
acker an Marx Halden stost ... an Wendeli(n) 
~ ...» 

*1650 Toni (PfAE KR 1650; S. 34,Z 1): «Hanß 
~ auf Schönenbeüll ... setzet zÇuo vnderpfandt 
Ein acker in Marxhalden ...» 

1650 Töni (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 3/8): 
«Per baptismum gratiae Dei est restitutus 
Wendelinus infans Joan(nes) ~ et ... paren-
tum.» 

1650 Toni (PfAE TESFB 1650; fol. I 1v, 9/26): 
«... Patrini fuerunt Jodocus ~ et ...» 

1651 Thönin (PfABe 31/3; fol. 1v,Z 13): «Item 
se¨yne [Hans Walch] vnd deß Wendelin ~s 
Weingarth bettlin ... geheren nacher Benderen 
zu zehendten.» 

1653 Thönj (PfABe U 35; Z 2): «... mit handt 
deß Ersammen ... Joß ~ß der Zeit Landtaman 
der herrschafft Schellenberg ... zu khauffen 
geben hab ...» 

1654 Thöny (LUB I/2; 375): «Jos ~ aman» 
1654 Toni (PfAE RB 1637; fol. VI v,Z 5): «An-

no 1654 ist ... erwelt worden ... Hans ~ auf 
Schöne beül ist Ewig liecht pfleger.» 

1654 Thönni (Pfäf 10; fol. 1r,Z 1): «Ich Iodorus 
~ der Zeit Landtaman und Richter der Herr-
schafft Schellenberg ... thue khundt ...» 

1656 Thöni (SchäStB 131; fol. 8a): «Christa ~ 
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für sich selbsten» (Tb) 
1658 Tien (AS 1/1; fol. 116v, Z 14): «Hanß ~ 

von Schan sagt ...» 
1660 Thöni (GAE III/14; Z 5): «... Joss ~ ...» 
1660 Thöni (Pfäf 11; Z 5): «... bëywesendt der 

Ersammen undt Weisen, alten Landtamman 
Joß ~ ... alß hierzu deputierten, von bemelten 
kilchgenosßen zu Eschen in der Herrschafft 
Schellenberg ...» 

1661 Thöni (U 71; Z 4f.): «... Vnserer Herr-
schafft Schellenberg alten Lanstaªman Vndt 
lieben getrewen Joss ~ ...» 

1662 Thöny (GAS U 28; fol. 1a): «... Joss ~ ... 
New= vnnd alte Landtaªmänner ...» 

1664 Thön̈y (PfAS Urb 1664; fol. 8v, Z 1): 
«Jeorg ~ zÇu VadÇuz ...» (V) 

1665 Thön̈y (PfAM UJ 1665; fol. IIv, Z 12): «... 
Landtamman Joß ~ ...» 

1667 Döni (GAG U 8; Z 5): «... Joss ~ ...» 
1667 Thöni (PfABe 28/31; fol. 3v,Z 17): «... 

haben wier ... gepeten ... den ... Josß ~ der Zeit 
landtammann der herrschafft Schellenberg ...» 

1669 thönni (GAE III/19; Z 15): «... ~s ...» 
1669 Töhnni (GAE III/19; Z 6): «...; In Herrn 

Aªman Joss ~s Riedt madt ...» 
1670 Thön¨y (GAR U 9; Z 12f.): «.., Jos ~ ...» 
1673 Thöni (PfABe 28/33; fol. 1r,Z 6): «Eß hat 

Zwar der ... Herr landtvogt dem Herren landt 
aman ~ ... für gehalten ...» 

1683 Thöni (PfAM LBMMC 1682; I S. 1, 1/8): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Mariae ~n ...» 

1684 Döni (RA 28; fol. 1a): «... Antoni ~ ...» 
1687 Thöni (Pfäf 12; 1. St., fol. 1r, Z 4): «Gotts-

haus Ammbtman Johann ~ sol ['schuldet'] man 
für fuohr- und Taglöhn ...» 

1688 Thöni (PfABe 31/5; fol. 1v,Z 22): «... habe 
Johannes ~ alß Gotts hauß ammen den ganzen 
Zechenten in Ribis Pündt angesprochen ...» 

1689 Thöni (Pfäf 13a; 1. St., fol. 2v, Z 22): «... 
deß Wendellinß der Jung ~ß Wingert betli im 
Platzer ...» 

1690 thön¨y (GAS U 70; fol. 4a): «Johannes ~» 
1693 Thöni (PfAS Urb 1693; I fol. 17r, Z 19): 

«... [stosst] ... ahn Geörg ~s ...» 
1694 Thoni (PfABe c/9; fol. 1v Z 7): «Wendelin 

~ ...» 
1696 thöny (AlpAV A 4): «... Jörg ~ ...» (V) 
1697 Thoni (PfAE TESFB 1650; fol. III 52v, 

4/28): «... Nuptias celebrarunt ... et Maria ~n.» 
*1698 thöni (LUB I/4; 478): «Zinst joss ~ ...» 
1698 Dön¨y (RA 31; fol. 1a): «wendl¨y ~» 

17. Jh. Thoni (PfABe LB 1682; S I 64 Z 1): 
«Adam ~ von Mauren ...» (M) 

1699 Thöni (PfAE BB 1699; S. 9,Z 1): «Madle-
na ~n [bezahlt] ...» 

*1700 Thoni (LUB I/4; 520): «... Johannes ~ ...» 
*1700 Thöni (LUB I/4; 520): «... Antoni ~ ...» 
*1700 Thenj (LUB I/4; 521): «... Joss ~ alt Le-

hentrager ...» 
~1700 Thöni (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1v, Z 13): 

«Zwe¨y Stuck zuo N̈endlen stost einer unden 
an Joß ~ß Riedt mad ...» 

1700 Thöni (U 79; fol. 3b): «Johannes ~ des ge-
richts» 

*1701 Thöni (LUB I/4; 465): «... kaÇufft ... von 
Frantz ~ zÇue Eschen ...» (E) 

1708 Thöni (AlpAV U 12): «Johannes ~ des ge-
richts ZÇue VadÇuz» (V) 

1708 thön¨y (GAS U 115; fol. 1b): «... Johaness ~ 
des gerichts ...» (V) 

1708 Thöni (PfABe c/10; fol. 1r,Z 4): «In Streit-
sachen, so sich Eheversprechen halber, ent-
zwüschen Catharina ~n allsß Klegerin ... und 
Peter Büchel von Ruggell allsß Beklagten ...» 

1710 Thönj (PfAS Urb 1710; fol. 3r, Z 5): «... 
Ein stückhle gÇueth ... stost aÇufwerth ... an 
Christa ~ ...» 

1714 Thöni (GAS U 122; fol. 2b): «Andreas ~ 
...» (V) 

1716 thöni (AlpAV U 15): «... Christian ~ ...» 
(V) 

1719 thoni (AlpAV A 6): «... Hanss ~ auff broff-
tscheng ...» (Tb) 

1722 thöni (Pfäf 22/20; fol. 1r, Z 14): «... [stosst] 
an Joannes ~ eigen gueth ...» 

1724 Thön¨y (GAS U 149; fol. 5a): «Joseph ~» 
(S) 

1724 Thöni (GAS U 149; fol. 5a): «Johann ~» 
(S) 

1733 Thöni (PfAE KaR 1650; fol. 2r,Z 1): «Lud-
wig ~ Ist der h. Cappellen zu Roffenberg Ca-
pital schuldig ...» 

1754 Thöni (PfAE 25/2; fol. 1r,Z 1-2): «... zÓu 
wüßen gethan se¨ye hiermit, das L�•udwig ~ ... 
wohn- �•und sesshafft z�•u Eschen ...» 

*1773 Thöni (PfAE SR 1755; S. 7,Z 14): «... ein 
Stuck guett in der Fronen Pünt genant, stost ... 
gegen berg und gegen Rein an Joseph ~ ...» 

1789 Töny (PfAE 25/3; fol. 1r,Z 23-24): «... 
Stück Acker a�•uf dem Heiden genannt, stoßt 
a�•ufwerts �•und gegen Rhein an Joseph ~ oder St 
Lucj-G�•ut ...» 

1803 Töne (SchäA 225-227; 227, S. 5): «Der Hs 
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Jörg ~ ...» (V) 
1804 Thön̈y (AlpAV A 14a-d; a, fol. 1a): «... 

Franz Joseph ~ ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1556 Thengis unsicher. Zuord-
nung von 1658 Tien nach RN 3, 349, wo in der 
Belegreihe zu Thöni 1631 ein Johann Tien zu 
finden ist. Die Form *1700 Joss Thenjalt ist zu 
lesen als Joss Thenj alt 'Jos Thöni, der alte'. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Thöni (T). Vom Taufnamen 

Anton abgeleitet. 
Tschugmell 1931, 98: Thöny. In Mauren von 

1584 bis 1747. 
Ospelt 1939, 112: Thöny [tñoni] (V, E, M). Mit 

weiterer Literatur. 
Tschugmell 1949, 74: Thöny. Zwei Stämme für 

Vaduz seit 1584. 
Tschugmell 1958, 179: Thöni (T) 1584 erwähnt, 

von Triesenberg. 
Tschugmell 1960, 108: Thöny (S), 1661 bis 1754 

erwähnt. 
Vallaster 1974, 179: Thöny. 1481 in Silbertal, 

1534 in der Alpe Spora [Tschagguns], 1621 in 
St.Anton, Bartholomäberg und Silbertal er-
wähnt. Die Taufbücher nennen sie in Schruns, 
St.Gallenkirch, Silbertal und Bartholomäberg. 
Heute hauptsächlich in Schruns und Silbertal. 
Kommt auch in Romanisch Bünden, im 
Vintschgau und Nauders, aber auch bei den 
Walsern vor. Auch im Prättigau und Kloster-
tal. 

Fritz 1981, 72: Thöny. Urk. bezeugt 1445 in Sil-
bertal, 1469 in Vandans, 1538 in Bartholomä-
berg, 1589 in Gaschurn. 

FamB-Tb 1, 44: Thöni (Tb). Aus dem Taufna-
men Anton. 

FamB-S, 14: Thöny. In Schaan 1507-1754 be-
zeugt. 

FamNB-CH 3, 1838f.: Thöni. Altverbürgert in 
BE und GR (Grüsch, Küblis, Medels, Mutten, 
St.Antönien Ascharina, St.Antönien Castels, 
St.Antönien Rüti, Schiers, Zillis). 

FamNB-CH 3, 1839: Thöny. Altverbürgert in 
GR (Grüsch, Schiers, Stierva, Valzeina). 

FamNB-CH 3, 1849: Töni. Altverbürgert in GR 
(Tschappina). 

FamB-E 2, 428ff.: Thöni. Stammbaum der Fami-
lien Thöni von Eschen. 

FLNB I/5, 540: Thöni. Enthalten in den FlN Tö-
nis im Altabach (V), �†Tönis Bünt (M), Tönis-

bünt (V), �†Tönische Bünd (V), Töniswäldli 
(V) und allenfalls auch in �†Töny (B), Tönes-
guet (Sb), Tönichopf (Tb), Tönikopf (V), 
Obem Tönikopf (V), Tönis Au (V) sowie �†Tö-
nis Feld (Sb). 

FamB-V 7, 13ff.: Thöny. Stammbaum der Fami-
lien Thöny von Vaduz. 

Deutung 
Zur Kurzform Töni des Heiligennamens 
Antonius. Vgl. RN 3, 348ff. 

VN: Anton 
Typ: Rufnamen 

Tichy  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, M aufgeführt. Aus Österreich 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1844: Tichy. 1914 in BE einge-

bürgert. 

Tiefentaler 
 
/tó¥f¼tèal¼r/, /tç�Œf¼ntèal¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1755 Tieffenthaler (PfAE TESFB 1650; fol. III 
15v, 3/22): «... ob¨yt ... filia pauperuela Leon-
ardi ~ ex Nenzingen.» 

1758 Dieffenthaler (PfAM LBMMC 1682; II S. 
31, 1/23): «... matrimonialiter ... coniuncti 
sunt ... et ... virgo Rosalia ~in Veldkirchensis 
...» 

1763 Tiefentaller (PfAS KR Dux; Nr. 18, fol. 3r, 
Z 2): «Mer dem Herren ~ ... [bezahlt]» (S) 

1779 Thieffenthaler (PfAE TESFB 1650; fol. III 
73v, 9/21): «... conjuncti sunt ... et pudica vir-
go Barbara ~in ab Schellenberg ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 77 und 97: Diefenthaler, Tie-

fenthaler. In Mauren von 1828 bis 1906 be-
zeugt. 

Längle 1979, 55: Tiefenthaler. Frastanz. 
FamNB-CH 3, 1845: Tiefenthaler. Vereinzelt 

jünger aus Österreich eingebürgert. 
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Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft oder 
Örtlichkeit namens Tiefental. Vgl. RN 3, 
588; Brechenmacher 1, 307. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tilian 
 
/tÇ�‹l�̄›an/ 
Bezeugt in: S 

~1510 til¨yan (LUB I/4; 295): «... Stost ... an jÒorg 
~s g�•ut» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Metronymische Form Tilian zum germ. 
RuN Ottilie ('Sohn der Ottilie')? Vgl. RN 3, 
146. 

VN: Ottilie 
Typ: Rufnamen 

b) Latinisierung des deutschen FamN 
Lindner zu Tilianus? (nach lat. TILIA f. 'Lin-
de'). Vgl. Brechenmacher 1, 314. 

Tinner 
 
/tÇ�‹n¼r/ 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Thinner (PfABe ZB 1574; fol. I 
100r, Z 1): «Diß ~ sol ['schuldet'] iÒarlich 3 
hüner.» (G) 

2. H. 16. Jh. Dinner (PfABe ZB 1574; fol. I 
100r, Z 16): «Thiß ~ dedit 18 lib. ziger daß 
lib. umb 3 Kreuzer.» (G) 

1684 Dünner (RA 28; fol. 1a): «Vom Ziªmer-
mann Ulrich ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 197: Tinner. Alte Tinner gibt es 

heute nur in Frümsen-Sennwald. Vielleicht 
vom FlN Tina, älter Gadina, Frümsen. 

FamNB-CH 3, 1846: Tinner. Altverbürgert in 
SG (Frümsen). 

Deutung 
Herkunftsname zur Örtlichkeit Tina (urk. 

Gatina) im Dorf Frümsen, Gemeinde Senn-
wald. Vgl. Mat. WeNB. Abl. auf -er: 'der 
aus Tina Stammende'. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tinteneber 
 
/tÇ�‹nt¼nèeb¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1789 Tintenaeber (PfAE TESFB 1650; fol. I 
129v, 2/13): «Parentes ... et M(aria) Catharina 
Rosa ~ vagabundi.» 

1797 Dinteneber (PfAS LBMCD 1695; fol. 
358r, 3/2): «[obiit] ... vir pauper Josephus 
Henricus ~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Herkunft und Bedeutung unbekannt. 

Tischhauser 
 
/tÇ�“¹�™sh¯¥s¼r/ 
Bezeugt in: E 

1604 Dischhaußer (RA CXLV 1602-1605; fol. 
25v, Z 1): «Andres ~ alß ein Vogt Andreas 
Zockhen künder legt einen Zinßbrieff ein ...» 

1620 Dischhaußer (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 13): 
«Andreas ~ ...» 

1660 Tischhaußer (AS 1/1; fol. 143r, Z 13): «... 
weilen Adam Ritter ... herrn amman ~n nit ge-
zinßet ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1926, 93: Dischhuser. 1602 für Eschen 

bezeugt (Jahrzeitenbuch). 
Ospelt 1939, 79: Dischhuser (E), nach Büchel 

1926. 
Perret 1950, 198f.: Tischhauser. Erscheint in 

Grabs 1463, in Sevelen 1589, in Wartau 1615. 
1620 gab es Dischhuser in Eschen. Altverbür-
gert in Grabs, Sevelen und Wartau. Bedeu-
tung: 'Der aus dem Hause des Disch (DIONY-
SOS) Gebürtige'. 

FamNB-CH 3, 1846: Tischhauser. Altverbürgert 
in SG (Grabs, Sevelen). 
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Deutung 
Nach der Wohnstätte des Erstbenannten im 
Weiler Tischenhus am Grabserberg. Vgl. 
WeNB I/A/4, S. 148; RN 3, 571. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tischler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 736: Tischler. Für GR bezeugt in Valcha-

va und Chur. 
FamNB-CH 3, 1846: Tischler. 1951 in GE aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Auf -ler abgeleiteter Berufsname zu Tisch 
m., für den Holzhandwerker, der feinere 
Möbel (z. B. Tische, Truhen) herstellt. Vgl. 
Duden FamN 665f.; Brechenmacher 1, 318. 

Typ: Soziale Gruppen 

Tischmacher 
 
/tÇ�“¹�™smah¼r/ 
Bezeugt in: Unterland 

1604 Dischmacher (RA CXLV 1602-1605; fol. 
29r, Z 26): «Thrina Jägerin ... zeigt ahn es hab 
des ~s Fraw geredt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Tätigkeit als Tischmacher, Tisch-
ler. Vgl. RN 3, 736; Brechenmacher 1, 318. 

Typ: Soziale Gruppen 

Tobler 
 
/tÇ�œbl¼r/ 
Bezeugt in: V. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1584 Dobler (U 56; fol. 21a): «Mer Er Joachim 

Quaderer als Vogt Jerg ~s Kinder.» (V) 
1584 Tobler (U 56; fol. 21b): «Thoman ~ sambt 

seinem weib» (V) 
1589 Tobler (AlpAV U 22b; fol. 3b): «... Thoma 

~n ...» (V) 
1604 Tobler (U 61; fol. 10b): «Item Moritzius 

Bili von Vadutz vnd Maria ~in sein Hauss-
frauw ...» (V) 

1604 Tobler (U 61; fol. 32b): «Item Moritz Bili 
von Vadutz, vnd Maria ~in sein Haussfrauw 
...» (V) 

1604 Tobler (U 61; fol. 9b): «... stost ... gegen 
dem Berg an Thoman ~s Hoffstat ...» (V) 

1626 Dobler (SchäUrb 117; fol. 6a): «... so er 
vom ... Geörg ~n erkhaufft hat ...» 

vor 1673 Tobler (PfAS BB/F 1663): «Barbara 
~in ...» (S) 

1683 Dobler (AS 1/2; fol. 111v, Z 16): «Maria 
~in iurata deponiert ...» 

1684 Tobler (PfAS LBMD 1659; fol. 139v, Z 
18): «... sepulta est Anna ~in de VadÇutz ...» 
(V, S) 

1781 Dobler (PfAM LBMMC 1682; I S. 
221,9/23): «Parentes ... Pater incertus ... Maria 
Barbara ~in ex Thisis deflorata.» 

1810 Dobler (PfAM LBMMC 1682; I S. 370, 
7/15): «Parentes ... Joannes ~ ex Stein Paro-
chiae Alt St.Joann in Dockenburg, et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 112: Tobler (V). 
FamNB-CH 1, 443: Dobler. Altverbürgert in AI 

(Appenzell), SO und SZ. 
FamNB-CH 3, 1847f.: Tobler. Altverbürgert in 

AI (Appenzell), AR (Heiden, Lutzenberg, Re-
hetobel, Schönengrund, Speicher, Teufen, 
Trogen, Wolfhalden), SG (Alt St.Johann, Eg-
gersriet, Flawil, Hemberg, Lütisburg, Oberuz-
wil, St.Gallen, Stein, Thal, Wildhaus), TG und 
ZH. 

FLNB I/5, 543: Tobler. Enthalten im FlN �†Tob-
lers Bongert (P). 

Deutung 
Zu mhd. tobel n. 'Waldtal, Schlucht', nach 
der Wohnstätte bei einer solchen oder so 
bezeichneten Örtlichkeit. Vgl. Brechenma-
cher 1, 320; Duden FamN 666; RN 3, 541. 
Siehe auch Þ Dobler. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Told 
 
/tÇold/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Told (LUB I/3; 294): «Item Der ~ von 
Eschan ...» (E) 

*1363 Told (LUB I/3; 314): «Item der ~ von 
ainem akher ...» 

1. H. 15. Jh. Dold (LUB I/2; 307): «... R�•uedin 
Schrib[e]r, Anna ~in sin husfrow ...» 

1620 Dold (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 4): «... Anna ~in 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 79: Dold (E), 1620 für Eschen be-

zeugt (nach Büchel 1926). 
FamNB-CH 1, 446: Dold. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 
FLNB I/5, 543: Told. Enthalten im FlN �†Tolla-

rain (E) und allenfalls in �†Tolen Stock (P). 

Deutung 
Zur Rumpfform Told des deutschen RuN 
Berthold. Vgl. RN 3, 155; Brechenmacher 
1, 323 (beide s. v. Dold); Duden FamN 666 
(s. v. Told[e]). 

VN: Berthold 
Typ: Rufnamen 

Toldo  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, T aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1850: Toldo. Im 20. Jh. aus Itali-

en in SG (Wartau) und ZH eingebürgert. 

Tolsch 
 
/tÇol�™s/ 
Bezeugt in: E 

1656 Tolsch (PfAE TESFB 1650; fol. III 76r, 
3/18): «... ob¨yt ... Bernardus ~» 

Längle 1979, 82: Töltsch. 1470 erscheint in 
Rankweil-Sulz ein Hans Töltsch, der Ältere in 
einer Zeugenliste. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht ausgehend vom RuN Told, der 
durch ein abwertendes Suffix -sch erweitert 
wurde (*Toldsch > Tolsch), gleich wie etwa 
bei Þ Nigsch (< Nigg). Diese sch-Erweite-
rung lässt sich auch im Werdenberg des öf-
tern in veralteten Rufformen nachweisen: 
Joggsch Grabs (Sippenname s Joggsches, < 
Jakob), Beätsch Grabs (Distanzform zu Pe-
ter), Gäbsch Grabs (Sippenname s Gäb-
sches, < Gabriel). 

Typ: Rufnamen 

b) Vgl. auch Brechenmacher 1, 325 (s. v. 
Dölsch, Töltsch), wo eine romanische Na-
mengrundlage vermutet wird. 

Tomasoni  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1851: Tomasoni. 1906 aus Öster-

reich in ZH und Mitte 20. Jh. aus Italien in VS 
eingebürgert. 

Tömördy  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Tönges  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1849: Tönges. 1951 aus Deutsch-

land in ZH eingebürgert. 
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Tonidis  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Tonig 
 
/tÇon�—g/ (?) 
Bezeugt in: M 

1817 Tonig (PfAM LBMMC 1682; I S. 333, 
12/31): «Parentes ... Josephus ~ e(x) Guberno 
Canton Deßin, et ... pauperes.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der vereinzelte Fall bleibt unsicher; er 
scheint in die italienische Schweiz zu wei-
sen. 

Tonn  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Toth  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1855: Toth. 1800 in VD, 1926 

aus Ungarn in AG und 1961 aus Österreich in 
SG (Grabs) eingebürgert. 

Deutung 
a) Falls deutsch, zu der Lallform Todo von 
RuN, die mit dem Namenwort thiad 
(enthalten etwa in Dietrich) gebildet sind. 
Vgl. Duden FamN 668; Brechenmacher 1, 
321f. 

Typ: Rufnamen 

b) Oder Übername zu mhd. t̄ot m. 'Tod, der 
Tote, Leichnam', wohl nach dem blassen 
Aussehen des ersten Namenträgers. Vgl. 
Duden FamN 668; Brechenmacher 1, 321f. 

Typ: Übernamen 

c) Oberdeutsch auch Übername zu mhd. 
to(t)te m. 'Pate; Patenkind; Förderer, Be-
schützer'. Vgl. Duden FamN 668; Brechen-
macher 1, 321f. 

Typ: Übernamen 

d) Falls nicht dt., Herkunftsname zu ma-
gyarisch tÇot 'der Slowake'. Vgl. Brechen-
macher 1, 322. 

Typ: Wohnstättennamen 

Traber  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 825: Traber. Für GR bezeugt in Müstair, 

Sta. Maria und Tarasp sowie für SG bezeugt 
in Weisstannen und Wangs. Übername für ei-
nen, der hart und schwer auftritt. 

FamNB-CH 3, 1855f.: Traber. Altverbürgert in 
TG. 

Deutung 
Nomen agentis zu mhd. draben, traben 'in 
gleichmässiger Beeilung gehen oder reiten, 
traben', als Übername nach der typischen 
Gangart des ersten Namenträgers. Vgl. Du-
den FamN 668; Brechenmacher 1, 335. 

Typ: Übernamen 

Träger 
 
/trç�‰g¼r/ 
Bezeugt in: T 

1440 trÒager (PfAT U 2; Z 10): «... stost ... us-
wert an werli ~'s g�•ut ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Träger (T). 1440 als Anstös-

ser in Triesen genannt. 
Ospelt 1939, 112: Träger. Nach Büchel 1902. 
FamNB-CH 3, 1857: Träger. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
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Deutung 
a) Zu mhd. trager, treger m. 'Träger', nach 
der Tätigkeit als Lastenträger. Vgl. Bre-
chenmacher 1, 336; Duden FamN 668f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. trager, treger m. 'Vertreter, Ge-
währleister, Treuhänder, Vertrauensmann', 
nach der Tätigkeit oder als Übername. Vgl. 
Brechenmacher 1, 336; Duden FamN 668f. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Allenfalls zu mhd. draejen, draegen v. tr. 
'drehen', nach der Tätigkeit als Dreher, 
bzw. Drechsler. Vgl. Brechenmacher 1, 
336. 

Typ: Soziale Gruppen 

Trappitsch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Tratzberger 
 
/trÇatsp�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: S 

~1510 traczberger (LUB I/4; 260): «... Stost ... 
an sigmund ~s g�•ut» (S) 

~1510 traczberger (LUB I/4; 279): «... Stost ... 
an sigmund ~s ... gÒuter» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft von bzw. der Wohnstät-
te bei Schloss Tratzberg in Tirol, im Inntal 
bei Jenbach zwischen Innsbruck und Kuf-
stein gelegen. Vgl. Brechenmacher 1, 338. 

Typ: Wohnstättennamen 

Traub  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1857: Traub. Altverbürgert in ZH 

sowie in mehreren anderen Kantonen jünger 
eingebürgert aus Deutschland. 

Deutung 
a) Zu einem Hausnamen «Zur Traube» (zu 
mhd. tr¯ube f. 'Traube'). Vgl. Duden FamN 
670; Brechenmacher 1, 338. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Berufsübername zu mhd. tr¯ube f. 'Trau-
be', für den Weinbauern. Vgl. Duden FamN 
670. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

c) Aus der Kurzform Trubo des RuN Trud-
bert. Vgl. Brechenmacher 1, 338. 

Typ: Rufnamen 

Trautensdorfer 
 
/trÇ¡®t¼nst̀orf¼r/ 
Bezeugt in: M 

1682 Trautenstorfer (PfAM LBCM 1640; II p 5, 
Z 6): «... confirmati sunt ... sequentes ... paren-
tes ... et Maria ~in ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft offenbar aus einer Ort-
schaft *Trautensdorf , mittels Ableitung auf 
-er. Ein Zusammenhang mit der oststeiri-
schen Gemeinde Trautmannsdorf scheint 
ausgeschlossen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Trautenstatter 
 
/trÇ¡®t¼n�™st̀at¼r/ 
Bezeugt in: M 

1683 Trautenstaterin (PfAM LBMMC 1682; I S. 
2, 3/20): «... baptizavi Jnfantem ... et Mariae ~ 
...» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus einer Ort-
schaft oder Örtlichkeit *Trautenstatt oder 
-stadt. Der Name ist allerdings nicht aufzu-
finden. 

Typ: Wohnstättennamen 

Trefzer 
 
trÇ�‰fts¼r, trÇ�‰ftsg¼r 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 112: Trefzer [trefts¼r] (T). 
Tschugmell 1958, 179: Trefzer (T). Seit 1881. 
FamNB-CH 3, 1859: Trefzer. Im 19. und 20. Jh. 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1859: Trefzger. Im 19. und 20. 

Jh. vereinzelt aus Deutschland eingebürgert. 
FamB-T 5, 337ff.: Trefzer. Stammbaum der Fa-

milien Trefzer von Triesen. Stammen aus Zell 
im Schwarzwald (siehe TFB V/70). 

FamB-T 5, 70: Anna Maria Trefzer, *1847, aus 
Zell im Schwarzwald, ist die erste Namens-
trägerin in Triesen. 

Deutung 
Zu mhd. tr¨efs m. 'Lolch, Trespe, Schwin-
delhafer (eine Grasart)', als Übername für 
einen Bauern oder übertragen als Übername 
für eine überlästige Person. Vgl. Brechen-
macher 1, 341 (s. v. Trefz, Treftzger). 

Typ: Soziale Gruppen 

Tremp  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1859f.: Tremp. Altverbürgert in 

SG (Benken, Dorf bei Schänis, Maseltrangen, 
Rufi, Schänis). 

Deutung 
Nomen agentis zu trampen 'stapfen, sich 

mit schwerfälligen Schritten fortbewegen, 
gehen', als Übername für einen schwerfällig 
gehenden Mann. Vgl. dazu Id. 14, 1039 s. 
v. Tramp. 

Typ: ̈Übernamen 

Tribelhorn  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1861: Tribelhorn. Altverbürgert 

in AI (Appenzell), AR (Herisau, Schwell-
brunn, Trogen). 

Deutung 
a) Übername in der (oberdt.) Bedeutung 
'Dummkopf'. Vgl. Brechenmacher 1, 346. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu mda. Tr¯�‹bhorn n. 'Bocks-
horn', bzw. hier Tribelhorn (wohl mit Ein-
mischung von älterem mda. Tribel m. 'Trei-
ber'; vgl. Id. 14, 179).  

Typ: Übernamen 

Triel 
 
/trÇ�‘¼l/ 
Bezeugt in: S 

1767 Triel (PfAS LBMCD 1695; fol. 140v, 
4/28): «Parentes: Joannes Heinricus ~ [et] va-
gabundi» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Rumpfform Triel des einst weit ver-
breiteten germ. Namens Wolfdregil, der zu-
sammengesetzt ist aus ahd. wolf m. 'Wolf' 
und ahd. drigil m. 'Knecht'. Vgl. RN 3, 246; 
Brechenmacher 1, 347. 

Typ: Rufnamen 
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Triesen, von - 
 
/trç�Œs¼n/ 
Bezeugt in: T 

*1248 de Thrishe (LUB I/1; 99): «... Vlricus ~» 
1283 de Trisun (LUB I/1; 133): «... dicto ~ ...» 
1294 de Trisun (LUB I/5; 454): «... Hainrico ~ et 

�•vlrico filio suo militibus ...» 
1299 von Trisvn (LUB I/1; 161): «... her �•vl ~ ... 

rittere ...» 
*1299 de Trisun (LUB I/1; 161): «... Milites Jo-

annes ~ et alij hoenstj Virj» 
*1299 de Trisen (LUB I/1; 161): «... Dns. Vricus 

~ ... Milites ...» 
1305 de Trison (LUB I/4; 35): «Johannes ~ ...» 
*1314 de Trisun (LUB I/3; 34): «... presentibus 

his, ... Joanni ~ ...» (T) 
1315 de Trysen (LUB I/3; 39): «... praesentibus 

his ... Joanne ~ ...» 
1317 von Triesen (LUB I/6; 8): «Unter den Zeu-

gen: ... Johans ~ ...» 
1335 von Trises (LUB I/3; 270): «... güeter ... 

das Hannsen ~ was ...» 
*1335 von Trisen (LUB I/3; 271): «... von Jo-

hannsen ~ erkaufft ...» 
1335 von Tryson (LUB I/5; 90): «Äbtissin Guta 

und das Kapitel des Gotteshauses ... verkaufen 
ihren Weinzehent vnseren klosterfrowen Ð 
Kathrinen vnd Annvn ir swester ~ Ð Margre-
ten ir swester von Brunnenvelt ...» 

1338 von Trisen (LUB I/2; 133): «... Vnd was an 
dem kouf hans ~ ...» 

1338 von Trisvn (LUB I/5; 92): «Konrad Röten-
berg und seine Ehefrau Adelheid verkaufen ... 
vr�™ow Annun ~ Clostervrowon ze Lindow ...» 

1341 von Trison (LUB I/5; 93): «... baiden vns-
ren korfrowen kathrinen und Annen ir swester 
~ ...» 

1348 von Trisvn (LUB I/5; 100): «... Iren swest-
ran frow kathrinen vnd Annvn ~ ...» 

1356 de Trisun (LUB I/5; 110): «Kath. dicta ~» 
1356 de Trisen (LUB I/5; 112): «... Anno domini 

(1356) ... domina katherina ~ electa est ... in 
Lindaugia In abbatissam monasterii eiusdem.» 

1. H. 15. Jh. von Trisen (LUB I/2; 325): «... 
Haincz ~ Adelhait vxor eius ...» 

14. Jh. de trisen (LUB I/5; 179): «Obiit Eglolf-
fus ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 112: Triesen, Trisun. Edle von ~ 

(T). Mit weiterer Literatur. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Edlen von Trisun bzw. von Triesen ha-
ben ihren Namen nach dem Wohnsitz im 
Dorf Triesen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Triesner 
 
/trÇ�“sn¼r/ 
Bezeugt in: T 

1288 Trisvner (LUB I/6; 6): «Unter den Zeugen: 
... her Heinrich der ~ rittere ...» 

1293 Trisinner (LUB I/6; 64): «... Vlrico dicto ~ 
... canonicis ecclesiae Curiensis ...» 

1302 Trisner (LUB I/1; 170): «... obiit Vlricus ~ 
Canonicus ecclesie curiensis ...» 

1303 trisener (LUB I/3; 261): «cum Testibus ... 
Hainrico ~.» 

1348 Trisner (LUB I/6; 73): «Katherina ~in ...» 
*1363 Trisner (LUB I/3; 295): «Item Des ~s 

hoff ze Eschan giltet ...» 
*1363 Trisner (LUB I/3; 314): «Item Des ~s 

höff ze Eschan ...» 
1366 Trisner (LUB I/6; 17): «Ich Johans der ~ 

vnd ich Burkart der Trisner gebrÒuder ...» 
*1380 Trisner (LUB I/1; 274): «... ad anniuersa-

rium olim honorabilis dni øVlrici dicti ~ quon-
dam canonici Curiensis ...» 

1383 Trisner (LUB I/3; 66): «Herr Ulrich der ~ 
Pfarrer von Nüziders ...» 

1394 Trisner (LUB I/3; 93): «... Anteilberechtig-
te: Eberhartz ~s Hofstatt zu Nüziders, sowie 
Henni Trisners Hofstatt zu Montmosan.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Triesner (T). 1724 bezeugt 

(nach Büchel 1927). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus Triesen; Ableitung 
auf -ner, mit Synkopierung / Ç-sener/ > 
/Ç-sner/. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Triet 
 
/trÇ�‘¼t/ 
Bezeugt in: V 

1514 Tr̈ydt (PfABe U 20; Z 1): «Ich Jheronimus 
~ seßhaft z�•u vadutz Bekenn ...» (V) 

1671 Triedt (PfAS LBMD 1659; fol. 22v, Z 3): 
«... Baptizata est filia illegitima Georgius ~ de 
Zützers et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 199: Triet. Um 1600 aus dem Aos-

tatal ins Glarnerland, von dort auch nach Ra-
gaz. Altverbürgert in Schwanden und Ragaz. 

FamNB-CH 3, 1859: Triet. Altverbürgert in SG 
(Bad Ragaz). Aus Savoyen stammend. 

Deutung 
Unsicher; evtl. entsprechend zu rtr. Andriu 
zum biblischen Namen Andreas; dazu das 
Diminutiv rtr. AndriuÇet, woraus die Kurz-
form Dri(u)et, Triet. Vgl. RN 3, 291. 

VN: Andreas 
Typ: Rufnamen 

Trieter 
 
/trÇ�‘¼t¼r/ 
Bezeugt in: S 

1686 Triheter (PfAS LBMD 1659; fol. 142r, Z 
32-33): «... sepultus est infans Caspari ~ et ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; evtl. patronymische Bildung auf 
-er zur Rufform Þ Triet, zum biblischen 
Namen Andreas. 

VN: Andreas 
Typ: Rufnamen 

Tringler 
 
/trÇ�Œ¾l¼r/ 
Bezeugt in: Tb 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Tringler. Walliser Geschlech-

ter zu Triesen und am Triesenberg. 
Ospelt 1939, 113: Tringler (Tb). Nach Büchel 

1902. 
FamNB-CH 3, 1862: Trinkler. Altverbürgert in 

AG und ZG. 

Deutung 
Unsicher. Wohl zu mhd. trinkel n. 'ein be-
stimmtes Mass Getränk', abgeleitet auf -er 
mit individualisierender Funktion für eine 
mit dem Trunk in Bezug gesetzte Person. 
Vgl. Id. 14,1157f. 

Typ: Soziale Gruppen 

Tripp 
 
/trÇ�Œp/ 
Bezeugt in: M 

1757 Tripp (PfAM LBMMC 1682; I S. 171, 
11/15): «Parentes ... Joannes ~ [et] ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1862: Tripp. Im 19. Jh. aus 

Frankreich in GE eingebürgert. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Tripp der germ. RuN 
Trudbert (vgl. Brechenmacher 1, 348) oder 
Trippold (vgl. Finsterwalder 1994, 246). 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mda. trippeln v. intr. 'mit kleinen 
Schritten gehen', in gekürzter Form als 
Übername nach der Gangart des 
Benannten. Vgl. RN 3, 825; Id. 14, 1255. 

Typ: Übernamen 

Trissling 
 
/trÇ�Œ¹sl�—¾/ 
Bezeugt in: S 

1776 Trissling (PfAS LBMCD 1695; fol. 156r, 
4/23): «Parentes: ... [et] Agatha ~» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die räumliche Herkunft des vereinzelt be-
zeugten Namens ist unbekannt, und auch 
die sprachliche Zuweisung bleibt unklar. 

Tront 
 
/trÇ�œnt/ 
Bezeugt in: S 

1383 tront (LUB I/2; 195): «Ich C�•untz ~ sesshaft 
ze Schan ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Tront (S). 
Tschugmell 1960, 107: Tront (S). 1[3]83 be-

zeugt. [1883 ist Druckfehler.] 
FamB-S, 14: Tront. Erwähnung des historischen 

Belegs von 1383. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die obigen Erwähnungen beruhen alle auf dem-
selben Beleg von 1383. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unbekannt. 

Truffer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1867: Truffer. Altverbürgert in 

VS. 

Deutung 
a) Evtl. Nomen agentis zu walliserdt. truf-
fen 'ungestüm miteinander stossen (von 
Widdern)'? Vgl. (zweifelnd) Id. 14, 402. 

Typ: Übernamen 

b) Evtl. Nomen agentis zu schwd. trauffen 
'triefen (von den Augen)', also Trauffer m. 
'jemand, der triefende Augen hat'. Vgl. Id. 
14, 359 (s. v. Trauffer: «vielleicht auch 
Trufer»). 

Typ: Übernamen 

Trummenschlager 
 
/trÇ¥ªm¼(n)�™�™slçag¼r/ 
Bezeugt in: R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 548: Trummenschlager. Enthalten im 

FlN �†Trummenschlager (R). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. trumbensleger m. 'Trommelschlä-
ger, Trommler', nach der Tätigkeit. 

Typ: Soziale Gruppen 

Trummer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1868: Trummer. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Zu schwd. Trummer m. 'Trommler'. Vgl. 
Duden FamN 673; Brechenmacher 1, 354. 

Typ: Soziale Gruppen 

Truttmann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1868: Truttmann. Altverbürgert 

in UR. 

Deutung 
Zum dt. VN Trutman (< ahd. tr¯ut 'Kraft, 
Stärke; vertraut, lieb' + ahd. man 'Mann'). 
Vgl. Duden FamN 670 und Brechenmacher 
1, 339 (jeweils s. v. Trautmann). 

Typ: Rufnamen 
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Tschabrun 
 
t�™sabrÇ¥n 
Bezeugt in: S 

1604 Tschabruen (U 61; fol. 15b): Ein Acker in 
Schaan stösst «An ... Caspar ~ ...» (S) 

1645 Tschabrun (RA CXLV 1639-1648; S. 135, 
Z 20): «Hannß Khäyser auß Valgadin stelt 
Zefferinus ~en von Beschlig zur Khundt-
schafft ...» 

1650 TschabrÇun (AS 1/1; fol. 22r, Z 6): «Chris-
tian ~ sagt ...» 

1650 Tschabrun (GAS U 23; fol. 1a): «Ich 
Christian ~ von Schan ...» (S) 

1671 SchabrÇunn (PfAS LBMD 1659; fol. 93v, Z 
12): «... coniuncti sunt ... et Maria ~in» (S) 

1694 TschabrÇun (PfAS BB/F 1663; fol. 51r, Z 
19): «EÇua ~in» (S) 

1703 TschabrÇun (PfAS LBMCD 1695; fol. 19r, 
3/20): «Patrini [Taufe]: ... et Maria ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Tschabrun (S); 1650 bezeugt. 
Tschugmell 1960, 108: Tschabrunn (S); 1650 

bezeugt. 
Vallaster 1974, 186: Tschabrun, in Vandans, aus 

der Bludenzer Gegend. 
Längle 1979, 81: Tschabrun. 1463 wird am Sat-

teinserberg in einer Ortsumschreibung ein 
Tschabrunner gueth erwähnt. 

RN 3, 716: Tschabrun und Schäpper < mhd. 
schaper̄un (frz. chaperon) 'kurzer Mantel mit 
Kapuze'; Id. 8, 1002; Brechenmacher 2, 484. 

Stricker 1987, 102: Tschabrun. Ob der FamN ~ 
zu den Doppelnamen des Typs Tönjachen (< 
Töni + Jachen) gehört, ist fraglich: Wir finden 
ihn erstmals in Nenzing 1438 an Flipp Tscha-
brunen gut (VNB I/3, 318). RN 3 stellt ihn 
plausibel zu mhd. schaper̄un, frz. chaperon 
(wobei allerdings die Lenisierung -pr- > -br- 
einer Erklärung bedarf). In unserem Zusam-
menhang liesse sich auch eine Verbindung 
Tschan (artr. Gian < JOHANNES) + Brun (vgl. 
RN 3, 812f.) leicht herstellen. Von Interesse 
wäre hier nun eine sichere Zuordnung des Be-
legs Gaschurn 1460 [stösst] auf an Tschann 
Braunen Troyen: zum FamN Tschabrun oder 
zum dortigen FlN Tschambreu (vgl. VNB 
I/2,199)? 

FamB-S, 14f.: Tschabrunn. Für Schaan im Jahre 
1650 bezeugt. 

FamNB-CH 3, 1869: Tschabrun. Vereinzelt jün-

ger aus Österreich eingebürgert 

Deutung 
a) Zu mhd. schap(p)er¯un, schapr̄un m. 
'kurzer Mantel mit Kapuze', Lehnwort aus 
frz. chaperon m. 'Käppchen, Haube', nach 
der Tätigkeit als Hersteller solcher Mäntel 
oder als Übername für den Träger. Vgl. RN 
3, 716; Brechenmacher 2, 484 (s. v. 
Schapprun). Siehe Þ Schäpper. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls Doppelname Tscha(n) + Brun, 
hybrid zusammengesetzt aus rtr. Gian (aus 
dem biblischen Namen Johannes) und mhd. 
br¯un adj. 'braun, dunkelfarbig', wohl als pa-
tronymische rätoromanische Bildung /Gian 
dil Brun/ ('Gian, Sohn des Mannes genannt 
Brun'). Vgl. Stricker 1987, 102. 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Tschamon 
 
/(t)�™samÇ�œn/ 
Bezeugt in: S, M 

1774 Schamönin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
151v, 7/2): «Parentes: ... [et] Maria Martha ~ 
ex Schann» (S) 

1775 Tschamon (PfAS LBMCD 1695; fol. 153v, 
9/11): «Parentes: ... et Maria Marta ~in» 

1776 Tschamon (PfAM LBMMC 1682; I S. 210, 
9/21): «Patrini [Taufe] ... et Anna Maria ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Stricker 1987, 94: Tschamon. Urk. o. J. in Nen-

zing, < SIMON. 
FamNB-CH 3, 1869: Tschamun. Altverbürgert 

in GR (Trimmis). 
FamNB-CH 3, 1597: Schamaun. Altverbürgert 

in GR (Grüsch, Schiers). 

Deutung 
Zur romanischen Rufform Schamun, urk. 
auch Tschamun, des biblischen Namens Si-
mon. Vgl. RN 3, 283; Stricker 1987, 94; 
Stricker 1991b, 42. 

VN: Simon 
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Typ: Rufnamen 

Tschanet 
 
/t�™sanÇ�“t/ 
Bezeugt in: V, S 

1692 Jenet (AS 1/3; fol. 15r, Z 20): «... be¨y Peter 
~ ...» 

1776 Tschanet (PfAS LBMCD 1695; fol. 239v, 
9/30): «Ego loci ParochÇus Bendictionem nup-
tialem impertivi ... et pudicae virgini Chatari-
nae ~in ex Laterns ...» 

1781 Tschanett (PfAS LBMCD 1695; fol. 166r, 
3/13): «Patrini [Taufe]: ... [et] Catharina ~in 
ex VadÇuz» (V) 

1782 Tschannt (PfAS BB/F 1663; fol. 36v, Z 9): 
«Cath(arina) ~in ab dem Schloss» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 72: Tschanett. Urk. bezeugt 1499 in 

Vandans, 1621 in Tschagguns. 
Stricker 1987, 98: Tschanett (Montafon 15./16. 

Jh., als FamN passim, einmal als VN: Tscha-
net Gamat, 1490 Silbertal): JOHANNES, rtr. 
Gian, Jan, abgeleitet auf diminutivisches -IT-
TU, rtr. -ett. 

Stricker 1987, 99: Tschanet. Im zweisprachigen 
Montafon des 15./16. Jh. wirkte die Neigung 
zur Bildung von (meist diminutivischen) Ab-
leitungen auch im Dt. weiter. Dass rtr. und dt. 
Suffix dort geradezu austauschbar waren, 
kann in einem Fall schlüssig nachgewiesen 
werden: 1490 erscheint in einem Urbar ein 
Eintrag, der einen Tschanet Gamat erwähnt. 
Dieser Eintrag tritt nun (inhaltlich identisch) 
in einem Zinsbuch desselben Jahres wieder 
auf, wobei die (gleiche) Person hier nun 
Tschannlin Gant heisst: das rtr. Suffix -et wur-
de hier durch dt. -lin ersetzt (vgl. VNB I/2, 
296 bzw. 297). 

FamNB-CH 3, 1869: Tschanett. Vereinzelt jün-
ger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Zur rtr. Koseform Janett bzw. Gianet [ Ýg½-
nÇ�‰t] aus der Rufform Gian, diese zum bib-
lischen Namen Johannes. Vgl. RN 3, 275; 
Stricker 1987, 98. Ð Siehe auch Þ Tsche-
nett. 

VN: Johannes 

Typ: Rufnamen 

Tschann 
 
/t�™sÇan/ 
Bezeugt in: S 

1745 Tschann (PfAS LBMCD 1695; fol. 229v, 
2/16): «... coniunctus est ... cum ... Anna Ma-
ria ~in ex Nenzing» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Tschann (P). 1415 bezeugt 

(nach Kaiser 1847). 
Vallaster 1974, 180: Tschan (rom.). 1477 er-

wähnt, 1511 in St.Gallenkirch, 1645 in 
Schruns, noch auf den ersten Seiten des Tauf-
buches in St.Gallenkirch; heute im Raum Blu-
denz. 

Längle 1979, 26: Tschann. Für das 18. Jh. ist 
eine Theresia Tschann von Satteins erwähnt. 

Fritz 1981, 72: Tschan. Urk. bezeugt 1435 in 
Bartholomäberg, 1460 in Gaschurn, 1496 in 
Vandans, 1509 in Tschagguns, 1545 in 
Schruns. 

Stricker 1987, 94: Tschann Vorarlberg (Tschag-
guns 1539: Hans Tschann). Der Name ist aber 
auch als VN noch im 15./16. Jh. in Südvorarl-
berg sehr häufig: Vandans 1480: Tschann 
Oschwald. Ð Ibid. Anm. 8: Daneben auch in 
deutscher Kurzform: 1605 in Bartholomäberg 
Michael Jaun (VNB I/2, 275). 

FamNB-CH 3, 1869: Tschann. Altverbürgert in 
JU. 

FamNB-CH 3, 1869: Tschan. Altverbürgert in 
BE und SO. 

Deutung 
Zur romanischen Rufform Gian (in deut-
schem Mund Tschann), diese zum bibli-
schen Namen Johannes. Vgl. RN 3, 265 
und 282; Stricker 1987, 94. Noch im 
15./16. Jh. war Tschann in Südvorarlberg 
als VN sehr häufig. Vgl. Brechenmacher 1, 
355 und Duden FamN 673 (für welche 
Tschann eingedeutschte Form von frz. Jean 
ist, was bei uns nicht zutrifft). 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 
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Tschanz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 265: Tschantz. Zum biblischen Namen Jo-

hannes. 
FamNB-CH 3, 1870: Tschanz. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Zum biblischen Namen Johannes, wobei 
der Lautstand im bündnerischen Reflex rä-
toromanischen, in Bern frankoprovenzali-
schen Einfluss zu verraten scheint.  

Typ: Rufnamen 

Tschegele 
 
/t�™sÇ�“g�“l�‡/ 
Bezeugt in: V, M 

1. H. 15. Jh. Schegellin (LUB I/2; 313): «... stos-
set an Luczen ~ nebenz�•u an Òallin Sw�™arczman 
...» 

1. H. 15. Jh. Schegellin (LUB I/2; 341): «... stos-
set ... an ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schegellin (LUB I/2; 350): «... stos-
sett ... an den ~ ...» 

1. H. 15. Jh. Schegellin (LUB I/2; 354): «... stos-
set ... an Lutzen ~.» 

1425 Zschegelli (GAE III/2; Z 9): «... vf an Vle 
marxers Mad In das Ober Orth, das da Stosset 
an dess ~s Mad ...» 

1425 zschegelli (GAE III/3; Z 9): «... vnnen vf 
�ˆvntz an vli marxers mad In daz ober ort daz d�ˆa 
stosset an des ~s mad ...» 

Mitte 15. Jh. Schgelin (LUB I/2; 316): «... An-
nan ~ Bernhart Marxers husfrow ...» 

Mitte 15. Jh. Tschegilin (LUB I/2; 330): «Cl�™as ~ 
Margaretha sin husßfrow, J`acob sin br�•uder ...» 

Mitte 15. Jh. Tschegili (LUB I/2; 331): «... an 
Cl�™asen ~sß hoffstatt ...» 

Mitte 15. Jh. Tschegeli (LUB I/2; 362): «... øVly 
~ ...» 

2. H. 15. Jh. Zschegellin (LUB I/2; 318): «... sto-
set ... vnden an Lutzen ~.» 

1488 Tschegili (PfABe U 10; Z 14): «... und hin-
abwert in den Marckstain so wir ... gesetzt 

h�™and in des ~s g�•ut ...» 
1. H. 16. Jh. Tschegeli (LUB I/2; 325): «Anna 

Lamperti, Hanssen ~s husfrow ...» 
1. H. 16. Jh. Tschegeli (LUB I/2; 334): «... Hans 

~ von Endlen ...» 
1. H. 16. Jh. Tschegeli (LUB I/2; 335): «Hans ~ 

von Endlen ...» 
1. H. 16. Jh. Tschegelj (LUB I/2; 374): «... stost 

... an Michel ~ ...» 
1584 Tschögeli (U 56; fol. 22a): «Joss ~ ...» (V) 
1620 Tscheggeli (Pfäf 21/8; fol. 3v, Z 1): «Hanß 

~ ...» 
1620 Tscheggelin (Pfäf 21/8; fol. 4v, Z 27): 

«Ulin ~» 
1713 S(c)heglirin (PfAE TESFB 1650; fol. I 

56v, 11/4): «Parentes ... [et] Maria ~ ex Weis-
tanen.» 

*1760 Zschagelli (U 84; fol. 1b): «... das da 
Stosset an des ~s mad ...» (M) 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1713 S(c)heglirin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 98: Tschegele. 1425 im FlN 

Tschegelis Mahd, 1550 Hans Tschegele von 
Mauren. 

Ospelt 1939, 113: Tschögeli (V, M). 
Tschugmell 1949, 74: Tschögeli. 1584 für Vaduz 

bezeugt. 
FLNB I/5, 550: Tschegele. Enthalten im FlN 

�†Tschegelismad (M). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu mhd. sch¨ecke m. 'eng anliegender, 
gestreifter oder durchsteppter Leibrock', 
bzw. Diminutiv (auf -le) dazu, nach der Tä-
tigkeit als Hersteller oder als Übername für 
einen Träger solcher Kleidungsstücke. Sie-
he auch oben Þ Schegg. 

Typ: Soziale Gruppen 

Tscheif 
 
/t�™sÇ�Š�›f/ (?) 
Bezeugt in: E 

1584 Tscheiff (U 56; fol. 31b): «... vnnd Pauli ~ 
...» (E) 
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Wertung der historischen Belege 
Lesart 1584 Tscheiff unsicher, vielleicht zu lesen 
als Tschenff. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unklar. Vielleicht dasselbe wie die bei RN 
3, 805 (s. v. Ceff) aufgeführten Formen 
Tscheff, Cieff. Loc. cit. wird hierfür ital. 
ceffo m. 'Schnauze' (als Übername) oder 
Kurzform zum biblischen Namen Josef er-
wogen. 

Typ: Rufnamen 

Tschenett  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 282: Tschenett. Zum biblischen Namen 

Johannes. Aus dem Vintschgau einge-
wanderte Form mit tirolischer Wiedergabe der 
rom. Spirans.  

FamNB-CH 3, 1870: 1903 in GR (Müstair) aus 
Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Siehe oben Þ Tschanet: Zur rtr. Koseform 
Janett bzw. Gianet [ Ýg½nÇ�‰t] (hier in tiroli-
scher Aussprache) aus der Rufform Gian, 
diese zu Johannes. Vgl. RN 3, 282; Finster-
walder 1984, 249; ferner auch Stricker 
1991b, 43 (s. v. Janett, Tschanett, Tscha-
nott, Tschanugg, Tschanun). 

Typ: Rufnamen 

Tscherfinger 
 
/t�™sÇ�Šrfi¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1740 Tscherffiger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
228v, 4/26): «... coniuncti sunt ... et ... Anna 
Maria ~in ex Mels prope Sargans» 

1747 Tscherffinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
329v, 5/12): «sepulta est Anna Maria ~in ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 200: Tscherfinger. 1398 gibt es von 

Tzerffingen, 1484 von Tscheruigen zu Heilig-
kreuz. Tscherfingen war der alte Name von 
Heiligkreuz (Mels). Seit Mitte 18. Jh. in Sar-
gans eingebürgert. 

Deutung 
Offenbar zu einem Örtlichkeitsnamen 
*Tscherfi(n)g (nach Perret älter für Heilig-
kreuz im Sarganserland). 

Typ: Wohnstättennamen 

Tschernutter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. 

Tschetsch 
 
/t�™sÇ�‰t�™s/ 
Bezeugt in: S 

*1761 Tschätsch (PfAS KR; Nr 73, fol. 2v, Z 
19): «... dem Meister Carl. ~ sailler bezahlt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; vielleicht rtr. Rumpfform aus 
Francestg, zum Heiligennamen Franziskus. 
Vgl. RN 3, 374 (s. v. Zischg). Siehe auch 
unten Þ Zischg. 

VN: Franz 
Typ: Rufnamen 

Tschetter 
 
t�™sÇet¼r 
Bezeugt in: S 

nach 1616 Tschetter (Schä U 13; fol. 12a): «Jo-
seph ~ Zue Schan ...» [recte: Caspar] (S) 

~*1618 tscheter (LUB I/4; 367): «gegen dem 
berg an lorenz ~ ...» 

~*1618 Tschetter (LUB I/4; 370): «... stost ... 
ahn prosin ~ ...» 

1626 Tscheter (SchäUrb 117; fol. 21b): «Zinset 
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Jetzo Caspar ~.» (S) 
1639 Tscheter (RA CXLV 1639-1648; S. 8, Z 

5): «Caspar ~ sagt ...» 
1664 Tschetter (PfAS Urb 1664; fol. 16v, Z 12): 

«Caspar ~ zinsset ...» (S) 
1681 Tscheter (PfAS LBMD 1659; fol. 136v, Z 

7): «... sepulta est Maria ~in ...» (S) 
1690 Tscheter (GAS U 146; fol. 1b): «... Hyero-

nimus ~ ...» (S) 
*1693 tschetter (PfAS U 10; S. 106, Z 6): «... 

stost ... an Caspar ~ ...» 
1693 Tschetter (PfAS Urb 1693; I fol. 16r, Z 1): 

«Meister Ron̈y ~ ...» 
1700 Tscheter (U 79; fol. 6a): «Kone ~» 
*1701 Tschetter (LUB I/4; 362): «...Caspar ~s 

Päundt ...» 
~*1701 Tscheter (LUB I/4; 363): «Rhein ahn 

Caspar ~ ...» 
1708 Tscheter (GAS U 115; fol. 2a): «... Koni ~ 

des gerichts Von schan ...» (S) 
1709 Tscheter (PfAS LBMCD 1695; fol. 35r, 

1/18): «Parentes: ... [et] Maria ~in» 
1710 Tscheter (PfAS Urb 1710; fol. 5r, Z 1): 

«Meister Rohnj ~ des gerichts zÇue Schan ...» 
1724 Tschetter (GAS U 149; fol. 2a): «Hierony-

mÇus ~» (S) 
1724 Schetter (U 27; Z 9): «Eine Rüedmad in 

Schaan stösst aufwerthss an Hieronymuss ~.» 
(S) 

1725 Tschetter (PfAS Urb 1693; II fol. 24v, Z 
2): «... in be¨ysein der herren Landämmen Hie-
ronimus ~ ...» 

1738 Tschetter (PfAS Urb 1693; U fol. 1v, Z 
24): «... so von Hieron¨ymo ~ des gerichts vor 
genÇuegsam Erkhennet worden ...» 

nach 1778 Tschetter (PfAS Urb 1778; fol. 4v, Z 
4): «... Landaman Lorenz ~ in Schan verord-
net ... einen Jahr tag ...» 

1779 Tschetter (GAS U 133; fol. 1b): «... Lorenz 
~ ... des Gerichts ...» 

1780 Tschetter (GAS U 135a-d; a, fol. 3b): «Lo-
renz ~» 

1780 Tschetter (GAS U 152; fol. 6b): «Lorenz ~ 
...» (S) 

1787 Tschetter (GAS U 153; fol. 1a): «Lorentz ~ 
Landaman» (S) 

1797 Tschetter (GAS U 156; fol. 3b): «Lorenz ~ 
Altlandaªma¯n» 

1797 Tschetter (PfAS Urb 1693; II fol. 40v, Z 
12): «... aÇuf gutheissen des ... Lorentz ~ Land-
aman ...» 

1798 Tschetter (SchäU 223; fol. 1a): «Altland-
aªman Lorenz ~» (S) 

1801 Tschetter (GAS U 137; fol. 2a): » (Lorenz) 
~» 

1806 tschetter (GAS U 143; 3, fol. 1b): «... Ron̈y 
~s sel: ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Tschetter [ �™c�‰t¼r] (S). Mit wei-

teren Belegen und Literatur. 
Tschugmell 1960, 108: Tschetter (S). Seit 1600. 
FamB-S, 15: Tschetter. Um 1600 erstmals in 

Schaan bezeugt. Ende 18. Jh. wieder aus-
gestorben. 

FamNB-CH 3, 1612: Schetter. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. (Unsicher, ob 
hierher.) 

FLNB I/5, 551: Tschetter. Enthalten in den 
FamN Tschetterböchel (S), �†Tschettermahd 
(S), Tschettersschotz (S) und Tschettersuszog 
(S). 

Deutung 
a) Zu mhd. sch¨eter, sch¨etter m. 'feine Lein-
wand, Glanzleinwand, Steifleinwand', nach 
der Tätigkeit als Hersteller solcher Lein-
wände. Vgl. Id. 8, 1499ff. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum Verb alem. (t)schätteren 'missklin-
gen', wozu Nomen agentis als Übername 
für einen Menschen mit blecherner Stimme. 
Vgl. Brechenmacher 2, 503 (s. v. Schetter); 
Id. 8, 1497. 

Typ: Übernamen 

Tschiggfrei  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Südtirol (Ita-
lien) eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 229: Tschiggfrey. Vinschgauer Name aus 

germ. SIGUFRIT. 

Deutung 
Zum dt. VN Siegfried, in romanisierter 
Lautform. Vgl. Brechenmacher 1, 355; 
Finsterwalder 1984, 250. 
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Typ: Rufnamen 

Tschikof  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Tschirky  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 825: Tschircki. Für GR bezeugt im Dom-

leschg, für SG in Mels und Sargans. Über-
name zu mhd. schürgen 'stossen, schieben, 
gemächlich einhergehen', schwd. tschiergge 
'schlurfen'. Vgl. Id. 8, 1237. 

FamNB-CH 3, 1871: Tschirky. Altverbürgert in 
SG (Weisstannen). 

Deutung 
Zu mda. Tschirggi m. 'Person mit ungelen-
kem, schlurfendem Gang', auch 'schwerfäl-
liger Mensch' (vgl. Id. 14, 1795), Nomen 
agentis zu mhd. schürgen 'stossen, schie-
ben, gemächlich einhergehen', schwd. 
tschirggen 'langsam, schlurfend gehen'. Vgl. 
Id. 14, 1794; RN 3, 825. 

Typ: Übernamen 

Tschofen 
 
/t�™sç�œf¼n/ 
Bezeugt in: V 

1811 Tschoffen (PfAS Rodel 1811; fol. 22v, Z 
5): «... Çund Herr Jgnatz ~ a�ˆuf Bartlegrosch ...» 
(V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 74: Tschofen. 1804 bis 1835 

in Vaduz. 
Fritz 1981, 73: Tschofen. Urk. bezeugt 1305, 

1422 in Gaschurn, 1500 in Bartholomäberg, 
1522 in Vandans, 1638 in St.Gallenkirch. 

FamNB-CH 3, 1871: Tschofen. Vereinzelt jün-

ger aus Österreich, Deutschland und Frank-
reich eingebürgert. 

Deutung 
Unsicher; kann evtl. Tschof als kinder-
sprachliche Rumpfform zum Heiligenna-
men Christoph aufgefasst werden (mit laut-
licher Umstellung �™stof > t�™sof)? Vgl. RN 3, 
365f. (s. v. Tschof). Unsere Form Tschofen 
passt allerdings im Auslaut nicht dazu. 

VN: Christoph 
Typ: Rufnamen 

Tschol 
 
t�™sç�œl 
Bezeugt in: B, T, S 

1516 Tschol (GAS U 8; Z 1): «Ich Hanns ~ diser 
z¨yt Aman In der herrschaft Bl�•umenegg ...» 

1516 Tschol (U 46; Z 1): «Ich Hanns ~ diser z¨yt 
Aman In der Herrschaft Blumnegg ...» 

1693 Tscholl (PfAS KR; Nr 46, fol. 5r, Z 23): 
«... me hab ich dem her ~en bezalt ...» 

1706 Tscholl (AS 1/3; fol. 81v, Z 5): «... Conradt 
~en von der StÇuben am Adlerberg ...» 

1737 Tscholl (PfAS BB/F 1663; fol. 21r, Z 14): 
«Christian ~ v(on) Balzers» (B) 

1739 Tshohl (PfAS LBMCD 1695; fol. 90v, 
12/11): «Patrini [Taufe]: Christianus ~ molitor 
[et] ...» 

1803 Tschohl (SchäA 225-227; 226, fol. 3a): 
«Aegidi ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
B̈üchel 1902, 116: Tschol (T). Aus Vorarlberg 

eingewandert. 
Ospelt 1939, 113: Tschohl [ �™c¯ol] (T). 
Perret 1950, 201: Tschohl seit 1700 in Triesen, 

Tscholl in Dalaas 1674, Tschol in Ludesch 
1620, zu Bludenz 1501. 

Tschugmell 1957, 90f.: Tschol (B), 1736 bis 
1881. 

Tschugmell 1958, 179: Tschol (T). Seit 1815, 
von Ragaz. 

Tschugmell 1970, 37: Tschol. Stammbaum der 
Familien Tschol von Triesen. Stammen aus 
Lana (Vintschgau, Tirol), von wo sie nach 
Bad Ragaz und dann (1815) nach Triesen ka-
men. 
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Vallaster 1974, 180: Tschohl, auch Tscholl 
(rom.). 1305 in St.Gallenkirch, in den Büchern 
von Schruns und später Tschagguns, auch 
heute noch in diesen Gemeinden. Öfter im 
Klostertal. Früher auch Tschule geschrieben, 
daher evtl. Julian. 

Längle 1979, 35: Tschohl. Ein Feldkircher Ge-
schlecht. 

Fritz 1981, 73: Tschohl. Urk. bezeugt 1305, 
1597 in Schruns. 

Stricker 1987, 100: Zum Namen Tschohl (Trie-
sen) ergab sich auch eine diminutivische Va-
riante: Tschöli, urk. 1438 in Nenzing (VNB 
I/3, 317: Hainrich Tschölis gut). 

FamNB-CH 3, 1871: Tschol. Vereinzelt jünger 
aus Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1871: Tscholl. Vereinzelt jünger 
aus Italien und Österreich eingebürgert. 

Plangg 1997, 227: Tschol. Auch Tschohl. Ge-
sprochen [t�™s̄ol]. Nach Konrad Huber gedeutet 
als Thomas + -EOLU. 

FLNB I/5, 551: Tschol. Enthalten im FlN Tscho-
la Fidelis Teil (T). 

FamB-T 5, 343ff.: Tschol. Stammbaum der Fa-
milien Tschol von Triesen. Stammen aus Lana 
(Schlanders), von wo sie nach Bad Ragaz und 
dann nach Triesen kamen. Einkauf 1815. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Zur Herkunft des Geschlechts werden verschie-
dene Angaben gemacht: entweder aus 
Vorarlberg oder aus dem Vintschgau (Südtirol); 
in beiden Gegenden kommt er jedenfalls vor. 
Dass er überall dieselbe sprachliche Herkunft 
haben müsste, ist allerdings nicht zwingend. 

Deutung 
Vorbemerkung: Es handelt sich wohl um eine im 
Anlaut gekürzte Form; d. h. im ursprünglich 
(mindestens) zweisilbigen romanischen Namen 
dürfte die Vortonsilbe nach der Verdeutschung 
abgefallen sein. Eine Rekonstruktion des ver-
schwundenen Teils ist allerdings nicht zweifels-
frei möglich, zumal sicher mehrere Möglichkei-
ten in Betracht zu ziehen sind. 

a) Finsterwalder 1994, 250 (s. v. Tscholl) 
will den Namen auf die rtr. Namenform Mi-
schol zurückführen. Dies passt lautlich 
nicht (wegen dem Tsch-), auch geht Mi-
schol nicht auf Michael zurück, wie Fins-
terwalder meint, sondern auf rtr. TumÇasch 
(Thomas: nämlich als gekürzte Verkleine-
rungsform Tumaschol; vgl. RN 3, 304). 

Auch die weiteren Deutungsversuche bei 
Finsterwalder (ibid.) sind wenig überzeu-
gend. 
b) Man beachte auch den FlN Tschol in 
Vorarlberg, etwa in Göfis (VNB I/5, 128). 
Ein Zusammenhang zu diesem bzw. einem 
entsprechenden anderwärts wäre auch nicht 
ausgeschlossen. 

Tschöntsch 
 
/t�™sî�œnt�™s/ 
Bezeugt in: T 

1429 Zsthöntsch (SchäU 7; fol. 1b): «... stosset 
... hinden an ~en ackher.» (T) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Tschöntsch (T). Rätoroma-

nisch für Hännsli. 

Deutung 
Zu rtr. Vintschegn [vin�™cÇ�“ãn], bzw. *Vin-
tschentg [vin�™cÇ�“ãnÝc] (zum Heiligennamen 
VINCENTIUS) gibt es nicht nur die Kurzform 
Tschegn [ �™cÇ�“ãn], sondern gab es älter auch 
*Tschentg [ �™cÇ�“ãnÝc] (was auch aus der histori-
schen Diminutivform Tschiengett hervor-
geht). Vgl. RN 3, 110f. Tschöntsch ist die 
Verdeutschung dieser artr. Form *Tschentg 
(Übernahme des mediopalatalen Auslauts 
/- Ýc/ als Affrikate /�™c/, deutsche Rundung des 
Vokals /e/ > /ö/). Die entsprechende En-
dung findet sich auch bei GAUDENTIUS, en-
gad. Gudench [- Ç�“ãnÝc]; vgl. RN 3, 82ff. 

VN: Vinzenz 
Typ: Rufnamen 

Tschral 
 
/t�™srçal/ 
Bezeugt in: M 

1717 Tschral (PfAM LBMMC 1682; I S. 61, 
1/26): «Patrini [Taufe] ... et Barbara ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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Der Fall bleibt unsicher, weil er nur verein-
zelt erscheint, und weil die räumliche Her-
kunft des Geschlechts im Dunkeln bleibt. 
Immerhin gibt sich der Name als romanisch 
zu erkennen, vermutlich aus Südvorarlberg 
(Montafon), die Lautfolge /t�™sr-/ ist wohl si-
cher durch Synkopierung eines Vortonvo-
kals sekundär zustandegekommen; es ist al-
so von älterem /t�™saral/, bzw. /t�™seral/, /t�™so-
ral/ oder ähnlich auszugehen. Weiter ist 
hier nicht zu kommen. 

Tschugg 
 
/t�™sÇ¥ék/ 
Bezeugt in: M 

1715 Tschug (PfAM LBMMC 1682; I S. 58, 
6/18): «Patrini [Taufe] ... Joan. Ernestus de ~ 
et ...» 

1716 Tschug (PfAM LBMMC 1682; I S. 60, 
12/7): «Patrini [Taufe] ... Jo. Ernestus ~ et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 181: Tschug. 1452 in Bartholo-

mäberg, 1466 ein Tschan Tschug erwähnt, 
1556 als Mitbesitzer der Alpe Vergalda 
[St.Gallenkirch] verzeichnet, 1621 in Schruns, 
Tschagguns und St.Gallenkirch; in den Tauf-
büchern auch in Gaschurn. Heute selten. Na-
me früher auch in Klosters. Tschug soll Kurz-
form von Joachim sein, dann rom. 

Längle 1979, 97: Tschug. In Batschuns erwähnt: 
Markus Längle heiratet Anna Tschug, 1889-
1925, Witwe nach Josef Magnus Nesensohn. 

Salzgeber 1979, 51f.: Tschuk. Schwieriger er-
scheint die Gruppe Schugg-Tschuk-Tschugger, 
denen in Graubünden und im Montafon For-
men wie Zugg-Sugg-Zuog entsprechen dürf-
ten. Wir finden solche Leute 1476 in Zermatt, 
1497 am Tannberg, 1499 im Montafon, in der 
Bludenzer Gegend und im Grosswalsertal, so-
wie 1427 in Galtür. 

Fritz 1981, 73: Tschug. Urk. bezeugt 1439, 1466 
in Bartholomäberg, 1518 in Schruns, 1571 in 
St.Gallenkirch, 1621 in Tschagguns. 

Stricker 1987, 106: Tschugg [FamN aus ÜN], 
Tschugg (Silbertal 1430 Yos Zschug, 1518 
Bartlmä Tschug, Grabs 1578 Hanß Vetsch den 
man Tschock nennt); ferner ist am Grabser-
berg ein SiN Tschügg (m. pl. /t�™sî¬k/ überliefert, 
und die Bewohner des Liechtensteiner Unter-

landes werden bekanntlich von den Oberlän-
dern Tschügger genannt. Der Name gehört 
wohl zum Reliktwort rtr. tschüch(a), tschocca 
'Baumstrunk, Stock', das auf vorröm. *ciucca 
beruht. Hieher gehört wohl auch der FamN 
Zogg; zum Verhältnis der Anlaute tsÐt�™s vgl. 
Stricker 1981b, 179, Anm. 4. 

Deutung 
a) Wenn die Namenform nicht vordem ge-
kürzt worden ist, dann zum Reliktwort 
Tschugga m. 'Felsblock, Felskopf', das als 
Walserwort aus dem Frankoprovenzali-
schen stammt und dessen Form wie rtr. 
tschüch(a), tschocca 'Baumstrunk, Stock' 
auf vorröm. *CIUCCA beruht. Hier wäre 
dann, wenn nicht von einer Örtlichkeit ab-
geleitet, ein Übername nach der Körper-
gestalt in Betracht zu ziehen. Vgl. Stricker 
1987, 106; Finsterwalder 1994, 251; RN 3, 
794f. (s. v. Schugg, Ciocco). Hierher gehört 
auch der Name Þ Zogg. 

Typ: Übernamen; Wohnstättennamen 

b) Denkbar ist daneben auch eine aphäreti-
sche (im Anlaut gekürzte) Form, etwa zu 
Partschugg, als hybride Bildung (aus der 
Zeit der romanisch-deutschen Zweispra-
chigkeit) aus Bärtsch + -OCCU gebildet; die 
Form ist bezeugt in Silbertal 1531. Vgl. 
Stricker 1987, 98; VNB I/2, 293. 

Typ: Rufnamen 

Tschugmell 
 
t�™sÇ¥ékm�‰l 
Bezeugt in: S 

1669 SchÇugnell (PfAS LBMD 1659; fol. 16v, Z 
15): «... Baptizata est filia ... parentes ... et An-
na ~i ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 181: Tschugmell (rom.). 1496 im 

Montafon, 1597 wird Anna Tschugmell in ei-
nem üblen Hexenprozess erwähnt, dann nach 
Bürs verzogen. In neuester Zeit von dort wie-
der [ins Montafon] zugezogen. 

Fritz 1981, 73: Tschugmell. Urk. bezeugt 1490 
in Bartholomäberg. 
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Stricker 1987, 97: Tschugmell. Ein Beispiel mit 
(wohl deutscher) Synkopierung des Zwischen-
tonvokals bietet der FamN Tschugmell < artr. 
*Giacumell, < *JACOMU + -ELLU. 

Stricker 1987, 98: Tschugmell. Erweiterung von 
PN durch Suffigierung: *JACOMU, rtr. Gia-
cum, ergibt [abgeleitet auf -ELLU] Tschugmell 
(Bartholomäberg 1447 Dumeng Zschugmäll; 
vgl. VNB I/2, 257). 

FamNB-CH 3, 1873: Tschugmall. Vereinzelt 
jünger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Der Name gehört zu rtr. Giacum 'Jakob', 
bzw. zur Diminutivform GiacumÇel, ver-
deutscht als *Dschagmel > Tschugmell (mit 
Synkopierung des zwischentonigen Vokals. 
Vgl. Stricker 1987, 98; Finsterwalder 1994, 
251. Siehe auch Þ Mell. In St.Gallenkirch 
ist 1440 auch ein FamN Tschugmott be-
zeugt (vgl. Fritz 1981, 73): hier tritt zum 
selben Namenstamm die Diminutivendung 
lat. -UTTU (> rtr. -ott) statt -ELLU. 

VN: Jakob 
Typ: Rufnamen 

Tschui  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1873: Tschui. Altverbürgert SO. 

Deutung 
Unklar. Vgl. immerhin Id. 14, 1722 s. v. 
Tschujen f. 'schwerfällige, langsame weib-
liche Person'. Möglich erschiene daher auch 
*Tschuj m. für eine entsprechende männ-
liche Person. 

Typ: Übernamen 

Tschütscher 
 
t�™sî¥t�™s¼r 
Bezeugt in: S, R 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamB-S, 168: Tschütscher. Stammbaum der Fa-

milien Tschütscher von Schaan. 
FamB-R, 176: Tschütscher. Stammbaum der Fa-

milien Tschütscher von Ruggell. Stammen 
von Göfis (Vorarlberg). Einbürgerung 1977. 

Deutung 
Vorbemerkungen: Der Name fehlt in FamNB-
CH. 

Das Vorarlberger Geschlecht stammt von 
einem rtr. Örtlichkeitsnamen Tschütsch ab; 
ein solcher findet sich in Götzis (VNB I/5, 
31: urk. 1363 under dem schÒutsch), in Kob-
lach (VNB I/5, 40: urk. 1379 dschutsch) 
und in Klaus (VNB I/5, 45: urk. 1369 uff 
SchÒutz, 1397 TschÒutze, 1399 zschütsch, 
usw.); ebenso erscheint er als Tschütscha in 
Wartau (Stricker 1981, 441f.); er gehört zu 
vorröm. *CIUCCA, woraus rtr. tschücha (E) f. 
'Wurzelstock, Baumstrunk', ist also ein Ro-
dungsname. 

Typ: Wohnstättennamen 

Tschuttel 
 
/t�™sÇ¥tÆ/ 
Bezeugt in: Tb 

*1397 Tschuttel (LUB I/3; 192): «... als wir 
habin ... ewigs gelts. von hansen ~s des schle-
gels ains Walysers sÒaligen kinden.» (Tb) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
Ob ein Zusammenhang besteht zu den PN in den 
Flurnamen �†Schuttenacker Gamprin (FLNB I/4, 
129) und �†Schütle Weingarten Schellenberg 
(FLNB I/4, 267), bleibt offen. 

a) Zu alem. Tschottel m. (auch Zottel) 
'Quaste; Kätzchen des Haselstrauchs'? Vgl. 
Id. 14, 1802. 

Typ: Übernamen 

b) Zu alem. tschottlen v. intr. 'zotteln, 
«tschalpen»'? Vgl. Id. 14, 1803. 

Typ: Übernamen 

c) Vgl. alem. Tschottlen f., Scheltwort für 
Frau; dazu mask. Variante *Tschottel? 
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Typ: Übernamen 

d) Zusammenhang mit rtr. tschut m. 
'Lamm'? 

Typ: Übernamen 

Tug 
 
/tç¥g/ 
Bezeugt in: G 

17. Jh. Thug (PfABe LB 1682; S IV 27 Z 23): 
«Herrn Mang ~ appothekher fir seinen sohn 
laut Zetel bezahlt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Fall bleibt unsicher. Kaum als Überna-
me zu mhd. tüge, tuge f. 'Tauglichkeit, 
Kraft', bzw. zu einem Nomen agentis zu 
mhd. tugen, tügen v. intr. 'vonstatten gehen, 
tüchtig sein, Kraft haben, nützen, angemes-
sen oder schicklich sein'. 

Typ: Übernamen 

Tumeisen 
 
/t̄¥mÇ�Š�›s¼n/ (?) 
Bezeugt in: V, E 

1604 Turneissen (U 61; fol. 28b): «Ein Gut in 
Vaduz (Iratitsch) Stost ... gegen Dem Berg, an 
Michael ~ ...» (V) 

1739 Taumeisen (PfAE TESFB 1650; fol. III 
62r, 11/23): «Benedicente P(atre) Anselmo ~ 
Parocho.» 

1741 Taumeisen (PfAE RB 1637; fol. 147v, Z 
2): «Anno 1741 ... hat ... Joseph Marxer Kir-
chen Vogt ... Jn be¨ysein P. Anselmi ~ p(ro) 
t(empore) Parochi ... die Kirchen Rechnung 
abgeleget ...» 

1744 Taumeisen (PfAM LBMMC 1682; I S. 
130, 2/4): «... administrator in Eschen ~» 

1751 ThÇumbe¨ysen (PfAE 32/1; fol. 1r,Z 4): «... 
entzwischen ... dem wohlehrwürdigen Herrn 
Anselm ~ ord. S. Benedicti Çund Stathalter Çund 
Pfarrer zÇu Eschen ... beschlossen worden ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Als Über- oder Berufsname zu Daum(en)-
eisen n. 'Handfessel, die bei der Folter an-
gelegt wird; Eisen der Drahtzieher, welches 
den Daumen bis an die Hand bedeckt, da-
mit sie beim Zuschlagen der Löcher in den 
Zugeisen den Daumen nicht verletzen; 
Daumenschraube bei der Tortur; Amboss 
der Goldschmiede, der an einem Ende ein 
stumpfes Bechereisen ist, um an einem bei-
nahe flachen Boden den Seitenrand darauf 
rund zu machen'. Vgl. Grimm 2, 852; Bre-
chenmacher 1, 278 und 360. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Tünchler 
 
/tî¥nxl¼r/ 
Bezeugt in: Tb 

1483 Tüngler AlpAV U 18, Z. 2: «... hansen ~ 
walliser an Trisner Berg ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 132: Dünchler. Der FlN Dünchler 

(Tb) beruht auf einem FamN, im späten 15. 
Jh. in Tb vereinzelt bezeugt. Evtl. identisch 
mit dem bei Kaiser/Brunhart 1989/1, 228 für 
1355 erwähnten Knecht «Peter dem Tugler»? 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die Lesung Tugler ist nicht unbestritten; siehe 
Þ Rügler. 

Deutung 
Angesichts der unsicheren Lesung ist eine 
zuverlässige Deutung nicht möglich. Siehe 
auch Þ Rügler. 

Turan  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 
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Turecek  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Türgg 
 
/tî¥rék/ 
Bezeugt in: E 

1799 Türgg (PfAE TESFB 1650; fol. I 144r, 
3/26): «Parentes ... et Theresia ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1874: Türcke, Türk, Türke. Ver-

einzelt jünger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zum Volksnamen mhd. Turc, Türke, 
Turke m. 'Türke' als Übername, z. B. für je-
manden, der in die Türkei gekommen war 
oder an einem Türkenfeldzug teilgenom-
men hatte; oder nach einem Hausnamen 
Zum Türken, oder als Übername für eine 
grobe Person (vgl. in Werdenberg der 
affektische Ausruf grobe Törgg! 
'Grobian!'). Vgl. Duden FamN 674; Bre-
chenmacher 1, 363f. 

Typ: Übernamen 

b) Gelegentlich (hier kaum) nach der Her-
kunft aus den deutschen Ortschaften Thürk 
(Schleswig-Holstein) oder Türkheim (Ba-
den-Württemberg, Bayern). Vgl. Duden 
FamN 674; Brechenmacher 1, 363f. 

Typ: Wohnstättennamen 

Türling 
 
/tî¥rli¾/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. T̀urling (LUB I/2; 317): «... ab des 
~s aker ...» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 555: Türling. Enthalten im FlN �†Tür-

lingenacker (E). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Das vereinzelte Vorkommen erschwert eine 
zuverlässige Situierung. 
a) Zum germ. PN Thuring (vgl. RN 3, 
233f.), mit Einmischung von -ling? 

VN: Thüring 
Typ: Rufnamen 

b) Etwa mhd. türlin n. 'kleine Türe', nach 
der Wohnstätte in der Nähe eines kleinen 
Stadttors? 

Typ: Wohnstättennamen 

Turner 
 
/tÇ¥rn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1604 Turner (U 61; fol. 15b): «Ein Acker in 
Schaan stösst An ... Michael ~ ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1875: Turner. Im 19. Jh. in GR 

(Saas) sowie vereinzelt jünger aus Österreich 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1844: Thurner. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1844: Thurnheer. Altverbürgert 
in SG (Berneck) und TG. 

FamNB-CH 3, 1844: Thurnher. Vereinzelt jün-
ger aus Österreich und Deutschland eingebür-
gert. 

FamNB-CH 3, 1844: Thurnherr. Altverbürgert 
in SG (Au, Kriessern, Oberriet, Schmitter, 
Widnau) und SO. 

Deutung 
Zu mhd. turner, türner m. 'Turmwächter', 
nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 659; Bre-
chenmacher 1, 364f.; Duden FamN 664. 

Typ: Soziale Gruppen 
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U 

Udech  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1876: Udech. 1843 aus Deutsch-

land in ZH eingebürgert. 

Üehle 
 
î¬¼l�‡ 
Bezeugt in: M 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Üehle [ü¼li] (M). 
FamB-M/1, 174f.: Üehle. Stammbaum der Fami-

lien Üehle von Mauren. Stammen von Plan-
ken aus dem Stamm der Jehle, wo sie schon 
1584 im Legerbuch erwähnt sind. 

FamNB-CH 3, 1877: Uehle. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1877: Uehli. Altverbürgert in SG 
(Valens) und ZH. 

FamB-M/2, 358f.: Üehle. Stammbaum der Fami-
lien Üehle von Mauren. Stammen von Plan-
ken aus dem Stamm der Jehle, wo sie schon 
1584 im Legerbuch erwähnt sind. 

Deutung 
Aus der alem. Rufform Ueli, Üeli des alt-
deutschen RuN Ulrich (< Uodalrich). Vgl. 
RN 3, 220; Brechenmacher 1, 712 (s. v. 
Ühle); Duden FamN 675 (s. v. Uhle). Vgl. 
auch Þ Jehle. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Uel 
 
/Ç¬¼l/ 
Bezeugt in: ? 

1312 øVl (LUB I/2; 120): «... Katerinen ~ wip des 

Langen und ir kint ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1877: Uhl. Im 19. Jh. in GR 

(Rueun) sowie vereinzelt jünger aus Deutsch-
land eingebürgert. 

Deutung 
Zur Kurzform Uel des altdeutschen RuN 
Ulrich. Vgl. RN 3, 220; Brechenmacher 2, 
712; Duden FamN 675. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Uhlmann 
 
/ç¥lman/ 
Bezeugt in: E 

1485 Òvlman (GAR U 14; Z 7): «... (haint-
zechen?) ~s ....» (R) 

1584 Vlliman (U 56; fol. 25a): «Jeorg Òvlin ~s 
Son» 

1786 Uhlman (PfAS LBMCD 1695; fol. 176v, 
12/10): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~ vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1878: Uhlmann. Altverbürgert in 

BE und ZH. 
FamNB-CH 3, 1878f.: Ullmann. Altverbürgert 

in AI (Appenzell) und TG. 
FamNB-CH 3, 1879: Ulman. Altverbürgert in AI 

(Appenzell) und BE. 

Deutung 
Mit dt. Mann m. verbundene Kurzform 
U(e)l zum altdeutschen RuN Ulrich. Vgl. 
RN 3, 220; Duden FamN 675; Brechenma-
cher 2, 713 (bis ins 15. Jh. sehr häufiger 
VN). 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Ulbricht  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 
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Deutung 
Zum VN Albrecht, der ostmitteldt. ver-
dumpft über Olbrecht zu Ulbricht gewor-
den ist. Vgl. Duden FamN 676; Brechen-
macher 2, 713. 

Typ: Rufnamen 

Ulinus 
 
/ulç�Œnus/ 
Bezeugt in: ? 

1388 Ulinus (LUB I/1; 412): «~» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte Nennung ist nicht sicher zu 
beurteilen. Latinisierung des RuN mhd. øVli 
(zu Ulrich)? 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Ulrich 
 
/Ç¥lr�—¿/ 
Bezeugt in: E 

1760 Ulrich (PfAE TESFB 1650; fol. III 68v, 
6/25): «... coniuncti sunt Viduus Joannes ~ ex 
Nemmendorff in Saxxen, vagabundus ... et ...» 

1775 Ulrich (PfAE TESFB 1650; fol. III 24r, 
10/17): «Joannes ~ oriundus Koppburg�ˆa in Sa-
xonia, ad fidem Catholicam conversus ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 73: Ulrich. Urk. bezeugt 1479 in 

St.Gallenkirch. 
FamNB-CH 3, 1879f.: Ulrich. Altverbürgert in 

BE, FR, LU, SO, SZ, TI und ZH. 

Deutung 
Zum altdeutschen RuN Ulrich. Vgl. RN 3, 
218ff.; Brechenmacher 2, 713; Duden 
FamN 676. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Ulrici 
 
/ulrÇ�‹tsi/ 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Ulrici (T). Nach Schädler 

1910, S. 29, 1718 für Triesen erwähnt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Genitiv zur latinisierten Form Ulricus des 
altdeutschen RuN Ulrich. Vgl. Duden 
FamN 676. 

VN: Ulrich 
Typ: Rufnamen 

Unterberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 438: Unterperger. In Tarasp (GR) ist 

1731 ein Adamus Unterperger bezeugt. 
FamNB-CH 3, 1881: Unterberger. Im 20. Jh. 

aus Österreich in BE und aus Frankreich in BS 
eingebürgert. 

Deutung 
Zum zahlreich vorkommenden Orts- bzw. 
Flurnamen *Unterberg. Vgl. Duden FamN 
678 (s. v. Unterberg); Finsterwalder 1984, 
513. 

Typ: Wohnstättennamen 

Untersander 
 
/Ç¥nt¼rs̀and¼r/ 
Bezeugt in: B, T, V, M, E, G 

1698 Vndersander (PfAE TESFB 1650; fol. I 
40r, 5/11): «Patrini ... Joannes ~ et ...» 

17. Jh. Sondersander (PfABe LB 1682; S I 53 Z 
16): «Johanneß ~ von Gamprin» (G) 

1699 Vndersander (PfAE BB 1699; S. 7, Z 1): 
«M(eister) Johanneß ~ [bezahlt] ...» 
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*1700 Vnderssander (LUB I/4; 503): «... Jahan-
ness ~» 

1714 Vndersander (PfAE TESFB 1650; fol. I 
58r, 11/3): «Patrini ... Johannes ~ sutor et ...» 

1717 Undersander (U 80; Z 9): «... Stosset ... ge-
gen Berg an Johannes ~ ...» (E) 

1722 Undersander (Pfäf 22/20; fol. 1r, Z 23): 
«... [stosst] an Joannes ~ ...» 

1734 VnderSander (PfAS BB/F 1663; fol. 19r, Z 
28): «Magdalena ~in» (S) 

1735 Vnder Sahler (PfAS BB/F 1663; fol. 20r, Z 
6): «Joanes ~» (S) 

1744 Vndersander (PfAS LBMCD 1695; fol. 
97v, 1/1): «Parentes: Joanes ~ [et] ...» 

1752 Undersander (PfAM LBMMC 1682; I S. 
155, 11/10): «Parentes ... Joannes ~ [et] ... va-
gi.» 

1801 Vndersandter (PfAS KR Dux; Nr. 37, fol. 
3r, Z 20): «Ich zal dem Joseph Anthon¨y ~ ...» 
(S) 

1803 Untersander (PfAS Rodel 1803; fol. 17v, Z 
7): «Antoni ~ a�ˆuf Q�ˆuoder ...» 

1803 Untersander (SchäA 225-227; 227, S. 84): 
«Der Anton ~ ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Die Formen 17. Jh. Sondersander und 1735 Vn-
der Sahler sind verschrieben oder verlesen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1941, 139: Untersander. In Mauren 

1715, aber auch in B, E, S, V, T. 
Tschugmell 1949, 75: Untersander, 1784 bis 

1819 in Vaduz. 
Tschugmell 1957, 91: Untersander (B), 1759 bis 

1856, Hintersass. 
Tschugmell 1958, 179: Untersander (T), 1709 

bis 1813, von Gams. 
FamNB-CH 3, 1882: Untersander. Altverbürgert 

in SG (Alt St.Johann). 

Deutung 
Nach der Wohnstätte an einer Örtlichkeit 
*Untersand. Vgl. RN 3, 452. 

Typ: Wohnstättennamen 

Untersee 
 
/Ç¥nd¼rsè�“/ 
Bezeugt in: M 

1719 Vndersee (PfAM LBMMC 1682; III S. 21, 
1/14): «... obi(i)t Vdalricus ~ doggenburgensis 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1882: Untersee. Altverbürgert in 

SG (Waldkirch). 

Deutung 
Nach der Herkunft von einer Örtlichkeit 
oder einem Gewässer namens Untersee 
(dem unteren Teil eines Sees). 

Typ: Wohnstättennamen 

Unterwegen, von - 
 
/Ç¥nd¼rwè�“g¼n/ 
Bezeugt in: Tb 

~*1388 von Vnderwegen (LUB I/1; 341): «... ha-
bent verlihen Haintzen Lugner (ab dem Tris-
nerberg) ain zehenden am trisnerberg der von 
vns lehen ist vnd er kÓoft von den ~ .» 

*1397 vnderweger (LUB I/3; 192): «Ich wilhelm 
von Richenstein von Trysen vnd jch vrsella 
sin elich`u husfrow haintzen ~s tohter ...» 

*1404 von Vnderwegen (LUB I/1; 450): «Peter ~ 
als Pfants Jnhabern der Veste Trimis ...» 

*1407 von Vnderwegen (LUB I/4; 169): «... 
Henricus de Subvia (vulgo Heinrich Degen ~) 
...» 

*1408 von vnderwegen (LUB I/4; 172): «ze ai-
nem Theil hant gehept zÇue dem ... haintzen ~» 

*1410 von vnderwegen (LUB I/4; 186): «... den 
vormals die ~ ... ze lehen gehept hand ...» 

1459 von vnderwegen (LUB I/4; 175): «... des 
vesten Haintzen ~ anhangenden Jnsiglen be-
siglet ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die Edlen von Unterwegen haben ihren Na-
men von der Burg Unterwegen in der bünd-
nerischen Gemeinde Peist. Vgl. RN 3, 544. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Urban 
 
/Ç¥rb¯an/ 
Bezeugt in: R 

1485 vrban (GAR U 14; Z 15): «... michel ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1882: Urban. Altverbürgert in 

BL und vereinzelt jünger aus Deutschland, 
Österreich, Frankreich, der [ehemaligen] 
Tschechoslowakei und Polen eingebürgert. 

Deutung 
Zum Heiligennamen Urban. Vgl. RN 3, 
408; Brechenmacher 2, 723; Duden FamN 
679. 

VN: Urban 
Typ: Rufnamen 

Urber 
 
/Ç¥rb¼r/ 
Bezeugt in: E 

Mitte 15. Jh. øVrber (LUB I/2; 331): «... vnd 
haistt des ~sß b̀untt» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg aus dem Eschner Jahrzeitenbuch. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 558: Urber. Enthalten im FlN �†Ur-

bersbünt (E). Zur Herkunft siehe Id. 1, 432 s. 
v. Urbar. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Falls Urber wirklich FamN ist, dann geht er 
eher auf den Heiligennamen Urban zurück 
als auf das dt. Sachwort Urbar m. 'amtli-
ches Güterverzeichnis' (zumal letzteres eine 
Form Urben kannte, die sich formal mit 
dem PN berührte). Vgl. Id. 1, 431 (s. v. Ur-
ban) und 432 (s. v. Urbar). 

VN: Urban 
Typ: Rufnamen 

Urfel 
 
/Ç¥rf¼l/ (?) 
Bezeugt in: B 

1699 Vrfel (AS 2/1; fol. 137r, Z 7): «... AÇugÇustin 
~ ... wohnhafft zÇu Khlein Melß be¨y Balzers 
...» (B) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelt bezeugte Form ist nicht zu-
verlässig zu beurteilen. 

Urschitz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Urso  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Us 
 
/Ç¥s/ 
Bezeugt in: M, E 

1799 Us (PfAM LBMMC 1682; I S. 277, 1/10): 
«Parentes ..., et A(nna) Maria ~in pauperes.» 

1800 Us (PfAE TESFB 1650; fol. III 35r, 8/28): 
«Ad Coelos avolavit infans ... et Annae Ma-
riae ~in de Altenstadt Vagabundorum.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die räumliche Herkunft des Vagantenge-
schlechts ist nicht bekannt; eine zuverlässi-
ge Beurteilung ist kaum möglich. 

Utinger 
 
/Ç¥t�—¾¼r/ 
Bezeugt in: E 

1694 Utinger (PfAE KR 1650; S. 10,Z 19): «... 
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diß bezeüg Ich Rudolfuß ~ der Zeit Pfarherr 
zu Eschen.» (E) 

1694 Uttiger (Pfäf 26/30a; fol. 1r, Z 1): «Ich Ru-
dolph ~ der Zeit Pfarher be¨y St.Martin zuo 
Eschen ... bekenne ...» (E) 

1694 Utinger (Pfäf 26/30a; fol. 1v, Unterschrift): 
«Rudolphus ~» 

1695 Utinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 35v, 
12/11): «Patrini ... Salome ~in.» 

1695 Vtinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 21, 
2/15): «... baptizatus est infans ... a ... Reve-
rendo et doctissimo Domino Joanne Rudolpho 
~ p(arocho) Eschensi.» 

1696 Vdinger (PfAE RB 1637; fol. 115r,Z 2): 
«Anno 1696 ... ver blibt die pfar kirchen ... Jo-
han ~ be¨y Rechnu(n)g schuldig ...» 

1699 Vtinger (PfAE BB 1699; S. 4,Z 4): 
«Junckhfrauw Maria Salomen ~i [stifftet] ...» 

1710 Utiger (Pfäf 26/31a; fol. 1r, Z 3): «... Ru-
dolphus ~ modernus Vicarius Eschensis Pa-
rochiae ...» 

1717 Utinger (Pfäf 26/32; fol. 1r, Unterschrift): 
«Rudolphus ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1884: Utinger. Altverbürgert in 

ZG. 
FamNB-CH 3, 1884: Uttinger. Im 18. Jh. in ZG 

und im 19. Jh. in ZH eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1884: Utiger. Altverbürgert in 

BE und ZG. 

Deutung 
Nach der Herkunft von einer Örtlichkeit na-
mens Utti(n)gen; etwa aus der Gemeinde 
Uttigen BE (vgl. Brechenmacher 2, 725) 
oder vom Hof Utigen in Walchwil ZG (vgl. 
Dittli 1992, 203; RN 3, 568 verweist den 
Namen nach Baar ZG). 

Typ: Wohnstättennamen 

Utter 
 
/Ç¥t¼r/ 
Bezeugt in: M 

1752 Utter (PfAM LBMMC 1682; III S. 41, 
4/5): «... obiit ... virgo Elisabetha ~in ex paro-
chia Wildhusensi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1884: Utter. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Unklar (verschrieben oder verlesen?). Nach 
der Herkunft aus dem Obertoggenburg 
wäre allerdings eher an Þ Sutter zu 
denken. 

V 

Vaduz 
 
/fadÇ¥ts/ 

1399 Vadutz (LUB I/1; 404): «... discreta ma-
trona MÒaniga Vaduczza, relicta olim Johannis 
~ ...» 

1399 Vaduczza (LUB I/1; 404): «... discreta ma-
trona MÒaniga ~ relicta olim Johannis Vadutz 
...» 

*1407 faduß (LUB I/2; 285): «Hanss ~» 
*1410 Vadotz (LUB I/3; 230): «... Gütern in Blu-

desch, darunter von einer Wiese Pradasagg, 
anstossend auswärts an ~en gÒuter.» 

Wertung der historischen Belege 
*1410 Vadotzen ist nicht sicher FamN. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
LUB I/1, 409: Der FamN Vaduzza, Johannes 

Vaduz, ist vom Ort Vaduz hergeleitet, ähnlich 
wie der FamN Saletz von Salez, Schierscher 
von Schiers usf. 

Längle 1985, 28: Der FamN Vadutz als Her-
kunftsname erscheint 1363 in Frastanz: Jäkli 
von Vadutz; 1460 Hanß Vadutz zu Frastanz. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus Vaduz. Vgl. FLNB 
I/2, 430ff.; RN 3, 577. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Vaduz, von - 
 
/fadÇ¥ts/ 

1396 von Fadutz (LUB I/6; 38): «... Hainrichen 
~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus Vaduz. Vgl. FLNB 
I/2, 430ff.; RN 3, 577. 

Typ: Wohnstättennamen 

Vaduzer 
 
/fadÇ¥ts¼r/ 

*1363 Vadutzer (LUB I/3; 469): «... vnd klagtent 
mitt fÚursprechen ... z�•u C�•untzen ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus Vaduz (abgeleitet 
auf -er). Vgl. FLNB I/2, 430ff.; RN 3, 577. 

Typ: Wohnstättennamen 

Vaisch 
 
/fÇ�Š�›�™s/ 
Bezeugt in: V 

1476 Faisch (SchäU 11; fol. 1b): «... so hab ich 
Ulrich ~ von Vadutz ...» (V) 

1476 Vaisch (SchäU 11; fol. 2a): «Ulrich ~» (V) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unklar. Gleiche Herkunft wie Þ Vaistli? 

Vaistli 
 
/fÇ�Š�›�™stl�—/ 
Bezeugt in: V 

1338 faisli (LUB I/2; 133): «Jch �•vlrich ~ ... Al-
bern faislin» 

1341 vaistli (LUB I/2; 136): «Ich hainrich ~ von 

vadutz ...» (V) 
1356 faislin (LUB I/2; 151): «dem beschaiden 

man albern ~» 
1361 Vaisslin (LUB I/2; 161): «Albern ~ von 

Vadutz vnd sinen erben ...» 
1363 Vaissli (LUB I/3; 287): «... vss ~s wingar-

ten ze Vadutz.» 
*1363 faistlein (LUB I/3; 291): «... aus dem win-

gartten Sweigger ~s ze Vaducz» 
*1365 Faistle (LUB I/2; 286): «... Hannßen ~ 

...» 
1367 Vaislin (LUB I/2; 175): «... fr�™o Agnesun 

~un wilent Albers Vaislis SÒaligen Elichi wir-
tinne waz ...» 

1367 Vaistli (LUB I/2; 175): «... Jch Swiger ~ 
...» 

1368 vaistlin (LUB I/2; 177): «fro Angnesen 
der. ~en. wilent Alber. vaistlis seliger elicher 
wirtenn.» 

1368 vaistlin (LUB I/2; 177): «vnd Hansen. ~ si-
nen geswistergiten ...» 

1368 vaistli (LUB I/2; 177): «... Alber. ~s seliger 
elicher wirtenn.» 

1368 vaistlin (LUB I/5; 610): «... Bürgen ... 
Hainrichen ~ ...» 

1370 Vaislin (LUB I/2; 180): «fro Nesun ~s sÒali-
gen Elichen wirtinne wilont waz ...» 

1371 Veislin (LUB I/6; 77): «... filia Agnes dicta 
~ de Vadutz puella litterata Curiensis diocesis 
...» 

1382 vaistlin (LUB I/2; 193): «... hansen ~ von 
Vadutz ...» 

1384 vaistlin (LUB I/2; 198): «... frowen marga-
reth ~ wilont k�•unen volrers seligen elich�ˆu hus-
frow ...» 

1385 Vaissli (LUB I/2; 205): «Jch J�™ohans ~ von 
Vadutzz.» 

1392 vaistlin (LUB I/5; 648): «... vnd erbat �ˆoch 
do die selb frow den wolbeschaiden hansen ~ 
von fadutz ...» 

*1397 vaistlin (LUB I/3; 193): «... so hab ich ... 
gebetten den fromen wolbeschaiden johanß ~ 
von fadutz ...» 

1. H. 15. Jh. Faistlin (LUB I/2; 359): «Albrecht 
~ Anna vxor eius» 

1406 Vaistlj (LUB I/6; 43): «Ich Hartman ~ von 
Vadutz kundt vnd vergich ...» 

1408 faistli (LUB I/1; 459): «... ich ietzgenanter 
hans ~ ...» 

1408 Faistlin (LUB I/1; 459): «... den fromen 
vesten junkherr hansen ~ ...» 

*1416 faistlein (LUB I/3; 381): «... stozt ... vn-
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den an ~s gut ...» 
1422 vaisstli (GAG U 1; Z 1): «... Albrecht ~ 

vogt ze Vadutzz ...» 
1425 vaisstli (GAE III/2; Z 1): «... Hanns ~ von 

Vadutz, gemain man ...» (V) 
1425 vaisstli (GAE III/3; Z 1): «... Hanns ~ von 

Vadutzz gemain man ...» (V) 
1439 vaistli (GAT U 47; Z 2): «... Albrecht ~ 

vogt vnd amman an dem eschner Berg ...» (T) 
1440 Vaistli (PfAT U 2; Z 1): «Ich Hanns ~ an 

der zyt vogt ze G�•utenberg ...» 
1442 Vaißtli (PfABe U 4; Z 3): «... mit hand wil-

len und gunst Albrecht ~s an der zyt ... vogt 
und amman am Eschnerberg ...» 

1443 vaistlinn (U 34; Z 16): «... junker abrecht ~ 
ze den ziten vogt ze fadutz» 

1447 Vaistli (SchäU 8): «Ich Albrecht ~ von Va-
dutzz ...» (V) 

1452 vaisstlin (U 36; Z 7): «... Margarethan ~ 
von Trisan ...» (T) 

1458 vaistlin (PfAT U 3; Z 11): «... vordrung ... 
an dem lamberzehenden z�•u Trisen ... den frow 
Margreth ~ ... innegehebt ...» 

~1510 vaistlin (LUB I/4; 263): «Agnesa ~ Jo-
seph litschers Husfr�™ow ...» 

1513 vaistlin (U 5; Z 10): «... zÒu zwa¨yen s̈yten 
an nesa ~ gÒut ...» (V) 

1514 vaistli (PfABe U 20; Z 4): «... und clainen 
zechenden so die ~ vor Jarn von dem säger er-
kouft ...» 

1574 Vaistli (SchäU 74; Z 6): «... Zu Vaduz, 
vnnd Hainrich ~ daselbs.» (V) 

nach 1619 Feustlin (PfABe a/1; fol. 1v, Z 16): 
«Anno 1452 Uhrtlbrieff ... worin Margretha ~ 
von trißen Lehen dem Gottshauß wegen nit 
reichung deß Zinß zuegesprohen worden alß 
verfallens guet.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 80: Faißlin, Vaistli, Vaißli, Vaißlin 

(T, V). Aufzählung von Belegstellen. 
Tschugmell 1949, 52: Faistlin, Vaistlin, Vaissli, 

Vaisslin. In Vaduz von 1300 bis 1500 (?). 
FLNB I/5, 559: Vaistli. Enthalten im Strassenna-

men Vaistligass (V). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. veis, veist adj. 'wohlbeleibt, gesät-
tigt, fett', wohl auf die körperliche Gestalt 
des ersten Namenträgers anspielend; Über-
name als Individualbildung auf -li. Vgl. RN 

3, 794; Brechenmacher 1, 444; Duden 
FamN 235. Siehe auch Þ Faist. 

Typ: Übernamen 

Vallaster 
 
/falÇa�™st¼r/ 
Bezeugt in: M 

1790 Vollaster (PfAM LBMMC 1682; I S. 246, 
8/23): «Parentes ... [et] Anna Maria ~in e(x) 
Gözis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 181: Vallaster. 1495 in Bartholo-

mäberg, 1496 in Tschagguns, 1546 am Berg 
[Bartholomäberg], in den Taufbüchern aller 
Montafoner Gemeinden, auch heute in fast al-
len Dörfern, zahlreich in Bartholomäberg. Na-
me auch im Engadin als BalastÇer. Name ro-
manisch. 

Fritz 1981, 73: Vallaster. Urk. bezeugt 1495, 
1512 in Tschagguns, 1513 in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 3, 1886: Vallaster. Ende 19. Jh. in 
LU aus AG kommend eingebürgert. 

Deutung 
Offenbar zu rtr. ballaister (E), ballester (S), 
m. 'Armbrust' (< lat. BALLISTA 'Wurfmaschi-
ne'; vgl. DRG 2, 81f.), oder, eher, zu rtr. 
ballastÇer (E), m. 'Armbrustschütze', Ablei-
tung zu obigem auf -ARIU; vgl. DRG 2, 86; 
RN 3, 769 (wo in der Belegreihe 1772 auch 
ein Christianus Valloster (ex Muntafun) 
auftritt. Die Vorarlberger Namensvariante 
setzt (ausgehend von rtr. ballastÇer 'Arm-
brustschütze') Akzentrückzug auf die Mit-
telsilbe (nach der Verdeutschung) voraus. 

Typ: Soziale Gruppen 

Van Eck  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Holland einge-
bürgert. 

Deutung 
Wohnstättenname 'von der Ecke'. 
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Typ: Wohnstättennamen 

Vanau 
 
/fanÇ¡®/ (?) 
Bezeugt in: M 

1798 Vanau (PfAM LBMMC 1682; III S. 89, 
4/16): «... obiit Anna Maria juvenis puella 
Blasii Fidelis ~ pauperis e(x) ditione Lucerne-
si.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1920: Vonau. Im 19. Jh. in GR 

und ZH sowie vereinzelt jünger aus Deutsch-
land eingebürgert. 

Deutung 
Wohl Herkunftsbezeichnung dt. von (der) 
Au.  

Typ: Wohnstättennamen 

Vanet 
 
/vanÇet/ 
Bezeugt in: S 

1686 Vanet (PfAS LBMD 1659; fol. 142r, Z 4-
5): «... sepulta est Margaritha ~in ex parochia 
Campellschin ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1889: Vanetti. Altverbürgert in 

TI sowie jünger eingebürgert aus Italien. 

Deutung 
Unsicher. Evtl. aphäretische Form (Kurz-
form) zur ital. Diminutivform Giovanet(ti)  
zu Giovanni (zum biblischen Namen Jo-
hannes). 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Vanier 
 
/vanÇ�‹¼r/ 
Bezeugt in: S, Tb 

1682 Vanier (PfAS LBMD 1659; fol. 100r, Z 
13): «... coniuncti sunt ... et honesta Anna ~in 
de Schrun ...» 

1683 Vanier (PfAS LBMD 1659; fol. 58v, Z 
25): «... Baptizatus est filius ... parentes ... et 
Anna ~in de monte ...» (Tb) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 183: Vonier, Vanier, Viniere 

(rom.). 1546 in Bartholomäberg, 1552 in 
Schruns, 1621 in St.Anton, Silbertal, Schruns 
und Bartholomäberg. In den meisten Taufbü-
chern vorkommend, auch heute in fast allen 
Dörfern. Name vom hl. Vinerius. 

FamNB-CH 3, 1889: Vanier. Im 19. Jh. in VD 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1924: Vonier. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
RN 3, 740 stellt den vereinzelt in Almens 
(GR) vorkommenden Namen 1733 Joannes 
Vannier zu frz. vannier m. 'Korbflechter, 
Wanner, Flechter von Getreidewannen', 
nach der Tätigkeit. Demgegenüber scheint 
der Name im Montafon alteinheimisch und 
damit romanisch: analoge Abl. (auf -ier < 
-ARIU) zu rtr. vonn (S), von/van (E) 'Korn-
schwinge, Mulde'? Vgl. Hdwb. Rtr. 3, 
1004. 

Typ: Soziale Gruppen 

Vanosum 
 
Bezeugt in: S 

1686 VanosÇum (PfAS LBMD 1659; fol. 142r, Z 
6): «... sepulta est ... vxor Francisci ~ ...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Lesart VanosÇum unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1890: Vanossi. Vereinzelt jünger 

aus Italien eingebürgert. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die Verbindung mit Vanossi ist je nach Lesart 
des Belegs natürlich fraglich. 
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Deutung 
Unsicher; jedenfalls in der Endung latini-
siert. Falls zu it. Vanossi, dann Rufform zu 
Giovanni, abgeleitet auf das Palatalsuffix 
-ossi (zum biblischen Namen Johannes). 

VN: Johannes 
Typ: Rufnamen 

Vazetti 
 
/vatsÇ�“t�—/ 

1281 vazeti (LUB I/1; 125): «... C. ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus der Bünd-
ner Ortschaft Vaz. Vgl. RN 3, 526 (s. v. Va-
zet). 

Typ: Wohnstättennamen 

Vazischg 
 
/fatsÇ�‘�™sék/ 
Bezeugt in: B 

1584 Vatzischg (U 56; fol. 4a): «Lutze ~» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 113: Vazischg, Zischg (B). 
FamNB-CH 3, 2066: Zischg. Im 19. Jh. in GR 

(Tarasp) aus Österreich kommend eingebür-
gert. 

Deutung 
Verformt aus der Rufform Franzischg des 
Heiligennamen Franziskus. Vgl. RN 3, 374. 

VN: Franz 
Typ: Rufnamen 

Vedana  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, S aufgeführt. 

Veit 
 
fÇ�Š�›t 
Bezeugt in: V, S, E 

1584 Viet (U 56; fol. 21a): «Mer als Vogt Leon-
hart ~en» (V) 

1725 Veitt (PfAS LBMCD 1695; fol. 64v, 12/9): 
«Parentes: Lucas ~ [et] ...» 

1726 Veit (PfAE TESFB 1650; fol. III 57r, 3/4): 
«... celebravit nuptias ... et honesta Virgo Ma-
ria ~in ex Suevia, quae in Monasterio S. Lucii 
per multos annos ancilla fuit.» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1584 Vieten unsicher. Mögli-
cherweise verschrieben für Veiten. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1893: Veidt. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1893: Veit. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 1893: Veith. Altverbürgert in SH 

und vereinzelt jünger aus Deutschland einge-
bürgert. 

Deutung 
a) Zur Rufform Veit(h) des römischen Na-
mens Vitus. Vgl. RN 3, 112; Brechenma-
cher 1, 445; Duden FamN 681. 

VN: Vitus 
Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls zu mhd. voit m. 'Rechtsbei-
stand, Vogt, Fürsprecher, Verteidiger, 
Schirmherr, beaufsichtigender Verwalter, 
höherer weltlicher Richter, Gerichtsbeam-
ter', nach der Tätigkeit. Vgl. Brechenma-
cher 1, 445; Duden FamN 681. 

Typ: Soziale Gruppen 

Venegas  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 
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Ventruto  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Verling 
 
f¼rlÇ�Œ¾ 
Bezeugt in: T, V 

1556 verling (PfABe d/5; fol. 2r,Z 5): «... 
stoßend ... ahn Lenhardt ~en weibs guot ...» 

1556 Varling (SchäL 63a/b; a, fol. 1b): «... Vnnd 
Anna ~in Aigen guot ...» (T) 

1565 verling (SchäU 70; Z 10): «... Stost ... an 
Liennhart ~enn ...» (B) 

1566 verling (GAT U 2; Z 4): «... Liennhardt 
~en von driesen ...» (T) 

1573 Verling (GAT U 37; Z 2): «... Leonhardt 
~en ...» (T) 

1574 Verling (SchäU 74; Z 19): «... Liennhardt 
~en des Gerichts ...» 

1584 Farling (U 56; fol. 22a): «Oschwalt ~» (V) 
1584 Varling (U 56; fol. 8b): «Leonhart ~» (T) 
1589 Verling (GAT U 6; Z ?): « ... Liennhardt ~ 

...» 
1589 Verling (GAT U 6; Z 17): «... Lenhard ~ 

...» (T) 
1604 Verling (U 61; fol. 10b): «... stost ... gegen 

Dem Rein an Joachim ~en» (V) 
1610 Varling (GAT U 42; Z 8): «... Anna ~in ...» 

(T) 
1610 Warling (PfABe d/10; fol. 1v, Z 36): «... 

ein stückhle guet ... stost ... an ... Anna ~in 
güeter ...» (T) 

1610 varling (U 64; Z 10): Ein Gut in Gapetsch 
im oberen Bofel «stost ... gegen dem Berg an 
Jocham ~en ...» (V) 

1610 Varling (U 65; Z 12): Ein Gut in Triesen, 
um die Frauenkapelle liegend, «Stost ... Auf-
werts dem Land nach an ... Anna ~in Aigen 
gueth ...» (T) 

1610 Varling (U 65; Z 18): Ein Acker in Hinder 
Gapontt Triesen, «stost ... gegen dem Rhein 
Ahn ... Anna ~en güetter ...» (T) 

1626 Verling (SchäUrb 117; fol. 28a): «... stosst 
... dem Landt nach an Lenhardt ~en guet ...» 

1640 Verling (RA CXLV 1639-1648; S. 29, Z 
17): «Johann ~ sagt ...» 

1660 Verling (AS 1/1; fol. 154v, Z 3): «Ambt-

sprÇuch In strittigen sachen ... Entzwüschen 
Joachim ~en zÇu Trißen vnndt ...» 

1664 Verling (PfAS Urb 1664; fol. 7r, Z 10-11): 
«... ab einem ackher Im Ne¨wen Bofel ... stost 
... rheinhalb an Hanß ~en ...» (S) 

1668 Verling (PfAS LBMD 1659; fol. 121v, Z 
12-14): «... sepultus est Hans ~ de Vaduz ...» 
(V) 

1690 Verling (GAS U 70; fol. 4a): «[Fridli?] ~» 
1692 Verling (SchäV 153a/b; a, fol. 2a): «... ab-

werdt an Geörg ~er ...» (T) 
1693 Verling (PfAS Urb 1693; II fol. 9r, Z 5): 

«Andreas ~ zÇu Vaduz ...» 
1700 Verling (U 79; fol. 6a): «Fridli ~ des ge-

richts» 
1703 Verling (PfAS KR; Nr 48, fol. 3v, Z 25): 

«Mer wegen Lenhart ~en von Tresen ... [be-
zahlt]» 

1714 Verling (GAS U 122; fol. 2b): «Andreas ~» 
(V) 

1738 Verling (PfAS Urb 1693; U fol. 1r, Z 25): 
«... Çunterpfandt ihren ackher in Boffel be¨y 
dem Creiz [stosst] ... Rheinwerts an Andreas ~ 
des gerichts ...» 

1751 Verling (AlpAV A 7; fol. 1a): «... Andreas 
~ alter Landaªmann von Vad�™utz ...» (V) 

1759 Verling (AlpAV U 13): «... Joseph ~ ...» 
(V) 

1781 Verling (AlpAV U 11; fol. 1b): «... An-
dreas ~ ...» (V) 

1787 Verling (AlpAV A 11): «Andreas ~ des ge-
richts» (V) 

1790 Verling (AlpAV U 3; fol. 1a): «... ~ ...» (V) 
1803 Verling (SchäA 225-227; 227, S. 62): «Die 

Erben vom Richter Andreas ~ ...» (V) 
1826 Verling (PfAM LBMMC 1682; II S. 90, 

7/10): «... Sacramentum Matrimonii ... in-
ierunt ... ac ... virgo Catharina ~ ex Vaduz Pa-
rochiae Schanensis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Verling (T). Berling oder 

Verling oder Wernlin (alle diese von Bernhart 
und Wernhart, Werner). 

Ospelt 1939, 113f.: Verling [f¼rling] (V). 
Tschugmell 1949, 75: Verling. Seit 1584 in Va-

duz. 
Tschugmell 1958, 179f.: Verling (T). 1552 bis 

1851. 
Längle 1979, 200: Ferling. Franz Josef Längle 

erlernte bei Ferling in Götzis das Schmiede-
handwerk. 
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FamNB-CH 3, 1983: Werling. Vereinzelt jünger 
in ZH eingebürgert. 

FLNB I/5, 564: Verling. Enthalten in den FlN 
Verlingamaree (V) und Verlingatorkel (V). 

FamB-T 5, 361ff.: Verling. Stammbaum der Fa-
milien Verling von Triesen. 

FamB-V 7, 101ff.: Verling. Stammbaum der Fa-
milien Verling von Vaduz. 

Deutung 
Dass nicht jeder auf der hinteren Silbe be-
tonte Name in unserem Raum romanisch 
sein muss, zeigt der FamN Jecklin, zu dem 
in Chur die Aussprache JecklÇ�‹n als korrekt 
gilt, obgleich er zu dt. Jîacklin gehört. Ð In 
diesem Sinne kann Verling wohl mit dem 
dt. FamN Þ Wehrli (vgl. RN 3, 238) zu-
sammengestellt werden, hier in romanisier-
ter Form WerlÇ�‹n(g) mit Akzentverschie-
bung; zusätzlich scheint das dt. Namensuf-
fix -ing hereingespielt zu haben.  

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Versell 
 
/f¼rsÇeàl/ 
Bezeugt in: S 

1724 Versell (PfAS LBMCD 1695; fol. 63r, 
12/6): «Parentes: ... [et] Maria ~i» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 182: Versell (rom.). 1621 in Ga-

schurn und St.Gallenkirch, in den Pfarr-
büchern von Schruns, Gaschurn, Tschagguns 
und St.Gallenkirch, früher zahlreich, derzeit 
nur wenige Familien in Schruns. 

Fritz 1981, 73: Versell. Urk. bezeugt 1478, 1600 
in Tschagguns, 1621 in St.Gallenkirch und 
Gaschurn, 1652 in Schruns. 

FamNB-CH 3, 1897: Versel. Altverbürgert in 
VD. [Kaum in Zusammenhang mit unserem 
Fall.] 

FamNB-CH 3, 1897: Versell. Im 19. Jh. in AI 
(Appenzell) und aus Österreich kommend in 
GR (Chur, Rodels) eingebürgert. 

Deutung 
Angeblich nach der Herkunft vom Weiler 

Versell in der Gemeinde Ausservillgraten 
bei Lienz (Osttirol). Vgl. RN 3, 588. Falls 
keine zwingenden Gründe diese Verbin-
dung absichern, wäre auch an entsprechen-
de Toponyme in Vorarlberg (vorab im 
Montafon) zu denken; vgl. etwa Versiel 
Tschagguns (VNB I/2, 79), Versellas Sil-
bertal (VNB I/2, 133). 

Typ: Wohnstättennamen 

Vesti  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1898: Vesti. Altverbürgert in SG 

(Wangs). 

Deutung 
a) Kurzform zum PN Sylvester: *Vester > 
Vesti, mit dt. Ersatz der Endung -er durch 
-i. Vgl. Stricker 1991b, 43. 

Typ: Rufnamen 

b) Allenfalls möglich auch Übername zu 
ahd. festi, mhd. veste adj. 'fest, standhaft'. 
Vgl. dazu Brechenmacher 1, 454 (s. v. Fest, 
Vest). 

Typ: Übernamen 

Vetsch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, P, M aufgeführt. Aus der 
Schweiz eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 66: Vetsch. Für GR bezeugt in Fideris, Al-

vagni, Valendas, Ilanz, Küblis, Seewis und 
Maienfeld. Zu BONIFATIUS. 

FamNB-CH 3, 1898: Vetsch. Altverbürgert in 
SG (Grabs). 

Deutung 
Geht über älteres *Bonifätsch auf den PN 
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Bonifatius zurück. Vgl. RN 3, 66; Stricker 
1987, 96; Stricker 1991b, 43. 

Typ: Rufnamen 

Vetter 
 
/fÇ�“t¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1761 Vetter (PfAS LBMCD 1695; fol. 128r, 
6/29): «Parentes: Josephus ~ de Lustnau [et] 
... vagi» 

1778 Vetter (PfAE TESFB 1650; fol. I 118r, 
1/31): «Parentes ... Franciscus Josephus ~ ex 
Willissau ditionis Lucernensis [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Fritz 1981, 73: Vetter. Urk. bezeugt 1422 in Sil-

bertal, 1573 in Gaschurn. 
FamNB-CH 3, 1898: Vetter. Altverbürgert in 

AG, AR (Urnäsch), BE, LU, SH, TG und ZH. 

Deutung 
Übername zu mhd. veter(e) m. 'Vatersbru-
der, Vetter; Bruderssohn', für eine vertraute 
Person. Vgl. RN 3, 607, 633; Brechenma-
cher 1, 455; Duden FamN 682. 

Typ: Übernamen 

Victor 
 
/fÇ�‘ékt̄�œr/ 
Bezeugt in: M 

1774 Victor (PfAM LBMMC 1682; IV S. 34, 3. 
Sp. Z 7): «Patrini [Firmung] ... Anna Maria 
~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1900: Victor. Im 19. Jh. aus 

Frankreich in GE eingebürgert. 

Deutung 
Zum lateinischen RuN Viktor. Vgl. RN 3, 
107; Brechenmacher 1, 462; Duden FamN 
683. 

VN: Viktor 
Typ: Rufnamen 

Vieli 
 
/fÇ�Œ¼l�—/ 
Bezeugt in: S 

1677 Vieli (PfAS LBMD 1659; fol. 97v, Z 4): 
«... coniuncti sunt ... et honesta Virgo Anna 
Maria ~n» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1901: Vieli. Altverbürgert in GR 

(Cumbels, Vals) und bereits im späten 18. Jh. 
eingebürgert in Cazis, Rhäzüns. 

Deutung 
Zu der schon im 8. Jh. bezeugten Rufform 
Vieli des lateinischen RuN Vigilius. Vgl. 
RN 3, 108f. 

Typ: Rufnamen 

Vierabend 
 
/fÇ�‘¼r¯ab¼nd/ 
Bezeugt in: T 

1429 Vierabendt (SchäU 7; fol. 1a): «... Hans ~ 
Von Tr̈ysen Vnndt Claus seinen Ehelichen 
sohn ...» (T) 

1440 virabend (PfAT U 2; Z 10): «... stost ... ab-
wert an hannsen ~'s g�•ut ...» 

1458 virabend (PfAT U 3; Z 1): « Jch Hanns ~ 
sesshafft ze Trisen ...» 

1482 viraben (SchäU 14): «... stost ... niderwert 
an Claus ~s erben g�•ut ...» (T) 

1493 viraband (U 17; Z 7): «... �•vlrich ~» 
1501 virabend (PfABe d/3; fol. 1r, Z 1): «Wir ... 

Cunrat ~ ... von Trisen Bekhennend ...» (T) 
1501 virabend (U 40; Z 1): «WJR Nachbenemp-

ten C�•unrat ~ ... von Trisen» (T) 
~1510 f¨yrabend (LUB I/4; 252): «Paule ~ z�•u Tri-

san» (T) 
~1510 f¨yrabed (LUB I/4; 253): «... stucki g�•ut ... 

die vor nesa ~in Jngehebt h�™at» 
~1510 f¨yrabend (LUB I/4; 255): «Paule ~» 
1516 f¨yrabend (U 47; Z 8): «... p�™ale ~s ...» (T) 
1556 Fe¨yraband (PfABe d/5; fol. 2r, Z 23): «... 

stoßen ... ahn barbla ~e guot.» 
1610 feurAbendt (SchäU 85-112; 112, fol. 2a): 

«... Hanss ~ vnd Clausen seinem Sohn ...» (T) 
nach 1619 Fürabent (PfABe a/1; fol. 2r, Z 2): 
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«... Conrad ~ und ... haben ... dz Pferdt zue-
bschlagen versprochen ...» 

1692 fürabent (SchäV 154a/b; a, fol. 2a): «... ge-
gen Conrad ~ ...» (T) 

1692 fe¨yrabent (SchäV 154a/b; b, fol. 2b): «... 
den Hanss ~ ...» 

1692 virabent (SchäV 154a/b; b, fol. 3b): «... 
Hanss ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 115: Virabend (T). 
Ospelt 1939, 81: Fyrabendt, Vierabend, Vir-

abendt (T). 
Tschugmell 1958, 151: Fyrabend (T). 
FamNB-CH 1, 535: Feierabend. Altverbürgert 

in LU und OW. 

Deutung 
Übername zu mhd. v̄�‹r¯abent m. 'Feierabend, 
Vorabend eines Festes', nach der geruhsa-
men, nicht allzu eifrigen Wesensart des Be-
nannten. Vgl. RN 3, 854f.; Brechenmacher 
1, 441; Duden FamN 234. 

Typ: Übernamen 

Vill 
 
/fÇ�‹àl/ 
Bezeugt in: E 

1725 Vill (PfAE TESFB 1650; fol. III 90v, 
6/23): «... sepulta est vidua Maria ~inna vulgo 
Pittärin quae ex eleemosinis vivebat ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Form Villinna könnte die movierte Form zu 
Vill, Fill darstellen. 

Deutung 
RN 3, 570 stellt die Fils, Vils zusammen 
mit dem FamN von Fill (Þ Fill, von -) als 
Herkunftsnamen zum Weilernamen Vild 
Sargans. Vielleicht gehört auch Vill in diese 
Gruppe. 

Typ: Wohnstättennamen 

Villamar  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 f¨ür B aufgeführt. 

Vils  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 570: Fils. Nach der Herkunft vom Weiler 

Vild in der Gemeinde Sargans (SG). 
FamNB-CH 3, 1904: Vils. Altverbürgert in SG 

(Vilters). 

Deutung 
a) Anscheinend zum Weilernamen Vild in 
Sargans, wobei noch formale Fragen (En-
dung) zu klären sind. 

Typ: Wohnstättennamen 

Vinzenz 
 
wÇ�Œnts�“nts, wintsÇ�“nts 
Bezeugt in: E 

1735 Vincenz (PfAE TESFB 1650; fol. I 80v, 
1/12): «Patrini ... Vrsula ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1904: Vincenz. Altverbürgert in 

GR (Andiast, Disentis, Schlans, Siat). 

Deutung 
Zum lateinischen RuN VINCENTIUS. Vgl. 
RN 3, 110f.; Brechenmacher 1, 469; Duden 
FamN 684. 

VN: Vinzenz 
Typ: Rufnamen 

Vith 
 
/fit/ 
Bezeugt in: M 
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1804 Vith (PfAM LBMMC 1682; I S. 291, 
1/27): «Patrini [Taufe] ... Laurentius ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1979, 162: Vith. In Laterns starben 1635 

drei Personen vom Geschlecht Vith. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur Kurzform Vitt des römischen RuN 
Vitus. Vgl. RN 3, 112; Duden FamN 684. 

VN: Vitus 
Typ: Rufnamen 

b) Zu der in Unterrätien bekannten Kurz-
form Vit aus dem PN David (genauer: aus 
einer romanisch betonten Vollform DavÇ�‹d). 

VN: David 
Typ: Rufnamen 

Vix, von - 
 
/fÇ�Œks/, älter (rtr.) /vÇ�‹Ýc/ 
Bezeugt in: E 

1356 von Vixe (LUB I/3; 283): «... HÒannin ~ ze 
schan.» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Ist wohl noch nicht als FamN zu werten, sondern 
als Herkunfts- bzw. Wohnortsbezeichnung. 

Ältere Nennungen 
FamNB-CH 3, 1907: Vix. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 

Besprechung der bisherigen Nennungen 
Offensichtlich steht dieser aus Deutschland 
stammende Name mit unserem Fall nicht in Zu-
sammenhang. 

Deutung 
Die Personenbezeichnung «HÒannin von 
Vixe ze schan» (1356) ist nicht als FamN 
aufzufassen, sondern (gemäss FLNB I/5, 
568, s. v. vitg) als sprachlich hybride Form 
aus einer Zeit, da in Schaan das Romani-
sche noch verstanden wurde und der Dorf-
kern von Schaan (bzw. das romanische 
Quartier um St.Peter herum) noch mit rtr. 
vitg m. 'Dorf' bezeichnet wurde. Die alträto-

romanische Nominativform dazu war *vitgs 
(/vÇ�‹Ýcs/) (< lat. VICUS) bzw., jünger, in deut-
schem Munde, /vÇ�‹ks/, beide mit sog. Ortsna-
men-s (vgl. dazu Stricker 1981c, 36f.). Vgl. 
allenfalls auch Þ Wig. 

Typ: Wohnstättennamen 

Vladar  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Vogel 
 
/fç�œgl/ 
Bezeugt in: E 

1808 Vogel (PfAE TESFB 1650; fol. III 42v, 
12/31): «... obiit Josephus ~ Peregrinus.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vogt 1979, 66: Vogel. 1313 Hainrich Vogel in 

Damüls. 
FamNB-CH 3, 1910ff.: Vogel. Altverbürgert in 

AG, BE, BL, FR, GL (Glarus, Oberurnen), JU, 
LU, OW, SG (Bütschwil), SH, SO, TG, VS 
und ZH. 

FLNB I/5, 569: Vogel. Enthalten im FlN �†Vo-
gelsacker (R). 

Deutung 
a) Zu mhd. vogel m. 'Vogel', als Übername 
für einen fröhlichen, sangesfrohen, sorgen-
freien Menschen, oder nach der Tätigkeit 
als Vogelsteller. Vgl. RN 3, 874f.; Bre-
chenmacher 1, 482; Duden FamN 684. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Gelegentlich auf einen Hausnamen Zum 
Vogel zurückgehend. Vgl. Duden FamN 
684. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Vögeli  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 875: Vögeli. Für GR bezeugt in Maien-

feld, Cazis, Thusis, Küblis, Splügen, Sils i. D., 
Tarasp, Medels i. Rh., Grüsch, Guarda und 
Schiers. Übername nach dem Tier. 

FamNB-CH 3, 1908: Vögeli. Altverbürgert in 
AG, BE, FR, GL (Braunwald, Linthal, Rie-
dern, Rüti), SG (Wangs), SH, SO, SZ, TG, 
ZH. 

Deutung 
a) Dt. Vogel m. (Verkleinerungsform), als 
Übername für einen fröhlichen, sangesfro-
hen, beschwingten Menschen. Vgl. Duden 
FamN 684; Brechenmacher 1, 482. 

Typ: Übernamen 

b) Dt. Vogel (Verkleinerungsform), als Be-
rufsübername für den Vogelsteller. Vgl. 
Duden FamN 684. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Vogelsang, von - 
 
/fÇ�œgÆsa¾/ 
Bezeugt in: Sb. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt (Vogel-
sang). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 114: Vogelsang, von [voglsang] 

(Sb), eingebürgert im 19. Jh. 
FamNB-CH 3, 1912f.: Vogelsang. Altverbürgert 

in AG, FR und SO. 

Deutung 
Auf eine Ortsbezeichnung Vogelsang zu-
rückgehend ('waldiger, wasserreicher Ort, 
wo sich die Vögel gerne aufhalten'). Vgl. 
Id. 7, 1175, 1180; RN 2, 515. 

Vogler 
 
fÇ�œgl¼r 
Bezeugt in: E 

1799 Vogler (PfAE TESFB 1650; fol. II 7r, 9/6): 
«... copulati sunt ... et Anna Maria ~ ambo ex 
Mels ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 206f.: Vogler. Seit 1300 in Altstät-

ten, 1364 in Chur, 1484 in Wangs und Vilters, 
angeblich um 1500 auch in Buchs und Seve-
len, 1575 in Feldkirch. Altverbürgert in Mels, 
Vilters, Goldach und in anderen Kantonen. 
Bedeutung: 'Vogelhändler, Vogelsteller'. 

FamNB-CH 3, 1913: Vogler. Altverbürgert in 
AG, OW, SG (Mels, Vilters, Wangs), SH, TG 
und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. vogeler m. 'Vogelfänger, Vogel-
steller; Geflügelhändler', nach der 
Tätigkeit. Vgl. RN 3, 614, 680; 
Brechenmacher 1, 483; Duden FamN 685. 

Typ: Soziale Gruppen 

Vogt 
 
fÇ¡ékt 
Bezeugt in: B 

*1416 vogt (LUB I/3; 381): «... st�™ozt ... an Nesen 
~in g�•ut ...» 

*1416 Vogt (LUB I/3; 381): «... ain halb Juchart 
ligt ... an Martin des ~s g�•ut ...» 

*1416 Vogt (LUB I/3; 381): «... ain mitmal 
ackers zwischen clasen ~s g�•ut ...» 

1603 Vogt (LUB I/4; 201): «laÇut jres habennden 
allten TaÇuschbriefs von Vlle ~» 

1676 Vogt (PfAS LBMD 1659; fol. 40v, Z 32): 
«... l'evantes [Taufe] Geörg ~ ...» 

1725 Vogt (AS 2/3; fol. 2r, Z 8): «... gegen berg 
an Simon ~s seel. Erben stossend ...» 

1787 Vogt (PfAS KR Dux; Nr. 30, fol. 3r, Z 14): 
«Dem Johanes ~ zÇu Balzers laÇuth schÇuld brief 
... [bezahlt]» (B) 

1792 Vogt (PfAS LBMCD 1695; fol. 188r, 
8/15): «Patrini [Taufe]: Joanes Georgius ~ [et] 
...» 

1795 Vogt (PfAS KR Dux; Nr. 34, fol. 2v, Z 7): 
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«... wegen Johanes ~ seel. [empfangen] ...» 
1803 Vogt (SchäA 225-227; 226, fol. 1b): «Jo-

hann ~ älter» (B) 
1822 Vogt (PfAM LBMMC 1682; I S. 353, 7/3): 

«Patrini [Taufe] ... Baptista ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 114: Vogt [f¡kt] (V). 
Tschugmell 1957, 91ff.: Vogt (B). Seit 1640. 
Vallaster 1974, 182: Vogt. 1487 in St.Gallen-

kirch, 1534 in der Alpe Spora (Tschagguns), 
in den Büchern von Schruns, Tschagguns und 
St.Gallenkirch, heute in mehreren Dörfern. 
Name kommt auch im Paznaun vor. 

Vogt 1979, 66: Vogt. Das Geschlecht kommt 
auch vor in Frastanz, am Nenzingerberg und 
in Gortipohl (St.Gallenkirch). 

Fritz 1981, 73: Vogt. Urk. bezeugt 1421 in 
Schruns, 1487 in Gortipohl, 1538 in Tschag-
guns. 

FamNB-CH 3, 1913f.: Vogt. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, SO, SZ, TG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. voget, vogt m. 'Rechtsbeistand, 
Vogt, Fürsprecher; Verteidiger, Schirmherr; 
Patron; beaufsichtigender Beamter, höherer 
weltlicher Richter, Gerichtsbeamter, nach 
der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 612, 668; Bre-
chenmacher 1, 483; Duden FamN 685. 

Typ: Soziale Gruppen 

Vögtli 
 
fÇîoéktl�— 
Bezeugt in: G 

2. H. 16. Jh. Vogtli (PfABe ZB 1574; fol. I 21r, 
Z 1): «~ greta soll ['schuldet'] Järlich 1 Gulden 
5 Kreuzer zinß mer 3 heuner.» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 182: Vögtle. In Schruns. Wohl 

nur willkürliche Schreibung von Vogt. Wird 
früh zur vollen Form. 

Fritz 1981, 73: Vögtli. Urk. bezeugt 1554 in 
Schruns, 1576 in Silbertal. 

FamNB-CH 3, 1909: Vögtle. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1909: Vögtli. Altverbürgert SO. 

FamNB-CH 3, 1909: Vögtlin. Altverbürgert in 
AG, BE und BL. 

Deutung 
Zu mhd. voget, vogt m. 'Rechtsbeistand, 
Vogt, Fürsprecher; Verteidiger, Schirmherr; 
Patron; beaufsichtigender Beamter, höherer 
weltlicher Richter, Gerichtsbeamter', hier 
als Diminutiv auf -li, nach der Tätigkeit 
oder als Übername. Vgl. RN 3, 668; Bre-
chenmacher 1, 484; Duden FamN 685. 

Typ: Soziale Gruppen 

Volland 
 
/fÇ�œland/ 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1917: Volland. Im 19. und 20. Jh. 

vereinzelt aus Deutschland und Frankreich 
eingebürgert. 

FLNB I/5, 569: Volland. Im FlN Wolan (P)?! 

Deutung 
a) Zu ahd. folc n. 'Volk' + ahd. nand adj. 
(nur noch in Namen erhalten) 'kühn, wage-
mutig'; ergab Volknandt, woraus auch Vol-
land. Vgl. Duden FamN 687; Brechenma-
cher 1, 486f. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu mhd. v̄alant, volant m. 'Teufel, Satan; 
Teufelskerl', als Übername. Vgl. Duden 
FamN 687; Brechenmacher 1, 486f. 

Typ: Übernamen 

Volle  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1917: Volle. 1907 aus Deutsch-

land in BS eingebürgert. 



Familiennamen 401 Vonbank 

Vollmar 
 
fÇ�œlm¯ar 

1766 Folmer (PfAM LBMMC 1682; III S. 54, 
3/31): «... obiit Jnfans Joannis Georgij ~ Car-
nificis ex Detlang.» 

1786 Vollmar (PfAM LBMMC 1682; II S. 59, 
2/27): «.... Sacramentaliter ... copulati sunt ... 
et ... virgo Maria Theresia ~in ex ¨Ysnen (?) 
per plures Annos hic loci degentes tollerati ...» 

Wertung der historischen Belege 
Johann Georg Vollmar war Scharfrichter (Carni-
fex). Die Herkunftsangabe in Beleg 1786 wird 
sich auf Isny beziehen. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 93: Vollwär, Vollmar (B), 

1766 als Hintersass genannt. 
FamNB-CH 3, 1918: Vollmar. Altverbürgert SZ. 

Im frühen 19. Jh. eingebürgert in SG (Wil). 
FamNB-CH 3, 1918: Vollmer. Altverbürgert in 

GR (Thusis) und TG sowie vereinzelt jünger 
eingebürgert aus Deutschland und Frankreich. 

FamNB-CH 3, 1918: Volmer. Altverbürgert in 
Gr (Thusis). 

FamNB-CH 3, 1918: Volmar. Im frühen 19. Jh. 
in FR aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zur assimilierten Rufform Vollmar aus dem 
altdt. Namen Volkmar. Vgl. RN 3, 167; 
Brechenmacher 1, 486; Duden FamN 686f. 

Typ: Rufnamen 

Vollmeier 
 
fÇ�œlm�Š�›¼r 
Bezeugt in: S 

1790 Vollmeir (PfAS LBMCD 1695; fol. 184v, 
10/13): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in va-
gabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1918: Vollmeier. Altverbürgert in 

SG (Kirchberg, Mosnang). 

Deutung 
Zusammensetzung von mhd. vol adj. 'voll, 
angefüllt, vollständig', und mhd. meier m. 

'Meier; grundherrlicher Beamter, der die 
Aufsicht über die Hofgüter führt' (vgl. RN 
3, 669; Brechenmacher 2, 249), in der Be-
deutung 'Meier, der einen ganzen Hof be-
wirtschaftet'. Vgl. RN 3, 670; Brechenma-
cher 1, 487; Duden FamN 687. Siehe auch 
das begriffliche Gegenstück Þ Halbmeier. 

Typ: Soziale Gruppen 

Vonbank 
 
fÇ�œnba¾ék 
Bezeugt in: B. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1584 Von Bannckh (U 56; fol. 4b): «S̈ymon ~» 
(B) 

1604 von Banckhs (U 61; fol. 5a): «Disen Zinss 
haben ... geben, Cristian Khauffman vnnd Sig-
mundt ~ Zue Baltzers ...» (B) 

1680 von Bankh (AS 2/1; fol. 102v, Z 1): «Maria 
~ von Balzers ...» (B) 

1685 von Banckh (AS 1/2; fol. 171v, Z 1): 
«Maria ~in zÇue Balzers ...» (B) 

1728 Vanbanck (PfAS LBMCD 1695; fol. 224v, 
4/5): «... coniuncti sunt ... et ... Maria Cathari-
na ~in ex parochia Bludentina» 

1730 Vabanch (PfAS LBMCD 1695; fol. 71v, 
1/26): «Parentes: ... [et] Catharina ~in» 

1734 van Banck (PfAS LBMCD 1695; fol. 79v, 
3/27): «Parentes: ... [et] Catharina ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 73: Bannckh, von (B). 1584 im Le-

gerbuch aufgeführt. 
Tschugmell 1957, 54: von Banckh (B). 
Vallaster 1974, 182: Vonbank. 1515 im Kloster-

tal, 1537 in Tschagguns; in den Taufbüchern 
von Schruns und Tschagguns, vereinzelt auch 
in Bartholomäberg. Heute in Schruns, häufig 
in Braz. 

Fritz 1981, 73: Vonbank. Urk. bezeugt 1512 in 
Tschagguns, 1650 in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 3, 1920: von Bank. Vereinzelt jün-
ger aus Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1920: Vonbank. Vereinzelt jün-
ger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Scheint als Herkunftsname von einem 
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Örtlichkeits- bzw. ON Bank auszugehen; 
ob dabei (vgl. den Beleg 1604 von 
Banckhs) an den ON Bangs (Feldkirch; vgl. 
VNB I/5, 102; FLNB I/5, 43 s. v. banc) zu 
denken ist oder auch an Bangs Ruggell 
(vgl. auch FLNB I/5, 41 s. v. bagn), lässt 
sich nicht sicher sagen. Zweifel erweckt das 
hier fehlende «ON-s» (von Bangs), das bei 
altromanischen Namen sonst gerade in der 
verdeutschten Namensvariante normaler-
weise auftritt. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls nach einer (uns nicht bekann-
ten) Örtlichkeit namens *Bank, entweder zu 
artr. banc m. 'Bank' (vgl. FLNB I/5, 43), 
oder zu mhd. banc m./f. 'Bank' (vgl. FLNB 
I/5, 44), nach der Wohnstätte. 

Typ: Wohnstättennamen 

Vonblon 
 
/f�œm²lç�œn/ 
Bezeugt in: S 

1753 Vonplon (PfAS LBMCD 1695; fol. 113r, 
7/20): «Patrini [Taufe]: ... [et] Maria Victoria 
~in» 

1775 Vonblon (PfAS LBMCD 1695; fol. 344r, 
11/17): «... obiit Catharina ~in ex Vaduzio» 
(V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 33f.: Vonblon. 1439 wird erwähnt 

ein Stefan von Plän auf Thüringerberg; 1443 
erscheint ein Joß van Plän, sesshaft zu Pläns; 
1496 heisst es «guet uf plans», nordöstlich 
von Blons im Grossen Walsertal. 1460 er-
scheint in Ludesch ein Joachim Vonplonen; 
1529 Michael Vonplon in Ludesch, 1553 Va-
plonen Weingarten in Thüringen, 1554 ein 
Hans Vanplan in Thüringen. 1504 ist auch in 
Jenins ein von Blan erwähnt, 1522 ebendort 
Vapplon. Alte Vonplon gibt es auch in Vilters, 
ebenso in Thusis. Diese sind aber unabhängig 
voneinander von jeweils in der Nähe liegen-
den FlN gebildet worden. 

FamNB-CH 3, 1921: Vonblon. Vereinzelt jünger 
aus Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1926: Vonplon. Altverbürgert in 
SG (Vilters). 

Deutung 
Herkunftsname nach der Wohnstätte an 
einer Örtlichkeit *Pla(u)n, *Plon, zu artr. 
plaun m. 'Ebene, Boden'. Vgl. FLNB I/5, 
404. Da der Geländename in Unterrätien 
sehr häufig vorkommt, ist ein konkreter Be-
zug vom FamN her nicht möglich; zu den-
ken ist auch an das Dorf Blons im Grossen 
Walsertal (vgl. VNB I/4, 30). Vgl. auch RN 
3, 444 (s. v. Del Plan). 

Typ: Wohnstättennamen 

Vonbrot 
 
/fombrçot/ 
Bezeugt in: S 

1667 von Brodt (PfAS LBMD 1659; fol. 90v, Z 
31-32): «... coniuncti sunt ... et Margarita ~ 
virgo ...» (S) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Herkunftsname wohl zu rtr. prada koll. 
'Wiesland', nach der Wohnstätte an einer 
Örtlichkeit dieses Namens (verdeutscht 
Prod). Da der Name häufig erscheint in 
Unterrätien, ist eine konkrete Verbindung 
mit einer Örtlichkeit nicht möglich. Vgl. 
RN 3, 570 (s. v. Proder). 

Typ: Wohnstättennamen 

Vonbühl 
 
/fÇ�œmb¨¬¼l/ 
Bezeugt in: ? 

*1363 von Büll (LUB I/3; 313): «... Das Guetlin 
ze Büll das henni ~ pawett ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Herkunftsname zu mda. Büel m. 'Hügel, 
Anhöhe', nach der Wohnstätte auf einer 
Anhöhe oder an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. FLNB I/5, 90; RN 3, 439; 
Brechenmacher 1, 243; Duden FamN 159. 
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Typ: Wohnstättennamen 

Vonbun 
 
/f�œmbç¥n/, älter /f½bç¥n/ 
Bezeugt in: S. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1732 Vabon (PfAS LBMCD 1695; fol. 77r, 9/3): 
«Parentes: Josephus ~ [et] ...» 

1734 Vabaun (PfAS LBMCD 1695; fol. 79v, 
3/28): «Parentes: Josephus ~ [et]» 

1737 Vonbun (PfAS LBMCD 1695; fol. 84v, 
1/18): «Parentes: Josephus ~ [et]» 

1739 Vobun (PfAS LBMCD 1695; fol. 90r, 
9/21): «Parentes: Josephus ~ [et]» 

1761 Vbon (PfAS LBMCD 1695; fol. 128r, 
9/11): «Patrini [Taufe]: ... [et] Francisca ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Form von 1734 scheint in der Schreibung 
«verhochdeutscht», d. h. nhd. diphthongiert (/u/ 
> au) zu sein; auszugehen ist demnach auch dort 
von einer Lautform /f½bÇun/. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 75f.: Vonbun. In Vaduz von 

1734 bis 1736 als Hintersass. 
Vallaster 1974, 182: Vonbun (wals.). 1510 ein 

Claus in Silbertal. 
Vogt 1979, 66: Vonbun. 1313 Jacob von Bondt 

in Damüls, 1499 Petter von Bunn in Sonntag. 
Längle 1985, 42f.: Vonbun. Kommt von Bun, 

[lat.] BONUS 'gut'; die alten Formen sind man-
nigfach: Malbun, Balbun, Albon (Ospelt). 
Wenn Albon das Ursprüngliche wäre und das 
anlautende M- nichts als der Rest des Artikels 
(im Albon), dann hätten wir das kelt. ALBO(N) 
oder ALBU(N) 'die Alm'. Im 15. Jh. gibt es in 
Ludesch ein Gut genannt palbun, eine wysen 
balbund, dann eine hofraite zu balbun (die al-
ten Leute sagten noch ds Vabuna) und ein 
Uelin Bunn (überschrieben Balbunn). Dann 
finden wir 1514 Hans von Bunnen am Thürin-
gerberg, 1548 Peter von Bunen mit haus hof 
und gut in Velentschinen [Blons]; 1499 Peter 
von Bunn in Sonntag, und 1541 war ein Jörg 
Vonbunn Ammann zu Sonntag. In den Tauf-
büchern heisst es im 17. Jh. noch Vabun, erst 
im 18. Jh. Vonbun. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Bei Längle wird auch der Liechtensteiner Alpna-
me Malbun ins Spiel gebracht; dies scheint in-
dessen nur wegen der lautlichen Affinität, nicht 
aufgrund historischer Bezüge geschehen zu sein. 
Die Verbindung scheint hier daher wenig wahr-
scheinlich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Es scheint wahrscheinlich, den Namen 
Vonbun in die Präp. von (Herkunftsmarkie-
rung) und einen Örtlichkeitsnamen Bun 
aufzulösen. Letzterer kann bzw. dürfte 
seinerseits das Ergebnis einer Kürzung 
(durch Abwurf des vortonigen Namenteils 
nach der Verdeutschung) sein. Ein 
Geländename wie das oben bei Längle 
1985 erwähnte urk. 15. Jh. Palbum, bal-
bund, hofraite zebalbum, in Ludesch (VNB 
I/3, 93), kann da sehr wohl in Frage kom-
men, jedenfalls wenn dieser auch in einer 
Kurzform *Bun existierte (solche Kurzfor-
men, sog. «Rumpfnamen», sind sehr häufig 
in Unterrätien; sie entstanden im Gefolge 
der Verdeutschung als eines unter mehreren 
Mitteln zur Vermeidung des «undeutschen» 
schwachtonigen Anlauts; vgl. zu dieser 
Kürzungsweise eingehend Stricker 1981c, 
39f.). 

Typ: Wohnstättennamen 

Voneich 
 
/f�œnÇ�Š�›¿/ 
Bezeugt in: ? 

~1510 von aich (LUB I/4; 281): «... g�•ut, das 
øVlrich ~ jnh�™at» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. eich, eiche f. 'Eiche', nach der 
Wohnstätte ('unter Eichen' oder 'bei einer 
[dicken] Eiche') oder nach der Herkunft aus 
einer Ortschaft namens Eich. Vgl. RN 3, 
466; Brechenmacher 1, 14; Duden FamN 
211. 
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Typ: Wohnstättennamen 

Vonriet 
 
/fÇ�œnr�—¼t/ 
Bezeugt in: ? 

1. H. 15. Jh. von Riett (LUB I/2; 372): «... 
Hainczli ~ vnd Katherin sin wirtin ...» 

1. H. 15. Jh. von Riet (LUB I/2; 372): «... CÒunczi 
vnd øVli ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. riet n. 'Schilfrohr, Sumpf- und 
Riedgras, damit bewachsener Grund', nach 
der Wohnstätte an oder der Herkunft aus ei-
ner solchen oder so benannten Örtlichkeit. 
Vgl. RN 3, 459; Brechenmacher 2, 407 (s. 
v. Ried); Duden FamN 543 (s. v. Rieth). 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Weniger wahrscheinlich erscheint hier 
eine Verbindung mit mhd. riet n. 'ausgereu-
teter Grund, Ansiedlung darauf', nach der 
Wohnstätte an oder nach der Herkunft aus 
einer solchen oder so benannten 
Örtlichkeit. Vgl. Duden FamN 543 (s. v. 
Rieth). 

Typ: Wohnstättennamen 

Vorburger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 572: Vorburger. In Schiers (GR) ist 1725 

ein Michael Vorburger aus der Grafschaft 
Werdenberg bezeugt. Nach der Herkunft vom 
Hof Vorburg in der Gemeinde St.Margrethen 
(SG). 

FamNB-CH 3, 1929: Vorburger. Altverbürgert 
in SG (Buchs, St.Margrethen, Sevelen). 

Deutung 
Hier ist kaum (wie RN 3, 572 meint) der 
auswärtige Hofname Vorburg in St. Mar-

grethen als Ursprung des Werdenberger 
FamN anzusehen, sondern eher eine ent-
sprechende einheimische Ortsbezeichnung; 
vgl. etwa Vorburg Gams (am nordwestli-
chen Dorfrand, unterhalb der einstigen 
Burg; vgl. Mat. WeNB). 

Typ: Wohnstättennamen 

Voser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1929f.: Voser. Altverbürgert in 

AG. 

W 

Wachter 
 
wÇaxt¼r 
Bezeugt in: T, V, S, E 

nach 1371 Wachter (LUB I/1; 259): «~» 
1585 Wachter (Pfäf 26/3; Z 6): «Quare nos pas-

torali officio moti dictum Dominum Philip-
pum ~ ... dictae ecclesiae in Eschen ...» (E) 

*1600 Wachter (U 59): «Joseph Anton ~» (S) 
1642 Wachter (RA CXLV 1639-1648; S. 69, Z 

16): «Ambtspruch Inn sachen Enntzwischen ... 
contra M(eister) Christan ~ ...» 

1664 Wachter (PfAS LBMD 1659; fol. 117r, Z 
2): «... sepultus est ... filius Christiani ~ et ...» 

1673 Wachter (PfAS BB/F 1663; fol. 44v, Z 22-
23): «Johannes ~ vnd Christoph ~» 

1690 Wachter (GAS U 70; fol. 4a): «Hanss ~» 
1691 Wachter (PfAM LBMMC 1682; II S. 3, 

8/27): «... in ... Matrimon¨y Sacramento confir-
mavi ... et Mariam ~in Vaduzensem.» 

1692 Wachter (SchäV 153a/b; a, fol. 1a): «... 
Hanss ~ der Schmidt ...» (T) 

1693 Wachter (PfAS Urb 1693; I fol. 46r, Z 8): 
«... stost ... an M(eister) Hans ~» 

1695 Wachter (PfAE TESFB 1650; fol. I 35r, 
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10/30): «Parentes ... et Maria ~in» 
1697 Wachter (PfAE TESFB 1650; fol. I 39r, 

11/25): «Parentes ... et Maria ~in ex Vaduz.» 
1700 Wachter (PfAE TESFB 1650; fol. III 84r, 

4/9): «... obiit Maria ~in ex Nendlen ...» 
1710 Wachter (PfAS Urb 1710; fol. 2r, Z 5): 

«VrsÇula Conradin zÇue VadÇuz ... sezt vnder-
pfandt daß aigene HaÇuß ... stost aÇufwerth dem 
Landtnach Meister Christa ~ ...» 

1713 Wachter (PfAS LBMCD 1695; fol. 42r, 
5/6): «Parentes: ... [et] Lucia ~in» 

1714 Wachter (GAS U 122; fol. 2a): «Christian 
~ ...» (V) 

1778 Wachter (AlpAV U 4; fol. 1a): «... Johan-
nes ~ ...» (V) 

1779 Wachter (GAS U 133; fol. 1b): «... Johan-
nes ~ ... des Gerichts ...» 

1781 Wachter (AlpAV U 11; fol. 1b): «... Johan-
nes ~ ...» (V) 

1789 Wachter (PfAS KR Dux; Nr. 31, fol. 3r, Z 
8): «Dem Johanes ~ von Schan laÇuth schÇuld-
brief [bezahlt] ...» (S) 

1794 Wachter (PfAE TESFB 1650; fol. I 137v, 
7/20): «Baptiz(ans) P(ater) Gregorius ~.» 

1801 Wachter (GAS U 137; fol. 2a): «Johannes 
~ gemeindts Vogt» (S) 

1803 Wachter (SchäA 225-227; 227, S. 28): 
«Der Alois ~ ...» (V) 

1806 Wachter (GAS U 143; 3, fol. 1a): «... Alwi-
se ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
*1600 Wachter ist nachträglicher Eintrag auf der 
Plica der Urkunde. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 114: Wachter [wacht¼r] (V, S). 
Tschugmell 1949, 76: Wachter. In Vaduz seit 

1600. 
Perret 1950, 207: Wachter. Das Geschlecht er-

scheint 1370 in Chur, 1607 in Wangs, seit 
1718 in Schaan und Vaduz, weiter auch in 
Bludenz, Tschagguns, Vandans, St.Bartholo-
mäberg. Heute altverbürgert in Mels, Vilters, 
Zizers und anderwärts. Bedeutung: 'Wächter', 
vielleicht 'Wachtmeister'. 

Tschugmell 1960, 108f.: Wachter (S). Seit 1771, 
von Vorarlberg. 

Vallaster 1974, 183: Wachter. 1464 im Monta-
fon, 1487 in Silbertal, 1488 in Vandans, 1546 
in den Musterungsrollen von Silbertal, 
Schruns und Barholomäberg, 1620 in Ga-
schurn, dann in den Taufbüchern aller Ge-

meinden, auch heute eines der starken Ge-
schlechter des Montafon. 

Längle 1979, 343: Wachter. Mit den Hohenem-
ser Grafen kamen auch viele Vorarlberger Fa-
milien nach Liechtenstein, die Wachter, Willi, 
Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, Weinzirl, 
Laternser, Huchler, Längle. 

Fritz 1981, 73: Wachter. Urk. bezeugt 1400 in 
Silbertal, 1432 in St.Anton, 1455 in Bartholo-
mäberg, 1463 in Tschagguns, 1475 in Van-
dans, 1546 in Schruns, 1609 in Gaschurn. 

FamB-S, 126ff.: Wachter. Stammbaum der Fa-
milien Wachter von Schaan. Der Ursprung der 
Liechtensteiner Wachter liegt in Vorarlberg, 
wo sie schon sehr früh erwähnt sind. Um 1600 
kamen sie als Hufschmiede zunächst nach Va-
duz und 1771 nach Schaan. 

FamNB-CH 3, 1933: Wachter. Altverbürgert in 
GR (Zizers), SG (Mels, Wangs), TG und ZH. 

FLNB I/5, 571: Wachter. Enthalten in den FlN 
Langa Wachters Torkel (V), Metzgerwachters 
Wäldli (V), �†Wachtergüetli (V) und Wachters-
torkel (V). 

FamB-V 7, 165ff.: Wachter. Stammbaum der 
Familien Wachter von Vaduz. Stammen wahr-
scheinlich aus Vorarlberg, von wo sie kurz vor 
1600 als Hufschmiede nach Vaduz kamen. 

Deutung 
Zu mhd. wahtaere, wehtaere m. 'Wächter', 
nach der Tätigkeit als Nacht-, Stadt-, Flur- 
oder Feuerwächter. Vgl. RN 3, 666; Bre-
chenmacher 2, 728; Duden FamN 690. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wachtinger 
 
/wÇaxt�—¾¼r/ 
Bezeugt in: V 

1742 Wachtinger (PfAS BB/F 1663; fol. 23r, Z 
30): «Cath(arina) ~in v(on) VadÇuz» (V) 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus einer Ört-
lichkeit *Wachting, die sich allerdings nicht 
nachweisen lässt. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Wackernell 
 
/waék¼rn�“àl/ (?) 
Bezeugt in: ? 

1516 wackern¨ell (SchäU 33): «... Hans ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
VNB I/3, 258: Wackernell. Im Jahr 1514 für 

Thüringen bezeugt: Ulrich ~. 
Fritz 1981, 73: Wackernell. Urk. bezeugt 1440 in 

Vandans. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Derber Übername zu mhd. wacker adj. 
'wach, wachsam; munter, frisch, tüchtig, 
tapfer', verbunden mit mhd. nagel, nail, 
neil, n¯al, m. 'Nagel', auch 'Penis'. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 729; Duden FamN 690. 

Typ: Übernamen 

b) Nach Finsterwalder, 516f. soll zumindest 
der Vintschgauer FamN Wackernell roma-
nisch sein, nämlich aus rtr. VAL (DE) CORNE-
OLU 'Kornelkirschental' oder rtr. /val kunyöl/ 
'keilförmiges Tal'. Hinter beide Ansätze ist 
Ð jedenfalls aus bündnerromanischer Sicht 
Ð durchaus ein Fragezeichen zu setzen: un-
terengad. cornal m. 'Kornelkirsche' passt 
nicht unbedingt, und eine Abl. *cugnöl m. 
'kleiner Keil' ist im Rätoromanischen nicht 
vertreten (vgl. DRG 4, 508, s. v. cuogn1 
'Keil'). 

Wagenthaller  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Deutung 
Bezogen auf einen ON Wagental (so in 
Kärnten) oder ähnlich. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wagmann 
 
/wçagman/ 

Bezeugt in: S 

1753 Wagmänin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
231v, 10/29): «... coniuncti sunt Susanna ~ 
conversa Schanensi et ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1937: Wagmann. Vereinzelt jün-

ger aus Polen und der [ehemaligen] Sowjet-
union eingebürgert. 

Deutung 
a) Verbindung von mhd. man m. 'Mensch, 
Mann' mit mhd. w̄age f. '(öffentliche) Waa-
ge', nach der Tätigkeit als Zuständiger für 
die öffentliche Waage oder nach der Wohn-
stätte in der Nähe derselben. Vgl. Brechen-
macher 2, 730; Duden FamN 690. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zusammensetzung aus mhd. w̄agen v. tr. 
'wagen, riskieren' und mhd. man m. 
'Mensch, Mann', als Übername für eine Per-
son, die vieles wagt. Vgl. Brechenmacher 
2, 730. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Allenfalls auch zu mhd. wagenman m. 
'Fuhrmann', nach der Tätigkeit als Fuhr-
mann. Vgl. Brechenmacher 2, 730; Duden 
FamN 690. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wagner 
 
wÇagn¼r 
Bezeugt in: B, T, Tb, V, S, E, M, G, Sb, R. 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 aufgeführt. 

Historische Belege siehe unter Þ Wanger. 

Deutung 
Zu mhd. wagener m. 'Wagner, Wagenma-
cher; Fuhrmann', nach der Tätigkeit des 
Erstbenannten. Vgl. allenfalls auch Þ 
Wanger. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Walch 
 
wÇalx 
Bezeugt in: V, G, Sb, R 

1384 Walch (LUB I/1; 283): «... quas olim Cun-
radus dictus ~ sutor ... possidebant ...» 

*1388 Walh (LUB I/1; 304): «... von dez g�™ocz ... 
dz gelege¯n ist z�•u bendern ... stosd ... an Òvlis 
~en ... sÒaligen guot» (G) 

1388 walh (LUB I/3; 172): «... die Brait, gelegen 
ze Bendern ... st�ˆosset ... an �•vlis ~en sÒaligen gut 
...» 

Mitte 15. Jh. Walch (LUB I/2; 314): «... aker ge-
legen an Marx halden, stosset ... vsswert an 
Hansen ~en» 

1529 Walh (SchäU 47; Rückseite der Urkunde): 
«Hans ~en» (Sb) 

1529 Walch (SchäU 47): «Ich Hans ~ von Schel-
lenperg Bekhenn ...» (Sb) 

1529 Walch (SchäU 49): «... Hans vnd Lenz ~ ... 
von Ruggel ...» (R) 

1530 Walch (GASb U 3; Z 5): «... Hans ~ ...» 
(Sb) 

2. H. 16. Jh. Walch (LUB I/2; 342): «... Gabriel 
~ von Gampprin ...» 

2. H. 16. Jh. walch (PfABe ZB 1574; fol. I 14r, 
Z 2): «[Überschrift] Camprin[:] Dietrich ~ sol 
['schuldet'] järlich 3 hÒuner me 10 ß. ab der 
marx pündt ...» (G) 

2. H. 16. Jh. welchin (PfABe ZB 1574; fol. I 
19v, Z 3): «der ursla ~ geben 11 Viertel wein 
...» 

1555 Walch (Pfäf 22/1; fol. 1v, Z 16): «... stosst 
an einer seithen an Ulrich ~en» 

1562 Walch (PfABe U 25; Z 5): «... zÓu khaÓuffen 
gegeben haben ... dem Erbern Johs ~en von 
Gampperin als kirchenphleger unnser Lieben 
frowenn kirchen z�•u Benndern...» 

1579 walch (Pfäf 22/5; fol. 2r, Z 10): «... stost ... 
an Ulrich ~en ...» 

1584 Walch (U 56; fol. 25b): «Joss ~ ...» 
1584 Walch (U 56; fol. 27b): «Vlrich ~» 
1584 Walch (U 56; fol. 31b): «Dieterich ~» (E) 
1584 Walch (U 56; fol. 33b): «Giörg ~» (M) 
1603 Walch (RA CXLV 1602-1605; fol. 5r, Z 

23): «Leonhard ~ auß der Hueb clagt ... gegen 
...» 

1604 Walch (RA CXLV 1602-1605; fol. 32r, Z 
2): «... Zinßbrieff ... lautet vff Gabriel ~en ab 
Rauffenberg.» 

1619 Walch (SchäU 119; fol. 2a): «... von deren 

hinein bis in Jörg ~en Aeckerle ...» 
1639 Walch (GAE III/20; Z 5): «... Hannss ~ ...» 
1641 walch (GAR U 3; Z 18): «... Martin ~ ...» 

(G) 
1646 Walch (RA CXLV 1639-1648; S. 148, Z 

3): «In schwebender streitigkhait wegen aines 
vnsaubern ... Roß so Hannß ~ vom Schechle 
für gesund ... erkhaufft hat ...» 

1651 W�ˆaalckh (PfABe 31/3; fol. 1v, Z 10): «We-
gen dem Platz Weingarthen, deß Hans ~en vf 
Rofenberg ackher, so Er vom gottshaÇuß S. 
Lucii zÇue lehen inhatt ...» 

1652 Walck (PfAE TESFB 1650; fol. I 2r, 
11/21): «Nomen Parentum ... Vdalrici ~ [et] 
...» 

1656 Walch (PfAE TESFB 1650; fol. I 4r, 9/23): 
«Nomen Parentum ... [et] Catharina ~in» 

1661 Walck (PfAM LBCM 1640; III S. 5, Z 32): 
«... in Matrimonium coniunxi Hanß ~ et ...» 

*1664 Walck (PfAE KR 1650; S. 15, Z 1): 
«Hanß ~ Erben ... setzen vnderpfandt Ein 
stÇuck gÇuot in der Breitten» 

1664 Walch (PfAE RB 1637; fol. 10r, Z 1): 
«Hannß ~ bleipt schuldig ...» 

1665 Walch (PfAM UJ 1665; fol. 41r, Z 1): «Jo-
hannes ~ schneider sol ['schuldet'] in daß ge-
meine Jarzeit ...» 

1678 Walch (RA 24): «... thües bitschi vnd sei-
ner hausfrawen Catherina ~in ...» 

1683 Walch (PfAM LBMMC 1682; III S. 1, 
11/25): «... obiit Catharina ~in ...» 

1687 Walch (Pfäf 12; 1. St., fol. 3v, Z 4): «Se-
bastian ~ für fuohren ...» 

1689 Wäelckher (Pfäf 13a; 1. St., fol. 1v, Z 19): 
«Gegen dem Platz Wingarten deß Hanß ~s ... 
uff Roßenberg Ackher» 

1690 Walkh (PfABe 29/3; fol. 4v, Z 7-8): «... ab 
einem Pambgarten zu Benderen in dem Dorff, 
stost ... zur ander [Seiten] an Hannß ~en gueth 
...» 

1694 Walckh (PfABe c/9; fol. 1v, Z 1): «Johann 
~ von Gamprin ...» (G) 

17. Jh. Walkh (PfABe LB 1682; S I 34 Z 10): «... 
von Jung Hänßle ~ zu Gamprin angenummen 
...» (G) 

17. Jh. Walch (PfABe LB 1682; S II 43 Z 1): 
«Geörg ~en sel(gen) Erben von Ruggell ...» 
(R) 

17. Jh. Walkh (PfABe LB 1682; S II 6 Z 1): 
«Ulerich ~ ab Rauffenberg ...» (E) 

1699 Walch (PfAE BB 1699; S. 9, Z 14): «Vl̈y 
Algöwer vnd sein hausßfrauw Maria ~in ver-
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ehren ...» 
*nach 1700 Walckh (LUB I/4; 466): «Bascha 

~en Erben» 
*1700 Wallh (LUB I/4; 519): «Benedict ~en» 
*1700 Walckh (LUB I/4; 550): «... Hanss ~ zÇue 

Gamperin ...» 
1714 Walch (GAS U 122; fol. 4a): «Joannes ~» 

(V) 
1724 Walch (GAS U 149; fol. 3a): «Johan ~» (S) 
1738 Walch (PfAS Urb 1693; U fol. 1r, Z 3): «... 

Maria ~in ... sess- und wohnhafft zÇue Schaan 
...» 

*1773 Walch (PfAE SR 1755; S. 13, Z 10-11): 
«... ein Stuckh wing(ar)t in der Leimgrub ge-
nanth, stost gegen Schan an Johanes ~ in Mau-
ren ...» 

1781 walch (SchäU 207-209; 208, Beilage fol. 
1a): «Jacob ~ des Gerichts» 

Wertung der historischen Belege 
Die Form 1689 Wäelckhers ist hier nicht gesi-
chert. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 98: Walk, Walch. In Mauren 

von 1550 bis 1812. 
Ospelt 1939, 114: Walch [walch] (V, R). Mit 

weiteren urkundlichen Belegen. 
Tschugmell 1941, 139: Walch, Walk. In Mauren 

1550 bis 1812. 
Tschugmell 1949, 76: Walch. In Vaduz seit 

1857, von Ruggell. 
Perret 1950, 208: Walch. Das Geschlecht er-

scheint in Vättis vor 1379, in Flums 1410, in 
Vaduz und Ruggell seit 1425. Bedeutung: 'der 
Romane'. 

Tschugmell 1960, 109: Walch (S). 1650 bis 
1756, von Eschen. 

Vallaster 1974, 186: Walch. Aus Bings, heute in 
mehreren Familien in Schruns. 

FamB-G/1, 77: Walch. Stammbaum der Fami-
lien Walch von Gamprin. Erste urkundliche 
Erwähnung im Jahre 1425. 

Vogt 1979, 66: Walch. 1399 Peter Walch in 
Düns; 1445 Caspar Walch in Silbertal. 

Längle 1985, 28f.: Walch. Gehört zu den Her-
kunftsnamen nach Volksstämmen, er ist der 
Rätoromane, der Welsche. 1341 erscheint in 
Chur ein Uolricus Walch, und vor 1384 wird 
ein Conradus dictus Walch als Schuster er-
wähnt (hier ist Walch also noch Beiname). 
1351 wird in Sennwald ein Ruedi der Walchin 
Sohn erwähnt. Vor 1379 gibt es Walch in Vät-

tis, 1410 in Flums, seit 1425 in Vaduz und 
Ruggell, 1388 in Bendern. In Vorarlberg fin-
det sich 1393 das Geschlecht Walch in Feld-
kirch, gleichzeitig ist ein Walchs Gut in Hofen 
bei Göfis erwähnt. 

FamB-S, 15: Walch. In Schaan von 1650 bis 
1756 bezeugt. Stammen von Eschen. Eine 
Verbindung zu den Walch in den anderen Ge-
meinden konnte nicht hergestellt werden. 

FamNB-CH 3, 1941: Walch. Altverbürgert in 
BL, GR (Bonaduz) und SH. 

FamB-R, 177ff.: Walch. Stammbaum der Fami-
lien Walch von Ruggell. 

FamB-G/2, 107: Walch. Stammbaum der Fami-
lien Walch von Gamprin. Erste urkundliche 
Erwähnung im Jahre 1425. 

FLNB I/5, 572: Walch. Enthalten in den FlN 
�†Walchabünt (G), �†Walchen Gut (M), �†Wal-
chenacker (E) und allenfalls in �†Walcha (B), 
Walcha (E) sowie Wollabünt (E). 

FamB-V 8, 13ff.: Walch. Stammbaum der Fami-
lien Walch von Vaduz. Stammen von Ruggell. 
Einbürgerung in Vaduz 1857. 

Deutung 
a) Zu mhd. walch, walhe m. 'Welscher, Ro-
mane, Italiener, Franzose', nach der Her-
kunft aus einem welschsprachigen Gebiet 
oder Übername nach sozialen oder wirt-
schaftlichen Beziehungen zu Menschen ro-
manischer Herkunft. Vgl. RN 3, 563; Bre-
chenmacher 2, 735, Duden FamN 691f.; Id. 
15, 1422ff. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zum germ. RuN Walcho. Vgl. Brechen-
macher 2, 735; Duden FamN 692. 

Typ: Rufnamen 

c) Zu mhd. walc, walke f. 'Walke, Walk-
mühle', nach der Wohnstätte bei einer 
Walkmühle. Vgl. Duden FamN 963. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wälchli  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 
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Auswärtige Nennungen 
RN 3, 563: Wälchli. Für GR bezeugt in Chur. 
FamNB-CH 3, 1935f.: Wälchli. Altverbürgert in 

AG, BE. 

Deutung 
Verkleinerungsform zu Þ Walch. 

Waldburger 
 
/wÇaltb¥rg¼r/ 
Bezeugt in: E 

1672 Waldburger (PfAE TESFB 1650; fol. I 
15v, 1/31): «Baptizatus est legitimus Infans 
Eusebius Antonius ~ von Insprug sein Vater 
gebürtig Christa Waldburger ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1941f.: Waldburger. Altverbür-

gert in AI (Appenzell) und AR (Bühler, Hund-
wil, Stein, Teufen). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft oder 
Örtlichkeit Waldburg, abgeleitet auf -er zur 
Bezeichnung der Herkunft. Der Name 
kommt mehrfach vor, so namentlich: 
a) Haus Waldburg, schwäbisches Adelsge-
schlecht; die Stammburg des seit 1170 ur-
kundlich belegten, ursprünglich welfisch-
staufischen Ministerialengeschlechts, ist die 
Waldburg (Gemeinde Waldburg) in Ober-
schwaben. 
b) Gemeinde Waldburg im Landkreis Ra-
vensburg in Baden-Württemberg mit der 
gleichnamigen Burg aus dem 12. Jahrhun-
dert. 
c) Gemeinde Waldburg in Oberösterreich, 
im Bezirk Freistadt im Mühlviertel. Vgl. 
RN 3, 589. 
d) Ortsteil Waldburg in der Gemeinde Zol-
likon im Kanton Zürich.  
e) Weiler Waldburg in der Gemeinde He-
nau (SG). Vgl. RN 3, 573. Vgl. auch Bre-
chenmacher 2, 735.  

Typ: Wohnstättennamen 

Walden  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 566: Walden. Für GR bezeugt in Parpan 

und Serneus. Vermutlich nach der Herkunft 
vom Dorf Walden in der Gemeinde Nieder-
bipp (BE). 

FamNB-CH 3, 1942: Walden. Altverbürgert in 
VS. 

Deutung 
a) Patronymische Form zu einem PN Wald, 
aus dem alten deutschen RuN Waldo (ahd. 
walt zu waltan 'walten, herrschen'). Vgl. 
Duden FamN 692. 

Typ: Rufnamen 

b) Zu einem ON Walden (so in Ostpreus-
sen, Schweiz). Vgl. Duden FamN 692; RN 
3, 566. 

Typ: Wohnstättennamen 

Waldherr  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1943: Waldherr. 1936 in ZH aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Amtsname zu mhd. walth¨erre m. für den 
Waldaufseher, oder Standesname für den 
Waldbesitzer. Vgl. Duden FamN 693. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Aus einer Umdeutung des VN Walter (< 
ahd. walt- 'walten, herrschen' + ahd. heri 
'Heer') hervorgegangen. Vgl. Duden FamN 
693; Finsterwalder 1984, 518. 

Typ: Rufnamen 
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Waldmann 
 
/wçalÚpm¯a/, /wÇalûtman/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 93: Waldmann (B), 1764 bis 

1771, Hintersass. 
FamNB-CH 3, 1943f.: Waldmann. Altverbürgert 

in BE und TG. 

Deutung 
a) Wohnstättenname zu mhd. waltman m. 
'Waldbewohner'. Vgl. Duden FamN 693; 
Brechenmacher 2, 737. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Amtsname zu mhd. waltman m. 'Wald-
hüter'. Vgl. Duden FamN 693; Brechenma-
cher 2, 737. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zum germ. RuN Waltman, zu ahd. wal-
tan 'walten, herrschen'. Vgl. Duden FamN 
695 (s. v. Waltmann). 

Typ: Rufnamen 

Waldsee 
 
/wçalds¯�“/ 
Bezeugt in: M 

1782 Waldsee (PfAM LBMMC 1682; I S. 223, 
8/24): «Parentes ... Joannes ~ feld Weibel in 
Bregenz [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Waldsee. Dafür kommen etwa in Frage: 
a) die Stadt Bad Waldsee im Landkreis Ra-
vensburg in Baden-Württemberg;  
b) die Gemeinde Waldsee im Rhein-Pfalz-
Kreis in Rheinland-Pfalz;  
c) ein Ortsteil von Freiburg im Breisgau 
und der dort liegende See; 
d) ein Ortsteil der Gemeinde Feldberger 
Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburg-
Strelitz in Mecklenburg-Vorpommern;  

e) ferner zahlreiche Seen in Waldgebieten. 
Typ: Wohnstättennamen 

Walker  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 709: Walker. Für GR bezeugt in Chur in 

der Form Welker, welches eine Variante zu 
Walker ist. Nach der beruflichen Tätigkeit. 

FamNB-CH 3, 1945: Walker. Altverbürgert in 
BE, SO, UR, VS. 

Deutung 
Berufsname zu mhd. walker, welker m. 
'Walker' ('wer bei der Tuchherstellung die 
Behandlung der Tuche mit Seifenwasser 
unter Hämmern oder schweren Rollen über-
nahm'); auch 'Inhaber einer Walkmühle'. 
Vgl. Duden FamN 693; Brechenmacher 2, 
738. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wallier  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 106: Wallier. Für GR bezeugt in Tujetsch, 

Disentis, Ragaz, Medels i. O., Sumvitg, Ober-
saxen, Surava, Ladir, Trun und Rueun. Zum 
altrömischen Gentilnamen VALERIUS. 

FamNB-CH 3, 1946: Wallier. Altverbürgert in 
GR (Disentis/MustÇer, Obersaxen). 

Deutung 
Aus dem altrömischen Gentilnamen Vale-
rius. Vgl. RN 3, 106. 

Typ: Rufnamen 

Wallinger 
 
/wÇal�—¾¼r/ 
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Bezeugt in: S 

1738 Wallinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 87r, 
5/7): «Parentes: ... [et] Ursula ~in vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1946: Wallinger. Im 19. Jh. in 

NE und vereinzelt jünger aus Deutschland ein-
gebürgert. 

Deutung 
Offenbar zu einer Örtlichkeit *Walling oder 
ähnlich. Nicht sicher zuzuweisen. Vgl. auch 
Brechenmacher 2, 739, s. v. Wälling(er), < 
ON Wöllingen (Emmendingen) [bezieht 
sich offenbar auf Emmendingen im Süd-
westen Baden-Württembergs, nördlich von 
Freiburg im Breisgau]. 

Typ: Wohnstättennamen 

Walliser 
 
/wÇaàl�—s¼r/ 
Bezeugt in: E 

1584 Wallissar (U 56; fol. 30b): «Giörg ~» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 114: Wallisar (E). 1584 im Leger-

buch aufgeführt. 
FamNB-CH 3, 1946: Walliser. Altverbürgert in 

BL und SG (Mosnang, Wattwil). 

Deutung 
Zum Kantonsnamen Wallis, abgeleitet auf 
-er, nach der (einstigen) Herkunft aus dem 
Wallis oder allenfalls aus einer Walser-
siedlung. Vgl. RN 3, 576; Brechenmacher 
2, 739. 

Typ: Wohnstättennamen 

Walser 
 
wÇals¼r 
Bezeugt in: T, V, S, M 

1387 Walser (LUB I/1; 412): «~» 
1. H. 15. Jh. Walser (LUB I/2; 312): «... Martin 

~ Anna vxor einus...» 

1. H. 15. Jh. Walser (LUB I/2; 360): «Claus ~» 
1. H. 15. Jh. Walser (LUB I/2; 369): «... Claus ~ 

...» 
1. H. 16. Jh. Walser (LUB I/2; 311): «... ~ 

lanndtschreiber.» 
1579 walser (Pfäf 22/5; fol. 5r, Z 29): «Jerg ~» 
1584 Walser (U 56; fol. 20a): «Thoma ~» 
1585 Walser (SchäU 77; Z 6): «... vnnd Thoma ~ 

...» (S) 
1585 Walss[er] (SchäU 77; Z 7): «... vnnd Tho-

ma ~'s guth ...» (S) 
1596 Walser (GAP U 4; Z 25): «... Thoman ~ 

...» 
1596 Walser (GAS U 143; 26/1, fol. 2a): «... 

Thomas ~ aman ...» 
1597 Walser (AlpAV U 1; Z 23): «... Thoman ~n 

Aªman ...» (S) 
1601 Walser (GAS U 3; Z 4): «... Thoman ~ von 

Schaan ... Landtaªman der Grafschafft Vad�™utz 
...» (S) 

1601 Walßer (PfABe U 29; Z 3): «... daß die Er-
samen Weisen Thoman ~ von Schaan, dißer 
Zeit landtamman der Grafschafft Vadutz ...» 

1602 Walser (SchäU 114; Z 33): «... Herrn Am-
man Thoman ~n ...» 

1603 Walsser (GAP U 5; fol. 2a, Z 26): «... vnnd 
Thoman ~ ...» 

1603 Walser (LUB I/4; 201): «... Thoman ~ all-
ten aman der Herrschafft VadÇuz.» 

1603 Walser (RA CXLV 1602-1605; fol. 10r, Z 
10): «Nach disem hab es sich zugetragen, das 
der Fenderich dz gelt be¨y dem Amman ~ wie 
auch zue Veldkirch wollen außgeben ...» 

1604 Walsser (U 61; fol. 10a): «... stost ... gegen 
Dem Rein an Amman ~ ...» 

1604 Walsser (U 61; fol. 13a): «... Stost ... Auff-
wert dem Landt nach an ... Amman ~s ...» (S) 

1610 Walser (PfABe d/9; fol. 2r, Z 15): «... ge-
betten ... herrn Thoma ~ althen Landamman, 
Ehegedachter Graff- und herrschafft Vaduz 
und wonhafft zue Schan ...» 

1613 Walser (HALV HSK 7, 28; HSK 7, fol. 
24a): «Gibt Jezt Aªman Thoman ~» 

1616 Walser (SchäU 118; Z 7): «... Stosst ... ge-
gen dem Berg an Hainrich ~ ...» (V) 

~*1618 walser (LUB I/4; 364): «... stost ... an 
Flori Hilti vndt Georg ~» 

1620 Walßer (Pfäf 21/8; fol. 1v, Z 2): «Martin ~ 
...» 

1626 Walser (SchäUrb 117; fol. 20b): «Zinset 
Jetzo Anthoni ~ Zu Vadutz.» (V) 
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1635 Walser (PfAS U 8; Z 3): «... mit hand deß 
... Adam ~ der Zeit aman der herrschafft Va-
dutz ...» 

*1637 Walser (PfAE RB 1637; fol. 24v, Z 1): 
«Hannß Schuoler blibt schuldig für Jörg ~ sel-
ligen ...» 

*1638 walser (PfAS U 10; S. 8, Z 9): «... stosst 
... ahn Johannes ~ ...» 

1638 walser (RA 8; fol. 1b): «den driten Thaill 
wingarten Vor dess Johannes ~s Hauss ...» 

1640 Walser (GAS U 11; Z 6): «... Amman 
Adam ~ ...» (S) 

1640 Walser (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 
26): «... Testibus [Ehe] Thoma ~ ex Schan ...» 

1640 Walser (RA CXLV 1639-1648; S. 18, Z 5): 
«Aman Adam ~ fürsprech der gemaind Trisen 
bringt für ...» 

1647 Walsser (GAS U 21; fol. 2a): «... Adam ~ 
der Zeit Landt Aman der Graffschafft VadÇutz 
...» (S) 

1650 Walser (GAT U 15; Z 18): «... Aªman ~ Z�•u 
Vnder Schan ...» 

*1650 Walser (PfAE KR 1650; S. 27, Z 2): 
«Hanß Schuoller kÇumbt von Georg ~ soll 
['schuldet'] 5 Gulden ...» 

1652 Walser (AlpAV U 6; fol. 1a): «... Adam ~ 
...» 

1652 Walser (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Adam ~ 
...» 

1652 Walsser (GATb U 6; Z 2): «... Adam ~ ...» 
(S) 

1652 Walser (LUB I/4; 243): «... Adam Krantz 
vnd Adam ~ beede alte Landammänner ...» 

1664 Walßer (PfAS Urb 1664; fol. 17r, Z 12): 
«Mehr [zinset] Herr Landamman Christoph ~ 
ab einem ackher in BartledÇura ...» (S) 

1665 Walser (GAP U 8; Z 6): «... Adam ~ ...» 
1665 Walser (PfAM UJ 1665; fol. 4r, Z 2-3): 

«Andreaß Öhrin Müller sol ['schuldet'] in daß 
Gemeine Jarzeit so von Michael ~ 
herrkhomen tÇuoth ...» 

1673 Walsher (PfAE TESFB 1650; fol. I 17r, 
12/5): «Baptizatus est legitimus Jnfans Joan-
nes ~ cuius parentes Jacob Walsher et ...» 

1682 Walser (AS 1/2; fol. 82v, Z 1): «Andreaß ~ 
der Krieger genant von Schan ...» 

1685 Walser (PfAM LBMMC 1682; I S. 6, 8/2): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Joannae ~in ...» 

1690 walser (GAS U 70; fol. 3a): « ... gegen 
dem Rhein an Jörg ~ ...» (V) 

1691 Walsser (GAS U 74; fol. 2a): «In be¨ysein 
Peter ~ vnd Johanness Patliner, als Zuegezog-

ne.» 
1692 Walser (GAS U 77; fol. 1a): «... Herr 

Christoph ~ Landtaªman der graffschafft Va-
duz ...» 

1693 Walßer (PfAS Urb 1693; I fol. 3r, Z 1): 
«RÇuedolph ~ ... zÇu Schan ...» 

1694 Walser (RA 30): «Cristoph ~» 
1695 Walser (GAS U 100; fol. 1a): «... Chris-

toph ~ der ... Vad�™uz vnd Schellenberg vorge-
setzter LandtAman ...» 

1696 walser (GAS U 104; fol. 1a): «... �™undt R�™ue-
dolph ~ a�™ussch�™uss ...» 

17. Jh. Walßer (PfABe LB 1682; S I 23 Z 5): 
«Adam ~s selg(en) Erben von Schan ...» (S) 

vor 1699 Walser (PfAE BB 1699; S.): «Johana 
~in [bezahlt] ...» 

~1700 Walser (AlpAV A 1a): «Stoffel ~» 
1700 walsser (U 79; fol. 3b): «Herren Landt-

Aªman ~en» 
1700 walser (U 79; fol. 3b): «Herren Zoller Pe-

ter ~en» 
1708 Wallsser (AlpAV U 12): «Petter ~ alten 

Landaman ZÇue VadÇuz» (V) 
1708 Wallsser (GAS U 115; fol. 2a): «... Land-

amen Christoph ~ Von schan» (S) 
1708 Wallsser (GAS U 115; fol. 2a): «... Land-

amen Petter ~ Von VadÇuz ...» 
1709 Walser (RA 45; Z 1): «... 1709 gibt Rue-

dolff ~ Zue schan ...» (S) 
1710 Walser (PfAS Urb 1710; fol. 4r, Z 5-6): 

«Johannes Ospelt zÇue VadÇuz ... sezt vnder-
pfandt Ein Weingarten im Rehn, stost aÇuf-
werth ... an Landtammen Peter ~ ...» 

1710 Walser (RA 46; Z 1f.): «Im 12ten brachet 
1710 hat Rudolff ~ seinem Dochterman stoffel 
Conradt sein halb haus ...» 

1714 Walsser (GAS U 122; fol. 2a): «Herr Peter 
~ alter Landtsaªman» (V) 

1716 Walser (AlpAV U 15): «... Franz ~ ...» (V) 
1718 Walser (SchäU 160; fol. 2a): «... des Tho-

mae ~s ...» 
1719 Walsser (AlpAV A 6): «Franz ~ ...» 
1724 Walser (GAS U 149; fol. 2a): «Leontius ~» 

(S) 
1724 Walser (U 27; Z 1): «Ich Antonj ~ Von 

Schan ...» (S) 
1743 Walßer (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 

4/28): «... coniuncti sunt ... et Francisca ~in 
von Schan.» 

1779 Walsser (GAS U 133; fol. 1b): «... der Ge-
schworner ... Johann Georg ~ ...» 
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1781 Walsser (AlpAV U 11; fol. 1b): «... Flori ~ 
...» (V) 

1787 walser (RA 83): «im be¨y sein Adam ~ ...» 
(S) 

1800 Walser (PfAS LBMCD 1695; fol. 203r, 
6/24): «Parentes: ... [et] Madl(e)na ~in ... ex 
Vaduz» 

1803 Walser (SchäA 225-227; 227, S. 18): «Die 
Euphrosina ~in ...» (V) 

1806 Walser (GAS U 143; 3, fol. 1a): «... JÇung 
Joseph ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
1585, Z 7 Walss's ist zu lesen als Walssers, da ' 
Auslassungszeichen für -er- ist. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 116: Walser (T). Aus Vorarlberg 

eingewandert. 
Tschugmell 1931, 98f.: Walser. In Mauren von 

1660 bis 1698. 
Ospelt 1939, 114f.: Walser [wals¼r] (T, V, S, 

M). Mit weiterer Literatur. 
Tschugmell 1941, 139f.: Walser. Drei Stämme 

in Mauren, 1603 bis 1698, 1758 und 1802. 
Tschugmell 1949, 76f.: Walser. Vier Stämme in 

Vaduz, 1580, 1620, 1809 von Alt-Ravensburg, 
1767 bis 1774. 

Perret 1950, 208: Walser. Das Geschlecht er-
scheint 1371 in Stürvis (Maienfeld), 1390 zu 
Ragaz, 1398 im Sarganserland, 1512 in der 
Freiherrschaft Sax, seit 1584 in Liechtenstein. 
Sie kommen auch in Feldkirch und Rankweil-
Sulz vor. Bedeutung: 'Abkömmling der freien 
Walser, die seit Ende des 13. Jh. aus dem 
Oberwallis nach Rätien eingewandert sind'. 

Tschugmell 1957, 94: Walser (B). 1722 bis 1762 
(von Schaan), 1764 als Hintersassen erwähnt. 

Tschugmell 1958, 180: Walser (T). 1835 bis 
1945, von Rankweil. 

Tschugmell 1960, 109f.: Walser (S). Vier Stäm-
me seit 1520. 

Tschugmell 1970, 38: Walser. Stammbaum der 
Familien Walser von Triesen. Stammen von 
Rankweil. 

Vallaster 1974, 183: Walser. 1496 genannt, 1549 
Besitzer in der Alpe Vergalda [St.Gallen-
kirch], 1619 in Schruns, in den Büchern von 
Vandans und Silbertal, heute hauptsächlich in 
Schruns; 1517 in Braz, 1528 in Dalaas. 

FamB-M/1, 176f.: Walser. Stammbaum der Fa-
milien Walser von Mauren. Stammen von 
Tosters (Vorarlberg). 

Vogt 1979, 67: Walser. Zahlreiches Vorkommen 
des Geschlechts im Rheintal, in Lech, im Wal-
gau und Klostertal. 

Fritz 1981, 73: Walser. Urk. bezeugt 1477 in 
Schruns, 1480 in Vandans. 

FamB-S, 132ff.: Walser. Stammbaum der Fami-
lien Walser von Schaan. 

FamNB-CH 3, 1946f.: Walser. Altverbürgert in 
AI (Oberegg), AR (Gais, Heiden, Herisau, Re-
hetobel, Teufen, Wald, Wolfhalden), GR 
(Grüsch, Haldenstein, Malix, Samnaun, See-
wis), SG (Altstätten, Benken, Frümsen, Mels, 
Murg, Quarten, Quinten) und SO. 

FLNB I/5, 575: Walser. Enthalten in den FlN 
�†Walser Weg (M), Walserbach (M), Walser-
bünt (S), Walserweg (V), �†Walsermahd (S), 
�†Walserrietle (B), �†Walsers Heurüti (T), Wa-
lsers Wäle (M), �†Walserweg (V) und �†Wal-
sers Acker (T). 

FamB-T 5, 369ff.: Walser. Stammbaum der Fa-
milien Walser von Triesen. Stammen von 
Rankweil. Einbürgerung in Triesen 1835. 

FamB-V 8, 29ff.: Walser. Stammbaum der Fa-
milien Walser von Vaduz. Einer der Walser-
Stämme wurde begründet von Joseph Blasius 
Walser, Hafnermeister aus Alt-Ravensburg, 
der seit 1811 Hintersass in Vaduz war. 

FamB-M/2, 360f.: Walser. Stammbaum der Fa-
milien Walser von Mauren. Stammen von Ti-
sis. Einkauf 1758. 

Deutung 
a) Angehöriger der im Hochmittelalter aus 
dem Wallis in weite Gebiete des östlichen 
Alpen- und Voralpenraumes ausgewander-
ten Volksgruppe. Vgl. RN 3, 576; Brechen-
macher 2, 740; Duden FamN 694. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Bei uns wenig wahrscheinlich, im ober-
schwäb. Raum auch möglich als Ableitung 
zum ON Waldsee, älter Wal(h)se. Vgl. 
Brechenmacher 2, 740; Duden FamN 694. 

Typ: Wohnstättennamen 

Walter 
 
/wÇalt¼r/ 
Bezeugt in: S, E, M 

1714 Walter (PfAS LBMCD 1695; fol. 42a v, 
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2/14): «Parentes: Jacobus ~ [et] ...» 
1747 Waltter (PfAM LBMMC 1682; I S. 141, 

11/14): «Parentes ... Joannes Ulrich ~ et ...» 
1749 Walter (PfAE TESFB 1650; fol. I 94v, 

10/15): «Parentes ... et Elisabeth ~in vagabun-
di.» 

1752 Walther (PfAE TESFB 1650; fol. I 96v, 
6/27): «Parentes ... Jo(han) Udalricus ~ ex 
Ranchweil [et] ...» 

1775 Walter (PfAE TESFB 1650; fol. III 24r, 
11/28): «ob̈yt Infans ... et Mariae ~in aus 
Schwaben von Kirchheim» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 183: Walter (wals.). 1394 in Nü-

ziders-Laz, 1427 in Galtür, seit 1700 in 
Schruns und Bartholomäberg, später in 
St.Gallenkirch. Auch in Bludenz und Thü-
ringen. 

Fritz 1981, 73: Walter. Urk. bezeugt 1492 im 
Montafon (ohne Ortsangabe). 

FamNB-CH 3, 1947f.: Walter. Altverbürgert in 
AG, BE, SH, SO, TI, VD, VS und ZH. 

FamNB-CH 3, 1949: Walther. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Castrisch, Duvin, Pitasch, Riein, 
Silvaplana, Tartar, Valendas), VD, VS und 
ZH. 

Deutung 
Zum dt. RuN Walther, < Walt-heri. Vgl. 
RN 3, 235f.; Brechenmacher 2, 741; Duden 
FamN 695. 

VN: Walter 
Typ: Rufnamen 

Waltinger 
 
/wÇalt�—¾¼r/ 
Bezeugt in: M 

1722 Waltinger (PfAM LBMMC 1682; II S. 14, 
11/19): «... sunt copulati honesti sponsi Joan-
nes Ludovicus ~ et ... vagi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Wal-
ting; so heisst eine Gemeinde im oberbaye-
rischen Landkreis Eichstätt; ebenso ein Ge-
meindeteil der Marktgemeinde Pleinfeld im 

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in 
Bayern. 

Typ: Wohnstättennamen 

Walzesegg 
 
/wÇaltses̀�“ék/ 
Bezeugt in: B 

1584 Walzesekh (U 56; fol. 5b): «Thoman ~» 
(B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 115: Walzesekh (B). 1584 im Le-

gerbuch aufgeführt. 
Tschugmell 1957, 94: Walzeseckh (B) 1584 ge-

nannt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der nur einmal bezeugte Name bleibt un-
klar, zumal auch zur räumlichen Herkunft 
des Geschlechts nichts bekannt wird. Viel-
leicht nicht deutsch und dann in Verbin-
dung zu bringen mit dem FamN Wallit-
schek oder ähnlich? 

Wanger 
 
wÇa¾¼r 
Bezeugt in: Tb, V, S, E, M, G, Sb, R 

1395 wagner (LUB I/1; 349): «... `vnser aygen 
Juchart akkers die ze RuggÒall zẁuschent Òvlis 
~s. Òvlis Òoris. vnd RÒudis des ferren akkern gele-
gen.» 

1. H. 15. Jh. Wagner (LUB I/2; 348): «... øVlricus 
~ et vxor sua Elsa ...» 

1452 wagner (U 36; Z 5): «... hans ~ von Rag-
gell ...» (R) 

1485 wagner (GAR U 14; Z 4): «... matḧyes ~ 
...» (R) 

1489 Wagner (GAE III/9; Z 6): «... Hannssen ~ 
Ammann ...» 

1497 wanger (GAT U (1584); fol. 3a): «... aÇuss 
dem Tobel in der ~ güeter vnd dan der Zaun-
stelle nach vnda in Eberliss güetter ...» (Tb) 

1497 wanger (GAT U 16; Z 7): «... vnnda In des 
~ gütter ...» (Tb) 



Familiennamen 415 Wanger 

Ende 15. Jh. Wagner (LUB I/2; 330): «... JÒorg ~ 
vnnd Anna Erhartin sin husfrow vnd Anna 
Wagnerin sin tochter ...» 

1. H. 16. Jh. Wagner (LUB I/2; 333): «ab ayner 
eggerten, lytt zum BÒoschen, stost ... an Burck-
art ~ ...» 

1502 wagner (PfABe U 14; Z 6): «... Stost ... zÓu 
der anderen s̈yten an hainrich ~s z�™u der dritten 
... unna an hainrich und Tyes der wagner güter 
...» 

~1510 wanger (LUB I/4; 263): «... Stost ... an 
Hans ~s erben ...» 

~1510 wanger (LUB I/4; 268): «øVlrich ~ B�™uwt 
Das dritt bett ...» 

~1510 wanger (LUB I/4; 272): «Aber b�™uwt �•vl-
rich ~ zum dritten bett ...» 

~1510 wanger (LUB I/4; 301): «... meder ... Das 
die ~ Jnhond ...» 

1513 Wagner (GAP U 1; Z 7): «... Dias ~ Z�•u 
reggell ...» 

1513 wangner (GAS U 7; Z 7): «... Dias ~ zÇue 
RÇuggell ...» (R) 

1516 Wagner (AlpAV U 17; fol. 1b): «... Thies-
sen ~ von Raggell ...» (R) 

1516 wagner (GAS U 8; Z 12): «... T¨yessen ~ 
von Raggell ...» (R) 

1516 wagner (GAT U 21; Z 13): «... T¨yessen ~ 
...» 

1516 Wagner (GATb U 32; fol. 4b): «... Cristan 
~s Knecht ...» (Tb) 

1516 wagner (U 46; Z 12): «... T¨yessen ~ von 
RuggÒall ...» (R) 

1516 wagner (U 48; fol. 4b): «Item Romanns 
Nasall hat bekanndt vnd gesagt Er se¨ye Cris-
tan ~s knecht gewesen ...» 

1518 wagner (SchäU 35): «... Hansen ~ am Kru-
ªmenacker ... ab dem Eschnerberg ...» (E) 

1530 wangner (GASb U 3; Z 45): «... thias ~ ...» 
(R) 

1533 wangner (GAE III/7; Z 2): «... Hansen ~ 
am Kromenackher ...» (M) 

1541 wanger (U 52; Z 5): «... vnd Hans ~ Zu 
Schan ...» (S) 

1555 wagner (Pfäf 22/1; fol. 1r, Z 12): «in be¨y 
Sein der Erbarn ... Andreß ~ ...» 

1561 Wannger (PfAE 48/4; Z 1): «Ich Anndres ~ 
von Eschen vnnd Ich Anna Guettin sein 
Eelich weib ...» 

1562 Wannger (PfABe U 25; Z 8): «... stost ge-
gem Rein an Jörgen ~ unnsern [Dictus Singer] 
schwager...» 

1565 wanngner (SchäU 70; Z 16): «... Stost ... 

gegen Rein an Hainrich ~s guet» (B) 
1566 Wanngner (PfABe U 26; Z 4): «... zÓue 

kha�•uffen gegeben haben ... den Erbern Hann-
sen ~ von Benndern und... als verordneter ge-
walthaber unnser Lieben frawen kirchen z�•u 
Benndern...» 

*1574 wagner (PfABe ZB 1574; fol. II 69r, Z 4): 
«Item gerechnet mit Michael ~ zuo Eschen am 
13 tag December a[nno] [15]74 ...» (E, G) 

1579 wagner (Pfäf 22/5; fol. 5r, Z 11): «Jerg ~ 
von Ruggel» 

1583 Wanger (PfABe U 15; Z 1): «... und mit 
Jme [Georg Maurer] Jch Margretha ~in sein 
Ehliche hausfraw Bekhennen offenlich ...» 

1584 wangner (U 56; fol. 12b): «~» (Tb) 
1584 Wanngner (U 56; fol. 17a): «Cristan ~» (S) 
1584 Wanngner (U 56; fol. 21b): «Hannss ~» 

(V) 
1584 Wanngner (U 56; fol. 25b): «Hannss ~ Zol-

ler» (G) 
1584 Wagner (U 56; fol. 28b): «Jung Hanss ~ vo 

Schellenberg» (Sb) 
1584 Wagner (U 56; fol. 29a): «Petter ~» (E) 
1584 Wagner (U 56; fol. 30b): «Petter ~ ...» (E) 
1584 Wagner (U 56; fol. 32a): «Anndreas ~ ...» 

(M) 
1585 wangner (SchäU 77; Z 7): «... an Zenus ~n 

guth ...» (S) 
1588 wannger (SchäU 80; Z 5): «... Stost ... ge-

gen Rein an Hainrich ~ ...» (S) 
1593 Wagner (PfABe U 28; Z 3): «... mit handt 

deß Ersamen ... Hansen ~s dieser Zeit ammans 
der herrschafft schellenberg ... z�™u ka�™ufen ge-
ben haben ...» 

1594 Wagner (U 58; Z 24): «... Den Ersamen 
Weisen Hanssen ~ diser Zeit Ammann der 
Herrschafft Schellenberg ...» 

1602 Wangner (RA CXLV 1602-1605; fol. 2r, Z 
3): «... vnd Peter ~ contra ...» 

1603 Wangner (PfABe U 30; Z 31): «... haben 
Wir ... gebetten ... den Ehrsamen ... Hannsen ~ 
der Zeit geschwornen Landtamman der Herr-
schafft Schellenberg, das er sein ... Ins¨ygel ... 
gehenckht hatt ...» 

1603 Wagner (RA CXLV 1602-1605; fol. 5r, Z 
28): «... ein Zinßbrieff ... laut auff Michael ~ 
von Eschen ...» 

1603 Wagner (RA CXLV 1602-1605; fol. 5r, Z 
31): «... clagen gegen Lentz ~ von Mauren 
vmb ...» 

1604 Wangner (U 61; fol. 13a): «... Gegen Dem 
Rein an Hainrich ~ ...» (S) 
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1604 Wangner (U 61; fol. 18a): «Item Herr 
Mathis ~ Der Zeit Pfarrherr Zue Schan ...» (S) 

1604 Wagner (U 61; fol. 18b): «Item Hannss 
Knabenknecht der Jünger vnd Anna ~in von 
Schan Zinsen ...» (S) 

1604 Wangner (U 61; fol. 2a): «... Herren Ma-
thiae ~i Der Zeit Pfarrherren Zue Schan ...» 
(S) 

1606 Wagner (PfABe U 31; Z 8): «... Järlichs 
Zinß ... ab unser eigenen Bündt zue Gambrin 
... stost ... aufwerth dem Landt nach an amman 
~n ...» 

1615 Wangner (U 67; fol. 4a): «Gibt Jezt Petter 
~ von Eschen» (E) 

1616 Wagner (Schä U 13; fol. 13a): «Herr Mat-
heiss ~ Pfarrer Zue Schan Zinnst ...» (S) 

1616 Wagner (Schä U 13; fol. 7): «... Petter vnd 
Hanns ~ ...» 

~*1618 Wagner (LUB I/4; 370): «... stost ... ahn 
christe ~» 

1619 Wagner (SchäU 119; fol. 2a): «... bis ans 
Hans ~s Aich ...» (R) 

1620 Wagner (Pfäf 21/8; fol. 3r, Z 17): «Jörg ~ 
...» 

1620 Wangner (Pfäf 21/8; fol. 6r, Z 8): «peter ~ 
...» 

1626 Wangner (SchäUrb 117; fol. 14b): «Zinsen 
Jetzo dess Hanss ~s se: Khinder Zu Gampe-
rin.» (G) 

1630 Wagner (PfABe 27/14; fol. 1v, Z 16): 
«Zeügen dises vergleichs seindt ... Basti ~ und 
... alle von RÇuggel ...» 

1634 Wangner (Pfäf 7; fol. 1r, Z 26): «... und zu 
gleich auch der herren ... Bascha ~ ... von den 
... Pfarrgenosßen zu Eschen erkiesten gewalt-
haberen ...» 

1634 Wangner (U 21; Z 2): «... Bascha ~ ...» (E) 
1639 Wanngner (RA CXLV 1639-1648; S. 4, Z 

1): «Hannß ~ stelt Khundtschafft ...» 
1641 wangner (GAR U 3; Z 17): «... Bascha ~ 

...» (G) 
1641 Wanngner (GASb U 11; Z 2): «... Sebas-

tian ~ ...» 
1643 Wanngner (GAG U 5; Z 3): «... Bascha ~ 

des gerichts der herrschafft Schellenberg vnnd 
wohnhafft Z�™u Gamperin ...» 

1645 Wagner (Pfäf 8; fol.2r, Z5): «... Alß hat 
sich ... wie zugleich Sebastian ~ ein Gerichts-
man von Gamprin ... dahin verglichen ...» 

1648 Wangner (PfAE RB 1637; fol. 25v, Z 2-3): 
«... gerechnet mit ... Bascha ~ von Gamperin 
...» 

Mitte 17. Jh. Wangner (LUB I/2; 322): «... die 
Erben deß Baschj ~s» 

*1650 Wagner (PfAE KR 1650; S. 19, Z 11): «... 
Bernhard ~ [setzt als Unterpfand] ein pünt im 
Tischmacher ...» 

*1650 Wangner (PfAE KR 1650; S. 3, Z 9): «... 
pünt zuo Müssnen stost ... ze der vierten [Sei-
ten] an deß Kapff Baschi ~s Tochter guot ...» 

1650 Wangner (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, 
2/16): «Lucem levarunt Petrus ~ et Agatha 
~i.» 

1651 W�ˆaagner (PfABe 31/3; fol. 1r, Z 24-25): 
«... mit zuziehung ... Sebastian ~s gerichts 
Mann ...» 

1659 Wagner (GASb U 12; Beiblatt, Z 7): «... 
Sebastian ~ alss Ietziger Zeith ambte tragen-
der landtaªman der herrschafft Schellenberg 
...» 

1659 Wagner (PfAE RB 1637; fol. IV r, Z 10): 
«... mer sol er wegen Hanß ~ ...» 

1659 Wagner (PfAE TESFB 1650; fol. III 47v, 
6/2): «Matrimonium ... celebrarunt ... Ema-
nuel ~ et ...» 

1659 Wagner (PfAM LBCM 1640; III p 4, Z 
19): «... matrimonio coniunxi ... et Agatham 
~in ex parochia Pendurensi» 

1661 Wangner (GAG U 7; Z 2): «... Sebastian ~ 
alten Landtaªman der Herrschafft Schellenberg 
...» 

1661 Wagner (U 71; Z 8): «Zwei Aecker auf 
Flux stossen ... gegen Veldtkürch, aber ahn 
Vnser Gueth, so Bernhard ~ Lehens Weiss 
Innhatt ...» (E) 

1662 Wagner (GAS U 28; fol. 1a): «... Sebastian 
~ New= vnnd alte Landtaªmänner ...» 

1664 Wangner (PfAS Urb 1664; fol. 17v, Z 4-5): 
«... ab einem ackher im vntern Poffel gelegen 
... stost ... abwert an Cathrina ~in ...» (S) 

1664 Wagner (PfAS Urb 1664; fol. 6r, Z 14): 
«Hanß ~ von Gamperin ...» (G, S) 

1665 Wangner (PfAM UJ 1665; fol. 15r, Z 6): 
«... stost ... bergwertß an Christan ~» 

1666 Wagner (PfAE TESFB 1650; fol. I 10r, 
1/25): «Patrini ... Trina ~i von Schellenberg.» 

1667 Wanngner (PfABe 28/31; fol. 1v, Z 8-9): 
«... daß GÇueth der Lannge ackher genannth, ... 
stosset ... an Hanß vnnd Sebastian ~s ...» 

1669 Wagner (SchäU 146; fol. 1b): «... Adam 
Marxer, des Gerichts, vnd Johanes ~s seinen 
Tochtermann ...» 

1683 Wagner (PfAM LBMMC 1682; III S. 1, 
7/10): «... obiit ... Joannes ~ ...» 
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1687 Wagner (Pfäf 12; 1. St., fol. 4r, Z 1): 
«Emanuel ~ 27 fuohren Stein ...» 

1689 Waagner (Pfäf 13a; 1. St., fol. 1r, Z 24): 
«... mit Zue Ziehung ... Sebastian ~ß Grichts-
man ...» 

1690 Wangner (GAS U 146; fol. 1b): «... Chris-
toph ~ ...» (S) 

1690 Wangner (PfABe 29/3; fol. 6r, Z 20): 
«Hannß Föhr vff Berg vnd Anna ~in sein 
haußfraw ...» 

nach 1693 Wangner (PfAS Urb 1693; I fol. 18r, 
Z 14): «Zinset jezt Christoph ~ ...» 

1694 Wagner (PfABe c/9; fol. 2r, Z 14): «Fideli 
~ von Schönebüechel ...» (E) 

*1698 wagner (LUB I/4; 498): «Zinst ... andreas 
~» 

17. Jh. Wangner (PfABe LB 1682; S I 26 Z 1): 
«Bernard ~ von Eschen ...» (E) 

17. Jh. Wangner (PfABe LB 1682; S I 81 Z 7): 
«Vincentius Öehrin von Ruggel zünßet ab ei-
nem Riedt Madt, a(nno) 1684 von Ferdinandt 
~en von Mauren angenummen ...» 

17. Jh. Wangner (PfABe LB 1682; S II 15 Z 1): 
«Joßeph ~ von Benderen ...» (G) 

17. Jh. Wagner (PfABe LB 1682; S II 21 Z 1): 
«Emanuel ~ ab M¨ysnen ...» 

1699 Wagner (PfAE BB 1699; S. 13, Z 7): «Jo-
hanneß ~ selig [bezahlte] ...» 

1699 Wanger (PfAE BB 1699; S. 8,Z 1): «Fidel̈y 
~ [bezahlt] ...» 

~1700 Wangner (AlpAV A 1a): «Johannes ~» 
*1700 wagner (LUB I/4; 479): «peter ~en» 
~1700 Wagner (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 17): 

«... stost ... an Hanß ~s ... weingarten ...» 
~1700 Wangner (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 2r, Z 

16): «... stost ... an Hanß ~ ...» 
1703 Wagner (PfAS Urb 1693; II fol. 21r, Z 6-

7): «... Chrysostomus ~ von Schan ...» 
1707 Magner (PfAE TESFB 1650; fol. I 50r, 

4/7): «Parentes ... [et] Catharina ~in» 
1717 Wagner (U 80; Z 11): «... Stosset gegen 

Veldtkürch an S.Lucij guet, so Fideliss ~ inhat 
...» (E) 

1722 Wangner (Pfäf 22/20; fol. 1v, Z 17): «... 
[stosst] an Josep ~ ...» 

1724 Wangner (GAS U 149; fol. 2a): «Christoph 
~» (S) 

1724 Wanger (GAS U 149; fol. 4a): «Chr̈ysosto-
mus ~» (S) 

1724 Wagner (U 27; Z 6): «... stosset ... ab-
werthss an Chrisostomuss ~ ...» (S) 

1738 Wagner (PfAS Urb 1693; U fol. 1r, Z 23-
24): «... Çunterpfandt ihren ackher in Boffel be¨y 
dem Creiz [stosst] ... abwerts an Stofel ~ ...» 

*1755 Wagner (PfAE SR 1755; S. 1, Z 24-25): 
«... ein weingarten an der Leimgruben, stost 
gegen Veldkhir(ch) an Peter ~ ...» 

1756 Wanger (RA 72; fol. 1a): «... Barttlern ~» 
(E) 

*1773 Wanger (PfAE SR 1755; S. 18, Z 11-12): 
«... unterpfandt ihr [Magtalenna Batlinerin 
von Eschen] aigenes Hauß, sost ... geen Rein 
an Johanes ~ ...» 

1779 Wanger (GAS U 133; fol. 1b): «... der Ge-
schworner ... Johannes ~ ...» 

1789 Wanger (PfAE 25/3; fol. 1r, Z 2): «KÇund ... 
se¨ye hiemit, daß die Gebrüder Mathias Çund 
Michael die ~ ... wohn Çund seßhaft in der Ge-
meind Eschen ...» 

1790 Wanger (PfAE KaR 1650; S. 7, Z 1): «Jo-
hannes ~ v(on) Eschen soll der Capell laut 
Handschrifft Capital ... [verzinsen]» 

1801 Wangner (PfAS LBMCD 1695; fol. 206v, 
12/2): «Patrini [Taufe]: ... Joannes Nep. ~ Pa-
rochus in Drüsenberg ...» 

1806 wanger (GAS U 143; 3, fol. 1a): «Joseph ~ 
...» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Hier sind auch die Belege des Typs /Wagner/ 
(Þ Wagner) mit aufgeführt, da sie sich nicht 
vom Namentyp /Wanger/ sauber trennen lassen: 
Die Formen 1513 wangner (GAS U 7) und 1513 
wagner (GAP U 1) beziehen sich auf die gleiche 
Person (Gegenurkunden) und belegen für unse-
ren Raum das Zusammengehören der Formen 
vom Typus /Wanger/ und /Wagner/. 1707 Mag-
nerin ist wohl verschrieben für Wagnerin. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 99: Wanger, Wangner. In 

Mauren von 1733 bis 1856. 
Tschugmell 1931, 98: Wagner. In Mauren von 

1584 bis 1721. 
Ospelt 1939, 114: Wagner [wagn¼r] (Tb). Mit 

weiterer Literatur und urk. Belegen. 
Ospelt 1939, 115: Wanger [wang¼r] (S, E, G, R). 

Vgl. auch FamB-Tb 1, 87. 
Tschugmell 1957, 93: Wagner (B). 1744 bis 

1820. 
Tschugmell 1960, 110f.: Wanger (S). Zwei 

Stämme, seit 1507. 
FamB-G/1, 76: Wagner. Stammbaum der Fami-

lien Wanger aus Gamprin. Frühere Schreib-
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weisen waren Wagner und vereinzelt Wang-
ner. Erste urkundliche Erwähnung 1395. 

FamB-S, 142ff.: Wanger. Stammbaum der Fami-
lien Wanger von Schaan. Der Name scheint 
ursprünglich von Wagner zu stammen. Die 
Schreibweise wechselt zwischen Wagner, 
Wanger und Wangner. 

FamNB-CH 3, 1951: Wanger. Altverbürgert in 
AG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1937ff.: Wagner. Altverbürgert 
in AG, BE, BL, BS, LU, NW, SG (Brunn-
adern, Bütschwil, Ebnat, Eschenbach, Jonsch-
wil, Lichtensteig, Mosnang, Wattwil), SO, TG 
und ZH. 

FamB-G/2, 106: Wagner-Wanger. Stammbaum 
der Familien Wagner-Wanger von Gamprin. 
Die Schreibweise wechselt zwischen Wanger, 
Wagner und Wangner. 1395 erstmals urkund-
lich erwähnt. 

FamB-E 2, 434ff.: Wanger. Stammbaum der Fa-
milien Wanger von Eschen. 

FLNB I/5, 576: Wanger. Enthalten in den FlN 
�†Wangerau (R), Wangerbärg (Tb), �†Unter 
dem Wangerberg (T), Wangersfanola (S), 
�†Wangersgatter (S), Wangersstation (V) und 
allenfalls in �†Wangerseiche (R) sowie �†Wan-
gers Acker (G). 

Deutung 
a) Zu dt. Wang m. 'begraster, steiler Berg-
hang', ahd. wang m. 'Feld, Wiese', nach der 
Wohnstätte an einer solchen oder so heis-
senden Örtlichkeit oder nach der Herkunft 
aus einer der vielen Ortschaften namens 
Wang oder Wangen. Vgl. RN 3, 442; Bre-
chenmacher 2, 743; Duden FamN 696. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Allenfalls zu mhd. wagener m. 'Wagner, 
Wagenmacher' nach der Tätigkeit, in der 
oberdt. Nebenform mit Umstellung von 
/-gn-/ > /-ng-/ (analog zu regionalem 
rengen < regnen). Vgl. RN 3, 737; 
Brechenmacher 2, 743; Duden FamN 696. 
Vgl. auch Þ Wagner. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wangeth 
 
/wa¾et/ (?) 

Bezeugt in: S 

1709 Wangeth (PfAS LBMCD 1695; fol. 265r, 
2. Sp. Z 14): » [confirmatus est] ... Josephus 
Antonius ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die unsichere vereinzelte Nennung erlaubt 
keine zuverlässige Deutung. 

Wanner 
 
/wÇa¯n¼r/ 
Bezeugt in: S 

1803 Waner (PfAS Rodel 1803; fol. 16r, Z 3): 
«... übernomen der Joseph ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1951f.: Wanner. Altverbürgert in 

AG, BE, LU und SH. 

Deutung 
a) Zu mhd. wanne f. 'Getreide-, Futter-
schwinge; Wasch-, Badewanne', abgeleitet 
auf -er nach der Tätigkeit als Wannenher-
steller. Vgl. RN 3, 740; Brechenmacher 2, 
744; Duden FamN 696. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. wannen v. tr. '(Getreide) in oder 
mit der Futterschwinge schwingen', als No-
men agentis auf -er nach der Tätigkeit. Vgl. 
RN 3, 740; Brechenmacher 2, 744. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu dt. Wanne f. (topon.) 
'wannenförmige, flache Mulde', nach der 
Wohnstätte an einer solchen oder so 
heissenden Örtlichkeit. Vgl. FLNB I/5, 
576; RN 3, 740; Duden FamN 696. 

Typ: Wohnstättennamen 

Watt 
 
/wÇat/ 
Bezeugt in: S, E 
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*1363 watt (LUB I/3; 295): «Item des Grüls gÇut 
das der ~ hatt giltet ...» 

1667 Vadt (PfAS LBMD 1659; fol. 8r, Z 20-21): 
«... Baptizauit ... filiÇum des Christiani ~ aÇus 
dem Bregentzerwald et ...» 

1743 Watt (PfAE TESFB 1650; fol. III 100, 1. 
Sp. Z 8): «Parentes ... et Christina ~in extra-
nei.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 579: Ein PN Watt ist enthalten im 

FlN �†Wattenwisen (E). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Bleibt wohl mehrdeutig. Evtl. zu einem 
germ. RuN Wato? Vgl. Brechenmacher 2, 
750. 

Typ: Rufnamen 

Watter 
 
/wÇat¼r/ 

1523 Watter (SchäU 36): «... Ainem Von Veld-
kirch, genannt Hannssen ~ seligen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1955: Watter. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Die vereinzelte Nennung gestattet keine 
sichere Zuordnung. Allenfalls zu mhd. wa-
te, wade f. 'grosses Zugnetz (der Fischer), 
aus zwei Wänden und einem Sack in der 
Mitte bestehend', abgeleitet auf -er, nach 
der Tätigkeit als Fischer. Vgl. Brechenma-
cher 2, 750 (s. v. Watte). 

Typ: Soziale Gruppen 

Weber 
 
/wÇ�‰b¼r, wç�‰b¼r/ 
Bezeugt in: S 

1. H. 15. Jh. Weber (LUB I/2; 320): «... an des 
~s g�•ut ...» 

1. H. 15. Jh. Weber (LUB I/2; 342): «... an des 

~s g�•ut ...» 
1516 weber (SchäU 33): «... Stoffil ~ ...» (V) 
*1578 weber (PfABe ZB 1574; fol. I 99r, Z 6): 

«Galluß ~ hatt alleß anno [15]78 den 7 De-
cember bezalet.» (G) 

1620 Wäber (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 10): «Elißa-
beth ~in ...» 

1662 Weber (AS 1/1; fol. 169r, Z 21): «... der 
Hanß ~ selbsten bekhenndt, daß ...» 

1666 Weber (PfAS BB/F 1663; fol. 4r, Z 23): 
«Maria ~in» (S) 

1668 Weber (PfAS LBMD 1659; fol. 12v, Z 5): 
«... Baptizatus est ... filius ... parentes ... et 
Maria ~in ...» (S) 

1708 Weber (PfAS LBMCD 1695; fol. 33r, 
3/10): «Parentes: Joannes ~ barbierer und ...» 

1760 Weeber (PfAM LBMMC 1682; I S. 179, 
9/20): «Parentes ... Antonius ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 115: Weber (E). 1620 bezeugt 

(nach Büchel 1926). 
Tschugmell 1949, 77: Weber. In Vaduz 1788 bis 

1791, aus Hohenegg in der Herrschaft Bre-
genz. 

Perret 1950, 209: Weber. Alt in Schänis; in 
Flums und Rüthi in unserem Jh. eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1955ff.: Weber. Altverbürgert in 
AG, BE, BL, FR, GL (Bilten, Mollis), GR 
(Langwies, Saas), LU, SG (Alt St.Johann, Eb-
nat, Eschenbach, Flawil, Hemberg, Jona, Kap-
pel, Krinau, Lütisburg, Maseltrangen, Mogels-
berg, Nesslau, Niederhelfenschwil, Oberhel-
fenschwil, Oberuzwil, Schänis, Uzwil, Watt-
wil), SH, SO, SZ, TG, ZG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. ẅebaere m. 'Weber', nach der Tä-
tigkeit als Wollen-, Leinen- oder Barchent-
weber. Vgl. RN 3, 708; Brechenmacher 2, 
751; Duden FamN 698. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wechselberger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Deutung 
Zu einem Flur- oder ON Wechselberg. Die-
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ser bezeichnet ursprünglich ein Berggut, 
das im Turnus (im Wechsel) genutzt wird. 
Vgl. Finsterwalder 1984, 522. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wecker 
 
/wÇÇ�“ék¼r/ 
Bezeugt in: E 

1677 Wekher (PfAS LBMD 1659; fol. 42r, Z 
12): «Baptizata est filia ... parentes m(eister) 
Adam ~ et ...» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1963: Wecker. Im 19. Jh. in VS 

und VD sowie vereinzelt jünger aus Deutsch-
land eingebürgert. 

Deutung 
a) Umgelautete Koseform zu mhd. wacker 
adj. 'wach, wachsam; munter, frisch, tüch-
tig, tapfer', nach der Wesensart des Benann-
ten. Vgl. RN 3, 835 (s. v. Wacker); Bre-
chenmacher 2, 752; Duden FamN 698. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. wecke, wegge m. 'Keil; keilför-
miges Backwerk', abgeleitet auf -er, nach 
der Tätigkeit als Weckenbäcker. Vgl. Du-
den FamN 698f. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Kaum zu denken sein wird hier an den 
lat. Namen VICTOR, rätolat. auch VECTOR, 
woraus rtr. Vetger [vÇeÝc¼r] wurde, das in 
bündnerischen (deutsch beeinflussten) 
Quellen auch als Wecker, Weckherr, Weg-
ger, Weckger u. ä. verschriftet erscheint. 
Vgl. RN 3, 108. 

VN: Viktor 
Typ: Rufnamen 

Weder 
 
/wç�“d¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1685 W¨eder (PfAM LBMMC 1682; I S. 5, 5/31): 
«... patrini [Taufe] fuerunt ... et virgo Maria 
~in v(on) Gezis.» 

1731 Weder (PfAE TESFB 1650; fol. III 1v, 
3/30): «... subita morte sublata est Maria ~i 
uxor ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1964: Weder. Altverbürgert in 

SG (Au, Balgach, Diepoldsau, Kriessern, 
Oberriet, Schmitter, Widnau). 

Deutung 
Zu mhd. wider, ẅeder m. 'Widder, Schaf-
bock', als Übername nach einem bildhaften 
Vergleich mit dem Tier, oder als Name für 
den Halter von Schafböcken, oder nach der 
Wohnstätte in einem Haus dieses Namens. 
Vgl. Brechenmacher 2, 801; Duden FamN 
714 (beide s. v. Widder). 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Wegelin  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1964: Wegelin. Altverbürgert in 

TG. 

Deutung 
Wohl Diminutiv zu dt. Wagen m.; allenfalls 
für den Berufsnamen des Wagners? Vgl. 
Brechenmacher 2, 729 (s. v. Wägelein). 

Typ: Übernamen 

Wegmann 
 
/wÇ�‰gman/ 
Bezeugt in: S 

1753 Wegman (PfAS BB/F 1663; fol. 26v, Z 
26): «Joan Jacob ~» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1964f.: Wegmann. Altverbürgert 

in TG und ZH. 
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Deutung 
a) Übername zu mhd. ẅegeman m. 'Reisen-
der, Wanderer'. Vgl. Duden FamN 700. 

Typ: Übernamen 

b) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. ẅec m. 'Weg, Strasse', 
nach der Wohnstätte an einem Weg oder an 
einer Strasse. Vgl. RN 3, 486; Duden 
FamN 700. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. ẅec m. 'Weg, Strasse', 
nach der Tätigkeit als Strassenarbeiter oder 
Strassenwart. Vgl. Brechenmacher 2, 754; 
Duden FamN 700. 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zum (Heil-)Pflanzennamen Wegmann 
oder Wegwart (Zichorie) als Übername für 
einen Kräutersammler. Vgl. 
Brechenmacher 2, 754. 

Typ: Übernamen 

Wehinger 
 
/wç�“hi¾¼r/ 
Bezeugt in: T, E 

1633 Wehinger (Pfäf 26/9a; Z 2): «... Martinus ~ 
alß gewester Pfarr herr zu Eschen ...» (E) 

1761 Wechinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 127r, 
2/6): «Patrini [Taufe]: R(everendus) D(omi-
nus) Ferdinandus ~ parochialis Vicarius [et] 
...» 

1765 Wechinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
137v, 6/21): «Patrini [Taufe]: R(everendus) 
D(ominus) Ferdinandus ~ primissarius in Tri-
sen [et] ...» (T) 

1794 Wehinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 262, 
12/28): «Patrini [Taufe] ... et A(nna) Maria 
~in e(x) Frastanz.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1966: Wehinger. Vereinzelt jün-

ger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Wohl nach der Herkunft aus der Ortschaft 

Wehingen, Gemeinde im Landkreis Tuttlin-
gen in Baden-Württemberg (ON abgeleitet 
auf -er). Vgl. RN 3, 581; Brechenmacher 2, 
755; Finsterwalder S. 522. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wehrli 
 
/wç�“rl�—/ 
Bezeugt in: T, S, G 

1429 werli (SchäU 7; fol. 1b): «... stost ... Vnden 
an Henni ~s ackher ...» (T) 

Mitte 15. Jh. Werli (LUB I/2; 354): «... b̀untt, die 
da haistt des ~s b`untt ...» 

Mitte 15. Jh. Werli (LUB I/2; 370): «... stost ... 
an ~s sÒalgen kinden hoff ...» 

Mitte 15. Jh. Werly (LUB I/2; 371): «... das ain 
fiertil waissen, ... das haut der ~ ab kouft.» 

1720 Währle (AS 2/4; fol. 114r, Z 7): «... [Schul-
den] dem würt zu Benderen ~» 

1726 Wörle (AS 2/3; fol. 47v, Z 28): «Johann 
Christoph ~ HaÇubtzoller alhier verkaÇufft ...» 

1728 Werlin (PfAS LBMCD 1695; fol. 317v, 
4/29): «Sepulta est Magdalena ~a» 

1729 Werle (PfAS KR; Nr 59a, fol. 2v, Z 12): 
«Mer zalt Herr Zoller ~ ...» 

1732 Wörle (PfABe Urb 1684; S. 233, Z 2/3): 
«Anno 1732 Legiert ... Herr Johan Christoph ~ 
mit seiner Hausfraw, Fraw Barbara Cattanin, 
der ... Pfarrkirchen Benderen 20 Gulden.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 183: Werle (wals.). 1496 ge-

nannt, 1521 in Bartholomäberg, 1632 in Ga-
schurn, in den Büchern von Bartholomäberg, 
Silbertal und Schruns. Heute in mehreren Dör-
fern. Kommen in vielen Walserorten, im Wal-
lis selber als Werlen häufig vor. 

Vogt 1979, 67: Werli. 1313 Wilhalm u. Johansen 
Werlen in Laterns; 1419 Claus Werli am Thü-
ringerberg. 

Fritz 1981, 73: Werle. Urk. bezeugt 1454 in Bar-
tholomäberg, 1483 in Tschagguns, 1497 in 
Vandans, 1554 in Silbertal, 1652 in Schruns; 
als Wöhrle 1621 in Schruns und Silbertal. 

FamNB-CH 3, 1966: Wehrle. Altverbürgert in 
SG (Ebnat, Hemberg, Mörschwil, Muolen). 

FamNB-CH 3, 1966ff.: Wehrli. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Klosters, Saas), SG (Zuzwil), 
SO, SZ, TG und ZH. 
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FamNB-CH 3, 1968: Wehrlin. Altverbürgert in 
BL und TG. 

FamNB-CH 3, 1968: Wehrly. Altverbürgert in 
FR und VD. 

FLNB I/5, 582f.: Wehrli. Enthalten im FlN 
�†Werlisbünt (E). 

Deutung 
Zur verkleinernden Kurzform Wehrli des 
altdeutschen RuN Werner. Vgl. RN 3, 
238f.; Brechenmacher 2, 755; Duden FamN 
711. 

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Weibel 
 
/wÇ�Š�›bÆ/ 
Bezeugt in: E, G; in Tb neu eingebürgert. 

2. H. 16. Jh. waibel (PfABe ZB 1574; fol. II 72v, 
Z 4): «Dem �•ulli gerster auf die hofstat zÇuo 
schonebüel gelihen erstlich gegen dem amman 
... gegen dem lutz brenndli ... gegen dem ~» 
(E, G) 

1579 waibel (Pfäf 22/5; fol. 2r, Z 17): «messmer 
~ ...» 

1646 Waibel (RA CXLV 1639-1648; S. 145, Z 
2): «Ambtspruch Inn sachen Endtzwischen 
Egli ~ alß Cleger ...» 

1667 Waibl (PfAM LBCM 1640; I S. 1, Z 18): 
«... patrini [Taufe] fuerunt Hanß Vrich ~ et ...» 

17. Jh. Wa¨ybel (PfABe LB 1682; S II 63 Z 11): 
«Joßeph ~s sel(gen) Erben ab der Clauß.» 

1743 Waibl (PfAM LBMMC 1682; IV S. 16, 3. 
Sp. Z 10): «Patrini [Firmung] ... Margretha 
~in» 

1748 Waibl (PfAS LBMCD 1695; fol. 104r, 
1/1): «Patrini [Taufe]: ... et strenua Domina 
Maria Barbara de Pellerin Nata ~in Veldkir-
chensis» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1968f.: Weibel. Altverbürgert in 

AG, BE, BL, FR, GR (Tenna, Valendas), LU, 
SG (Jonschwil, Tübach), SO, TG und ZG. 

FamNB-CH 3, 1940f.: Waibel. Altverbürgert in 
BL sowie vereinzelt jünger aus Deutschland 
und Österreich eingebürgert. 

FLNB I/5, 583: Weibel. Evtl. enthalten in den 
FlN �†Weibels (V) und �†Weibels Nussbom (P). 

Deutung 
Zu mhd. weibel m. 'Gerichtsbote, Gerichts-
diener', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 652; 
Brechenmacher 2, 733; Duden FamN 691. 

Typ: Soziale Gruppen 

Weidmann 
 
/wÇ�Š�›dman/ 
Bezeugt in: S 

1796 Weidman (PfAS LBMCD 1695; fol. 194v, 
3/23): «Parentes: Joannes ~ [et] ... vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1970: Weidmann. Altverbürgert 

in SZ und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. weideman m. 'Jäger; Fischer', 
nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 679; Bre-
chenmacher 2, 759; Duden FamN 702. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. weide f. 'Weide, Weide-
platz', nach der Wohnstätte an einer solchen 
oder so genannten Örtlichkeit. Vgl. Duden 
FamN 702. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Kaum Verbindung von mhd. man m. 
'Mann, Mensch' mit mhd. w̄�‹de f. 'Weide', 
nach der Wohnstätte bei den Weidenbäu-
men. Vgl. Duden FamN 702. Siehe auch Þ 
Widmann. 

Typ: Wohnstättennamen 

Weigner 
 
/wÇ�Š�›gn¼r/ 

1620 Waigner (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 14): «Agnes 
Maigneri dem priester 2 d. ab Hainrich ~s 
Weingarten ...» 

Wertung der historischen Belege 
Vermutlich ist Maigneri verlesen für Waigneri. 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1970: Weigner. Vereinzelt jünger 

aus der [ehemaligen] Tschechoslowakei ein-
gebürgert. 

Deutung 
Unsicher; wohl zu mhd. weigen v. intr. 
'schwanken', woraus Nomen agentis auf 
-ner für einen, der schwankend geht. 

Typ: Übernamen 

Weilenmann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1971f.: Weilenmann. Altverbür-

gert in ZH. 

Deutung 
Wohl zu einem ON Weilen oder Weil, 
verbunden mit dt. Mann, nach der Herkunft 
des Benannten. 

Typ: Wohnstättennamen 

Weiler 
 
/wç�Œl¼r/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Vyler (LUB I/2; 321): «... J�™akli ~ 
vnd Wya vxor eius ...» 

1. H. 15. Jh. Wilar (LUB I/2; 359): «JÒaklin ~» 
1620 Wiler (Pfäf 21/8; fol. 2v, Z 7): «Jäckl̈y ~ 

...» 
1702 Weiler (PfAE TESFB 1650; fol. I 45r, 

12/11): «Parentes ... Philipus ~ [et] ... ambo 
peregrini ex ducatu Heidelberg et Würtenberg 
oriundi.» 

1757 Weiler (PfAM LBMMC 1682; I S. 170, 
10/10): «Parentes ... [et] Anna Maria ~in va-
gi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Wiler (E); 1620 bezeugt (nach 

Büchel 1926). 
FamNB-CH 3, 1972: Weiler. Altverbürgert in 

AR (Herisau, Waldstatt), TG und ZH. 
FamNB-CH 3, 2003: Wihler. Altverbürgert in 

SZ und TG. 
FamNB-CH 3, 2005: Wiler. Altverbürgert in LU. 
FamNB-CH 3, 2035: Wyler. Altverbürgert in 

AG, BE, LU, SZ, TG und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. w̄�‹ler m. 'Weiler, einzelnes Ge-
höft, kleineres Dorf', nach der Wohnstätte 
oder nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
namens Weiler. Vgl. Brechenmacher 2, 
762; Duden FamN 703. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Herkunftsname zum ON Weil, durch 
Ableitung auf -er. Vgl. Duden FamN 703. 
Der ON Weil kommt mehrfach vor, so 
etwa: Gemeinde Weil im Landkreis Lands-
berg am Lech in Bayern; Stadt Weil am 
Rhein im Landkreis Lörrach in Baden-
Württemberg; Stadt Weil im Landkreis 
Böblingen in Baden-Württemberg; Ge-
meinde Weil im Schönbuch im Landkreis 
Böblingen in Baden-Württemberg; ein 
Stadtbezirk von Stuttgart; Stadtteil von 
Esslingen am Neckar in Baden-
Württemberg; Weil (Baden), ein Ortsteil der 
Stadt Tengen im Hegau im Landkreis 
Konstanz in Baden-Württemberg. 

Typ: Wohnstättennamen 

Weilinger 
 
/wÇ�Š�›l�—¾¼r/ 
Bezeugt in: S 

1751 Weilinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 109v, 
5/31): «Parentes: ... [et] Maria Elisabetha ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus einer Ortschaft oder 
Örtlichkeit *Weiling(en). Vgl. auch den 
Weilernamen Weilig Ragaz (vgl. GLS 6, 
595). 

Typ: Wohnstättennamen 
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Weinmann 
 
/wÇ�Š�›nman/ 
Bezeugt in: S 

1584 Wein Man (U 56; fol. 20b): «Hanss ~ ...» 
(S) 

1696 Weinmann (PfAS LBMCD 1695; fol. 307r, 
4/9): «[obiit] Andream ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 115: Weinmann (S). 1584 im Le-

gerbuch aufgeführt. 
Tschugmell 1960, 111: Weinmann (S). 1584 be-

zeugt. 
FamB-S, 15: Weimann. Erwähnung des histori-

schen Belegs aus dem Legerbuch 1584. 
FamNB-CH 3, 1973: Weinmann. Altverbürgert 

in BE und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. w̄�‹nman m. 'Weinbauer, Winzer; 
Weinhändler, Weinschenk', nach der Tätig-
keit. Vgl. RN 3, 694; Brechenmacher 2, 
769; Duden FamN 704. 

Typ: Soziale Gruppen 

Weinzierl 
 
/wÇ�Š�›nts�—¼rl/ 
Bezeugt in: T, V, S, M 

*1351 wintz`url (LUB I/2; 143): «d`u ~in» 
1351 WinzÛurl (LUB I/6; 74): «... dÛu ~in» 
nach 1371 Winzuerl (LUB I/1; 259): «~» 
1465 wintzÇurlin (GAT U 5; Z 1): «Ich dietrich ~ 

...» (V) 
1465 wintzierl (GATb U 2; Z 13): «... Dietrich 

~en ... amman z�•u vadutz ...» (V) 
1482 winzÇurl (SchäU 14): «... des froman wysen 

Jörgen ~en der zitt der Edle wolgebornnen mi-
ner gnedigen Herschafft von Branndis ampt-
man z�•u vadutz ...» 

1483 winzierl (AlpAV U 18; Z 14): «... J�™org ~ 
min landaman ...» 

1483 winzirln (U 2; Z 17): «... w¨ysen Jörgen ~ 
miner gnädigen Herschafft von Brandis aman 
z�•u vadutz ...» 

1488 winzürln (SchäU 16): «... Jörgen ~ der zitt 
vnser gnedigen Herschafft von Brandis Land-

amman zÒu vadutz ...» 
1489 winzierli (PfABe d/2; fol. 1r, Z 12): «... 

stost ... ufwert an hanß ~s gut» 
1489 winzärlin (PfABe d/2; fol. 1v, Z 15): «... 

erbetten ... Jergen ~ der zit, der ... gnädigen 
herrschafft von brandis Land Amman zu Va-
dutz, dz er sin ... Insigel ... gehenckht hat an 
disen brieff ...» 

1489 winzurnlin (U 38; Z 18): «... Jörgen ~ der 
zitt ... Landamman z�•u vadutz ...» 

1489 winzurli (U 38; Z 5): «Eine Pündt in Trie-
sen Stost ... vsswert an hanns ~s gÒut ...» (T) 

1493 WinzÇurn (GAS U 4; Z 24): «... vff der cle-
ger siten IÒorg ~ aªman In der herschafft vadutz 
...» 

1493 winzÕurlin (GAT U 27; Z 6): «... hansen ~ 
...» (T) 

1493 winzurlin (U 17; Z 6): «... Jörgen ~ der zit 
Amma ze Vadutz ...» 

1497 wintzürl (GAT U 16; Z 4): «... Jörg ~ ...» 
(V) 

1504 WeinZürelin (Schä U 13; fol. 18a): «Alb-
recht ~ Zu Vaduz Zinnst ...» (V) 

~1510 winzÇurli (LUB I/4; 259): «... Stost ... an ... 
abrecht ~s witwe g�•ut ...» 

~1510 winz�ˆurli (LUB I/4; 262): «... Henni ... H�™at 
vor �™abrecht ~ geben» 

~1510 winz�ˆurlin (LUB I/4; 264): «... H�™at ... bi 
der ~ gehebt» 

~1510 wincz�ˆurli (LUB I/4; 265): «Wolf ~ Le-
hentrager H�™at ...» 

~1510 winz̀urli (LUB I/4; 268): «Wolf vnd 
Diecz die ~ b�™uwend das ander bett ...» 

~1510 winz�ˆurli (LUB I/4; 272): «... stost ... an 
wolfen vnd Dieczen der ~ gebrÒuder gÒuter» 

~1510 wincz�™urli (LUB I/4; 278): «... stost ... an 
�™abrecht ~s witwe ... gÒuter» 

~1510 winz�ˆurli (LUB I/4; 281): «... stost ... an 
wolfen vnd dieczen der ~ gebrÒuder g�•ut ...» 

~1510 winzurli (LUB I/4; 296): «... stost ... an 
Hans ~s erben ... gÒuter ...» 

1510 Wintzirli (SchäU 27): «... ~s saligen erben 
... auch ZÒu Vadutz gesessen ...» (V) 

1513 Wintzirle (U 6; Z 13): «... stost ... Abwert 
an Crista ~s ...» (B) 

1516 winzürlj (SchäU 33): «... melch ~ ...» (V) 
1516 winzürlin (U 47; Z 2): «... �•vlrich ~ Von 

Schan geschworner waibil Z�•u Vadutz ...» (S) 
1523 Wynntzierle (SchäU 36): «... Tys ~ ... Zu 

Schan ...» (S) 
*1580 winzürli (PfABe ZB 1574; fol. II 52r, Z 



Familiennamen 425 Weinzierl 

23): «Item ich hab anno [15]80 khorn und 
waisen verkhoft ... der Thorethe ~ geben 2 ß. 
Ra�ˆuch khorn.» (G) 

1584 Wein Zerel (U 56; fol. 18b): «Hanss Fru-
moldt, In der Specki Als Vogt, Adam Frickh 
Stieff Sohn Hans ~s» (S) 

1603 Weinzürnlin (RA CXLV 1602-1605; fol. 
12v, Z 23): «Hanß ~ von Vadutz zeigt ahn ...» 

1604 WeinZüerlin (U 61; fol. 27b): «... Stost ... 
Gegen Dem Rein an ... Hannss ~ ...» (S) 

1626 WinZürlin (SchäUrb 117; fol. 39b): «Ab 
Zwe¨yen Vnnderschidlichen stuckh güetern auf 
der vndern Blanckhen gelegen, So Vor Zeiten 
dem Albrecht ~ Zu Vadutz Zu gehörig ge-
west» (V) 

1640 Winzürlj (RA CXLV 1639-1648; S. 29, Z 
2): «Inn sachen Entzwischen ... contra Melch 
~ Ist gesprochen worden ...» 

1653 Wünzerli (AS 1/1; fol. 65v, Z 14): «Melch 
~ sagt ...» 

1662 Winzierli (PfAE TESFB 1650; fol. I 8r, 
10/12): «Patrini ... Caspar ~ [et] ...» 

1664 Winzierl (PfAE RB 1637; fol. 45r, Z 3): «... 
vnd sol er kirchenvogt den Caspar ~ hingegen 
wegen köstig so be¨y dem kloggengiessen 
aufgangen ist ...» 

1664 Weinzürlin (PfAS Urb 1664; fol. 17r, Z 7): 
«Stoffl ~ß sel. Erben zÇu Schan ...» (S) 

*1669 Weinzierl'en (PfAS U 10; S. 35, Z 10-11): 
«... Stosst ... an Stoffel ~ ...» 

*1669 Winzierl (PfAS U 10; S. 99, Z 11): «... 
Stost ... an Stoffel ~ ...» 

1670 Winzirli (PfAM LBCM 1640; I S. 6, Z 32): 
«... baptizavi infantem natum ex coniugibus 
Ballaßar ~ et ...» 

1683 Weinzürlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 3, 
9/25): «... elevantibus e(x) baptismo Balthasa-
ro ~ Veldkirchensi et ...» 

1694 Weinzirlin (PfAE TESFB 1650; fol. I 34r, 
11/4): «Parentes ... et Barbara ~in» 

*1700 Winzirl (LUB I/4; 476): «Balthasar ~ zÇue 
Feldtkich ...» 

*1700 Wintzierle (LUB I/4; 481): «Balthassar ~» 
1730 Weinzirl (PfAM LBMMC 1682; I S. 88, 

2/6): «Adm(inistrator) Reverendus Dominus 
Carolus ~» 

*1773 Wintzierl (PfAE SR 1755; S. 15, Z 1): 
«Magtalena ~in stifftet an eine Löb(liche) 
schuell in Eschen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Weinzirly (T). Eine Beschäfti-

gung bedeutend. 
Tschugmell 1931, 99: Weinzierl, Weinzürlin. In 

Mauren von 1668 bis 1800. 
Ospelt 1939, 115: Weinzierl, Winzürli (V). Mit 

weiterer Literatur. 
Tschugmell 1941, 140f.: Weinzierl. In Mauren 

1688 bis 1800. 
Tschugmell 1949, 77f.: Weinzierl. In Vaduz 

1460 bis ca. 1700. 
Tschugmell 1958, 180: Weinzirl (T). 1516 ge-

nannt. 
Tschugmell 1960, 111: Weinzirl (S). 1630 bis 

1706. 
Längle 1979, 343: Weinzirl. Mit den Hohenem-

ser Grafen kamen auch viele Vorarlberger Fa-
milien nach Liechtenstein, die Wachter, Willi, 
Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, Weinzirl, 
Laternser, Huchler, Längle. 

Längle 1985, 66f.: Weinzierl, Weinzürl, Winzür-
li(n), lat. VINITOR, ist der Winzer. Der Name 
ist ab 1393 in Chur bezeugt, daneben auch 
sonst in Graubünden, im Sarganserland und in 
Vorarlberg in alten Urkunden häufig zu fin-
den. In Sennwald gehören die Wintzürlin wie 
die Walch 1351 zu den Eigenleuten der Ritter 
von Richenstein in Triesen, die in Diensten 
der Werdenberger Grafen standen. Heute gibt 
es noch Weinzierl in Jenins, und in Flums ge-
hörten sie zu den bischöflichen Lehensleuten. 
In Liechtenstein waren 1485 Dietegen Wein-
zierl, 1493 Jörg Weinzierl, beide von Vaduz, 
und 1489 Jos Weinzierl am Eschnerberg 
Landammänner. In Triesen wird 1516 ein 
Hans Weinzierl genannt, aber zumeist sind sie 
1460 bis 1700 in Vaduz und Schaan zuhause. 
In Vorarlberg kommen vor: 1363 Contz Wein-
zürn zu Tosters, 1395 Oswald Weinzürllen in 
Feldkirch, 1393 Hainzen Winzürnen Wingar-
ten in Schnifis. In Schlins werden die Wein-
zierl sehr oft erwähnt. 

FamB-S, 15: Weinzierl. In Schaan von 1630 bis 
1706 während drei Generationen bezeugt und 
dann wieder ausgestorben. 

FamNB-CH 3, 1973: Weinzürle. Altverbürgert in 
GR (Jenins). 

FLNB I/5, 586: Weinzierl. Enthalten in den FlN 
�†Weinzierler (V) und �†Weinzierlers Wald 
(M). 

Deutung 
a) Zu mhd. w̄�‹nzürl(e) , w̄�‹nzürne m. 'Win-
zer', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 694; 
Brechenmacher 2, 772; Duden FamN 704. 
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Typ: Soziale Gruppen 

b) Gegebenenfalls nach der Herkunft aus 
einer der österreichischen Ortschaften 
Weinzierl: der Gemeinde Weinzierl am 
Walde in Niederösterreich; der 
Katastralgemeinde Weinzierl (Gemeinde 
Perg) in Oberösterreich; der 
Katastralgemeinde Weinzierl (Gemeinde 
Hafnerbach) in Niederösterreich; der Katas-
tralgemeinde Weinzierl (Gemeinde Wiesel-
burg-Land) in Niederösterreich. Vgl. Du-
den FamN 704. 

Typ: Wohnstättennamen 

Weirather  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 766: Weirather. Für GR bezeugt in Zizers 

und Almen. Zum Pflanzenname Weirate, 
Weihraute, Ruta graveolens. Wichtige Heil-
pflanze, bes. in der Augenheilkunde. Die von 
Finsterwalder vorgeschlagene Herkunft aus 
dem germ. Frauennamen Wiborad, tirol. Wei-
rad, leuchtet nicht recht ein. Vgl. Id. 6, 1799; 
Brechenmacher 2, 762. 

FamNB-CH 3, 1973: Weirather. Im 20. Jh. aus 
Deutschland und Österreich in ZH eingebür-
gert. 

Deutung 
a) Aus dem Pflanzennamen Weirate, Weih-
raute (Ruta graveolens, Heilpflanze). Wohl 
nach einer Tätigkeit (Zubereitung, Handel) 
in Zusammenhang mit dieser Pflanze Vgl. 
auch Brechenmacher 2, 762; Id. 6, 1799. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zum altdeutschen Frauennamen Virade 
('geweihte Ratgeberin'). Vgl. Hornung 
1989, 134; Finsterwalder 1984, 525; jedoch 
RN 3, 766. 

Typ: Rufnamen 

Weis  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1973: Weis. Im 19. und 20. Jh. 

aus Deutschland in BS und ZH eingebürgert. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. w̄�‹s, w̄�‹se adj. 'ver-
ständig, erfahren, klug, kundig, weise'. Vgl. 
Duden FamN 704. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zu mhd. weise f. 'Waise, Wai-
senkind'. Vgl. Duden FamN 704. 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. w̄�‹± adj. 'weiss' nach 
der Haar- oder Hautfarbe des Benannten. 
Vgl. Duden FamN 704. 

Typ: Übernamen 

Weishaupt 
 
/wÇ�Š�›sh¡®pt/ 
Bezeugt in: T 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1974: Weishaupt. Altverbürgert 

in AI (Appenzell) und AR (Bühler, Gais, Teu-
fen) sowie vereinzelt jünger aus Deutschland 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2039: Wysshaupt. Bereits im 18. 
Jh. in BE aus AR stammend eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2036: Wyshaupt. Im 18. Jh. in BE 
aus AR (Teufen) stammend eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 1977: Weisshaupt. Altverbürgert 
in SH sowie vereinzelt jünger aus Deutschland 
eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. w̄�‹z adj. 'weiss' und mhd. houbet 
m. 'Haupt, Kopf', für einen weisshaarigen 
Menschen. Vgl. Duden FamN 706; Bre-
chenmacher 2, 777. 

Typ: Übernamen 
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Weiss 
 
/wç�Œ¹s/ 
Bezeugt in: B, E, G 

1. H. 15. Jh. Wis (LUB I/2; 348): «... Els ~in 
HÒanny Schribars husfrow ...» 

Mitte 15. Jh. Wys (LUB I/2; 348): «... Els ~in 
HÒanni Schribers husfrow ...» 

1516 Wyss (AlpAV U 17; fol. 1b): «... Lienhart 
~en von Raggell ...» (R) 

1516 ẅyss (GAS U 8; Z 29): «... lienhart ~en 
von raggell ...» (R) 

1516 ẅyss (U 46; Z 29): «... lienhart ~en von 
raggell ...» (R) 

1530 Weiss (GASb U 3; Z 5): «... Leinhart ~ ...» 
(R) 

1533 weis (GAE III/7; Z 7): «... Leinhart ~en 
von Raggel ...» (R) 

1584 We¨ys (U 56; fol. 5b): «Stoffel ~» (B) 
1604 we¨yss (U 61; fol. 3a): «Item Cristoff ~ von 

Baltzers ...» (B) 
1620 W¨yß (Pfäf 21/8; fol. 4r, Z 14): «Elißabetha 

~in ...» 
1626 Weiss (SchäUrb 117; fol. 31b): «Zinset 

Jetzo Caspar vnd Vallatin ~ gebrüeder.» (B) 
1626 Wiss (SchäUrb 117; fol. 31b): «Vallentin 

~en» (B) 
1639 Weiß (RA CXLV 1639-1648; S. 9, Z 18): 

«... hab darüber der Schmid Hanß ~ gesagt ...» 
1651 Wiss (AS 1/1; fol. 44r, Z 15): «... Wider 

Meister Hanß ~ schmid daselbsten [in Eschen] 
Verhörtag gehallten worden.» 

1653 Weis (PfAE TESFB 1650; fol. III 75v, -
/27): «Sepelitur Joannes ~ Mon(aste)r¨y Faba-
riensis prius Subditus ante Maßuger vocatus.» 

1689 Weiß (PfAT U 1689; fol. 4r, Z 16-17): 
«Ferners seindt etwelche pia Legata ... zue der 
Cooperatur anfang ... gestifft worden, ... Als 
Nemblichan Zinßen stifftet ... Ull¨y ~ 50 f. ...» 

1690 We¨yss (PfABe 29/3; fol. 4r, Z 11): «Vle-
rich ~ ... stifften ab seinem thail in dem Ehrler 
...» 

*1698 Waiss (LUB I/4; 539): «... hoffstatt, da 
Lenhart ~ ... aÇufsäss, stost aÇuswerts an Banx» 

1698 Weiß (PfAE RB 1637; fol. 115v, Z 12): «... 
gerechenet wegen deß Sixtuß ~en gestiff(t)en 
Jhardag ...» 

1701 Weiss (AS 2/1; fol. 12r, Z 7): «... Franzisca 
~en von Balzers» 

1737 Weiss (PfAS LBMCD 1695; fol. 86r, 9/6): 
«Patrini [Taufe]: ... [et] Maria Anna ~in 

Landtschreiberin» 
1753 Weiss (PfAE TESFB 1650; fol. I 97v, 

11/26): «Patrini ... [et] Margaretha ~in» 
1756 Weis (PfAM LBMMC 1682; IV S. 22, 3. 

Sp. Z 6): «Patrini [Taufe] ... Agatha ~in» 
1763 Weiss (PfAE TESFB 1650; fol. III 70r, 

6/26): «...copulati sunt ... et pud(ica) V(irgo) 
Agatha ~in ex Par(ochia) Murensi ...» 

1774 Weiss (PfAE TESFB 1650; fol. III 105v, 
1.Sp. Z 3): «Parentes ... et Aagatha ~lin.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1926, 93: Weiss. 1602 für Eschen be-

zeugt (Jahrzeitenbuch). 
Ospelt 1939, 115: Weiß, Weys (B, E, G). 
Tschugmell 1957, 94: Weiss (B). 1584 erwähnt. 
FamNB-CH 3, 1974ff.: Weiss. Altverbürgert in 

AG, AR (Herisau, Hundwil, Teufen, Ur-
näsch), BE, BL, FR, GE, GL (Glarus) und ZH. 

FamNB-CH 3, 2018: Wiss. Altverbürgert in AG, 
GR (Fanas), LU, SO, SZ und ZG. 

FamNB-CH 3, 2036ff.: Wyss. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), BE, FR, GL (Engi, Gla-
rus), GR (Furna, Jenaz, Mutten), LU, SG (Bad 
Ragaz, Mels, Vilters, Wangs), SO, SZ, TG, 
VS, ZG und ZH. 

FLNB I/5, 587: Weiss. Enthalten im FlN Wiss-
acker (Sb) und möglicherweise auch in Wiss-
leguet (Sb). 

Deutung 
a) Zu mhd. w̄�‹z adj. 'weiss, glänzend', nach 
der Haar- oder Hautfarbe des Benannten. 
Vgl. RN 3, 807; Brechenmacher 2, 772f.; 
Duden FamN 705. 

Typ: Übernamen 

b) Übername zum Adjektiv mhd. w̄�‹s, w̄�‹se 
'verständig, erfahren, klug, kundig, unter-
richtet, gelehrt, weise'. Vgl. Duden FamN 
705. 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. weise m. 'Waise, 
Waisenkind'. Vgl. Duden FamN 705. 

Typ: Übernamen 
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Weissenhofer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Deutung 
FamN zu einem häufig vorkommenden ON 
Weissenhof. Vgl. Brechenmacher 2, 775. 

Typ: Wohnstättennamen 

Weissmann 
 
/wÇ�Š�›¹sman/ 
Bezeugt in: G 

1604 Weißman (RA CXLV 1602-1605; fol. 33r, 
Z 28): «... Hern Hansen ~ Conventualen zu 
Bendern ...» (G) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1977: Weissmann. Altverbürgert 

in LU. 
FamNB-CH 3, 2039: Wyssmann. Altverbürgert 

in BE. 

Deutung 
a) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. w̄�‹z adj. 'weiss, glän-
zend', nach der Haar- oder Hautfarbe des 
Benannten. Vgl. Brechenmacher 2, 778; 
Duden FamN 706. 

Typ: Übernamen 

b) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. w̄�‹s, w̄�‹se adj. 'verständig, 
erfahren, klug, kundig, unterrichtet, gelehrt, 
weise', als ehrender Übername. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 778; Duden FamN 706. 

Typ: Übernamen 

c) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. wei±e, wei±±(e) m. 'Wei-
zen', als Übername für den Bauern. Vgl. 
Brechenmacher 2, 778. 

Typ: Übernamen 

Weiter 
 
/wÇ�Š�›t¼r/ 

1703 Weiter (PfAS KR; Nr 48, fol. 7r, Z 11): 
«Jacob ~ [bezahlt den Totenschilling] von 1 
Kindt ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. weitaere m. 'Blaufärber', dieses 
zu mhd. weit, weid m. 'Waid, das Färbe-
kraut, Sandix', nach der Tätigkeit (vgl. Du-
den FamN 706). Zur Pflanze vgl. Flora 
Helv. 618: Färber-Waid (Isatis tinctoria L.). 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls zu mhd. weit n. 'eine Art Netz 
(?)', nach der Tätigkeit als Fischer. Vgl. 
Duden FamN 706. 

Typ: Soziale Gruppen 

Weithaler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, G, R aufgeführt. Aus Öster-
reich eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1977: Weithaler. 1955 aus Öster-

reich in TI eingebürgert. 

Deutung 
Zum Orts- bzw. Hofnamen Weital bei 
Schnals im Vintschgau, der aus *Weitental 
zusammengezogen ist. Vgl. dazu Finster-
walder 1984, 526 mit hist. Formen Habeli-
nus de Weytental (1264) und Egno Weiten-
taler (1314). 

Typ: Wohnstättennamen 

Welet 
 
/wÇ�“l¼t/ (?) 

*1726 Welet (PfAS KR; Nr 58, fol. 2r, Z 17): «... 
mer zal ich dem Jacob ~ ...» 
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Wertung der historischen Belege 
Verschrieben für Welte, Welti? 

Deutung 
Unsichere Form; keine verlässliche Beurtei-
lung möglich. 

Welinger 
 
/wÇ�“l�—¾¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1741 Wellinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 87v, 
6/21): «Parentes ... Melchior ~ ex Gäffis et ... 
vagab(undi).» 

1756 Welinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 100r, 
7/2): «Patrini ... Bartholome ~ ex Frastanz [et] 
...» 

1762 Wehlinger (PfAE TESFB 1650; fol. III 69r, 
2/8): «... copulati sunt ... Joannes ~ ex Gewis 
... et ...» 

1764 Wehlinger (PfAE TESFB 1650; fol. III 20r, 
2/11): «ob̈yt ... puerulus Mathaeus ~ ex Un-
derwalden.» 

1769 Welinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 112v, 
2/6): «Parentes ... et Maria ~i ex Nendlen.» 
(E) 

1777 Welinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 157a r, 
4/11): «Patrini [Taufe]: Matthias ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1978: Wellinger. Im 19. Jh. in 

AG und GR (Schleuis) eingebürgert. 

Deutung 
Wohl nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
Welling(en). Welling heisst ein Ort im 
Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-
Pfalz. Vgl. RN 3, 581 (s. v. Wellinger); 
Brechenmacher 2, 782; Duden FamN 707 
(beide s. v. Welling). 

Typ: Wohnstättennamen 

Wellenzohn  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1978: Wellenzohn. Im 20. Jh. aus 

Italien (Südtirol?) in BE, BS, GR und ZH ein-
gebürgert. 

Deutung 
a) Nach Finsterwalder 1984, 526 (s. v. Wel-
lenschan) ist ein Wellenzohn 1669 in 
Latsch (Marktgemeinde im Vintschgau) 
bezeugt; dazu das Trienter Geschlecht 
Bellenzani: Frauenname Bellizona oder ON 
Bellinzona? 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder ist der Name deutsch? Etwa Be-
rufsübername zu einem dt. Wellenzahn m. 
'Zahn, Zapfen in einer Walze, einem Well-
baum', für den Betreiber einer entsprechen-
den Kraftübertragungsanlage (Mühle, Säge, 
Stampfe, usw.)? 

Typ: Übernamen 

Welsch 
 
/wÇ�‰l�™s/ 
Bezeugt in: S, G 

*1581 weltschen (PfABe ZB 1574; fol. II 52v, Z 
12): «Ausgeben khorn anno [15]81 angefan-
gen an aller hailgen tag und darnach anno 
[15]82 ... der ~ 1 Viertel khorn 1/2 waisen.» 
(G) 

1683 Welsch (PfAS LBMD 1659; fol. 57v, Z 6-
7): «... Baptizatus est filius ... parentes Johanes 
~ de Maron et ...» (S) 

1763 Welsch (RA 44-10; fol. 1r, Z 12): «... 1 
stÇuckh Megeri des ~en» 

1784 Welsch (RA 45/1-2; fol. 2r, Z 21): «... des 
~en Bartlegrosch ...» 

Wertung der historischen Belege 
Ob es sich bei den Belegen 1581 weltschen, 
1763 Welschen und 1784 Welschen um FamN 
handelt, ist unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1978: Welsch. Vereinzelt jünger 

aus Frankreich und Belgien eingebürgert. 
FLNB I/5, 588: Welsch. Allenfalls enthalten im 

FlN �†Welschenäckerle (S). 
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Deutung 
a) Übername zu mhd. walhisch, welhisch, 
walsch, welsch adj. 'welsch: italienisch, 
französisch, romanisch', nach Handelsbe-
ziehungen oder einem Aufenthalt in einem 
romanischen Land, oder als Übername für 
einen Fremden. Vgl. Brechenmacher 2, 
782; Duden FamN 707f. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der Herkunft aus einem welschen 
(romanischsprachigen) Gebiet oder Land. 
Vgl. RN 3, 563; Duden FamN 707f. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu wälschen v. intr. 'eine fremde Sprache 
sprechen; undeutlich, unverständlich reden', 
als Nomen agentis, nach der Sprechweise 
des Benannten. Vgl. FLNB I/2, 707 (s. v. 
Welschenäckerle); Id. 15, 1605ff. 

Typ: Übernamen 

Welti 
 
wÇ�Šlt�— 
Bezeugt in: M, G. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt (als 
Welte). 

1. H. 15. Jh. Welti (LUB I/2; 320): «... Agta ~s 
Mosten dochter ...» 

1485 welti (GAR U 14; Z 5): «... petter ~ ...» (R) 
~1510 wÒalti (LUB I/4; 269): «... Stost ... an Hans 

~s g�•ut» 
~1510 wÒalti (LUB I/4; 279): «... stossend ... an 

Hans ~s ... gÒuter» 
1619 Wält¨y (SchäU 119; fol. 2a): «... bis ans 

Hanns ~s Haus ...» (R) 
1620 Weltin (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 27): «Agatha 

~» 
1640 Weltin (PfAM LBCM 1640; III S. 2, Z 8-

9): «... iunxi matrimonio Joannem ~ Ecclesiae 
et parochiae filium in Altenstadt cum ...» 

1651 Welti (PfAE TESFB 1650; fol. III 46r, 
2/19): «... coniuncti sunt ... Marti(n)us ~ et ...» 

1654 Welti (AS 1/1; fol. 74r, Z 17): «Hanß ~ von 
Ma�ˆuren sagt ...» 

1661 Weltin (RA 17): «Hanss ~ Zu Mauer» (M) 
1665 Weltin (PfAM UJ 1665; fol. 39r, Z 1): 

«Hannß ~ sol ['schuldet'] in daß Gemeine 
Jarzeit ...» 

1682 Weltin (PfAM LBMMC 1682; II S. 1, 
11/22): «... in sacramento matrimon¨y ... con-
firmavi ... Juvenem Jacobum ~ meae paro-
chiae cum ...» 

1687 Weltin (Pfäf 12; 1. St., fol. 4v, Z 5): «Mar-
tin ~ gibt 7 lb. Pulver ...» 

*1698 Wölti (LUB I/4; 555): «gibt jez hannss ~ 
zÇue Gamperen» 

17. Jh. Welti (PfABe LB 1682; S II 47 Z 1): «Ja-
cob ~n von Gamprin ...» (G) 

*1700 Wellti (LUB I/4; 522): «... Jacob ~ ...» 
1708 Walthin (PfAS LBMCD 1695; fol. 33r, 

3/10): «Parentes: ... und Maria ~» 
1726 Waltlin (PfAM LBMMC 1682; I S. 78, 

4/30): «Parentes ... et Maria ~» 
1746 Welt¨y (PfAE KR 1650; S. 76, Z 28): «... 

ein StÇuckh Weingarten jn der LeimgrÇuben ge-
legen [stosst] ... gegen Schan an Joseph ~ ...» 

1770 Welte (PfAM 43/14; fol. 1r, Z 25): «... un-
terpfandt ... ein Stuckh faißt heüguth in des 
Gstöllen Bünndt, stoßt aufwerts an Jacob ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Zuordnung von 1726 Waltlin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 99: Welti, Weltin. In Mauren 

von 1640 bis 1927. 
Ospelt 1939, 116: Welti [wälti] (M). 
FamB-M/1, 178f.: Welti. Stammbaum der Fami-

lien Welti von Mauren. Der Stamm ist in der 
männlichen Linie ausgestorben. 

Vogt 1979, 67: Welti. Ein Philip Welti (ohne 
Jahr) am Schnifnerberg, 1451 die Brüder Wel-
ti in Fraxern. 

Vogt 1979b, 99: Welti. 1441 melchior welte 
(Tannberg). 

Fritz 1981, 73: Welti. Urk. bezeugt 1433 in Lo-
rüns, 1457 in St.Anton. 

Längle 1985, 16: Welti, Welte. 1394 Weltin von 
Banx. Welti kommt nicht von Valentin, son-
dern ist Kurzform zu Walter, oder dann direkt 
aus der älteren Kürzung Waldo 'der Waltende, 
der Verwalter'. FamN aus PN können überall 
entstehen. Welti gibt es 1431 am Tannberg, 
1433 in Stallehr, 1468 in Blons, [usw.] 1392 
in Altstätten, 1546 in Mauren, 1547 in Rug-
gell, 16. Jh. in Schaan, usw. 

FamNB-CH 3, 1978: Welte. Altverbürgert in AG 
und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 
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FamNB-CH 3, 1979: Welti. Altverbürgert in AG, 
SH, UR und ZH. 

FamNB-CH 3, 1979: Weltin. Altverbürgert in 
AG und ZG. 

FamNB-CH 3, 1936: Wälte. Altverbürgert in SG 
(Ebnat, Kappel, Wattwil). 

FamNB-CH 3, 1936f.: Wälti. Altverbürgert in 
AG, BE, SG (Mels), SO und ZH. 

FamNB-CH 3, 1937: Wälty. Altverbürgert in 
AG. 

FLNB I/5, 588f.: Welti. Enthalten im FlN Ba-
scha Welti (M). 

FamB-M/2, 362ff.: Welti. Stammbaum der Fa-
milien Welti von Mauren. Stammen von Feld-
kirch Altenstadt. Einkauf 1651. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Welti des deutschen RuN 
Walther. Vgl. Brechenmacher 2, 783; Du-
den FamN 708. 

VN: Walter 
Typ: Rufnamen 

b) Zur Kurzform Welti des Heiligennamens 
Valentin. Vgl. RN 3, 410. 

VN: Valentin 
Typ: Rufnamen 

Welz 
 
/wÇelts/ 
Bezeugt in: T, S 

1556 Wels (SchäL 63a/b; a, fol. 3b): «... An Ja-
cob ~en Weibs guot Stina Gachainin ...» (T) 

1610 Welt (GAT U 42; Z 28): «... Jacob ~en 
weîybs gÓueth ...» (T) 

1610 Weltz (PfABe d/10; fol. 2v, Z 1-2): «... ein 
ackher ... stost ... an Jacob ~en We¨ybs guet ...» 

1610 Welz (U 65; Z 27): Ein Acker «bei dem 
Bechlin» in Triesner Feld «Stost ... gegen dem 
Ryn an Jacob ~en Weybs guet ...» (T) 

*1638 Welz (PfAS U 10; S. 6, Z 15): «... diße 
schuldt ... sol fürterhin Barbara ~'in von schan 
zinsen ...» 

1641 Welz (RA CXLV 1639-1648; S. 52, Z 18): 
«Aman Thoman Lamparth sagt ... daß der 
Aman Paulle sel. dem Jacob ~en die Müllin 
[in Triesen] zu khauffen geben ...» 

1661 Welz (AS 1/1; fol. 159av, Z 3): «... himit 

Erkhendt, daß ... der Barbara ~in ahn ... Zin-
sen ... bezahlen solle ...» 

1668 Wels (PfAS LBMD 1659; fol. 120v, Z 1-
2): «... sepulta est Barbara ~in de Vadutz ...» 
(V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Welz (T). Vom Taufnamen 

abgeleitet: Welt - Valentin. 
Ospelt 1939, 116: Welz (T, S). 
FamNB-CH 3, 1979: Welz. Vereinzelt im 19. Jh. 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Variante Welz zur Koseform Walz des 
deutschen RuN Walther. Vgl. Brechenma-
cher 2, 784; Duden FamN 708; RN 3, 234. 

VN: Walter 
Typ: Rufnamen 

b) Nach der Herkunft aus einer der Ort-
schaften namens Welz, Wels, Wölls, Ober-
wölz. Vgl. Brechenmacher 2, 784; Duden 
FamN 708. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wenaweser 
 
wÇ�“n½wè�“s¼r 
Bezeugt in: S 
1682 Wäneweiser (AS 1/2; fol. 88r, Z 10): 

«Christa ~ sagt ...» 
1687 Genuiser (PfAS LBMD 1659; fol. 70r, Z 

2): «... [baptizatus est] ... infans Christianus ~ 
et ...» (S) 

1693 Weneweßer (PfAS Urb 1693; I fol. 10r, Z 
1): «Christa ~ zÇu Schan ...» (S) 

nach 1693 GenÇueser (PfAS Urb 1693; I fol. 31r, 
Z 17): «Zünsedt iezt Meister Christa ~ ...» (S) 

1694 Genueser (PfAS BB/F 1663; fol. 50v, Z 
29-30): «Gretha ~in» (S) 

1698 Wenaweser (PfAS LBMCD 1695; fol. 
307v, 6/30): » [obiit infans] Christiani ~» 

*nach 1706 Wenaweßer (PfAS Urb 1706; fol. 4r, 
Z 20): «... zinßet Johanes ~s sel. witib in 
Schann» 

1710 Genueser (PfAS LBMCD 1695; fol. 37v, 
3/19): «Patrini [Taufe]: Joannes ~ [et] ...» (S) 

1724 Wenewesser (GAS U 149; fol. 3a): «Chris-
tian ~» (S) 
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1724 Weniweser (PfAS BB/F 1663; fol. 16v, Z 
14): «Joanes ~» (S) 

1737 Jenewaiser (PfAS KR Dux; Nr. 7, fol. 1v, 
Z 4): «Mer Enpfang ich von Hanes ~ ...» (S) 

1751 Wenawesser (PfAS KR; Nr 68, fol. 2v, Z 
5): «Mehr dem Christoph ~ ... [bezahlt]» 

1766 Wenawisßer (PfAS KR Dux; Nr. 20, fol. 
1r, Z 17): «Ich Empfang ... von ... Johannes ~ 
...» (S) 

1803 Wenaweser (PfAS Rodel 1803; fol. 3r, Z 
9): «Joseph ~ a�ˆuf Q�ˆuoder Weingarten ...» 

1806 Wenawiser (GAS U 143; 3, fol. 1b): «Lo-
rentz ~» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Die Schreibungen Genueser sind eindeutige 
Verschreibung bzw. «gelehrte» Umformung ei-
nes einzelnen Pfarrers. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Wenaweser [wçenaw`es¼r] (S). 
Perret 1950, 212: Winnenwieser. In Liechten-

stein Wenaweser (seit 1718). In Grabs lebt 
noch ein einziger Spross. Kommt vom FlN 
Winnenwies am Grabserberg, oder dann direkt 
von dt. Winnewies 'urbarisierte Weide'. 

Tschugmell 1960, 111: Wenoweser (S). Seit 
1650. Von Sevelen oder Grabs. 

FamB-S, 150ff.: Wenaweser. Stammbaum der 
Familien Wenaweser von Schaan. Das Ge-
schlecht erscheint in Schaan ab 1650. Eine 
Verbindung zu den Schweizer Wenaweser, wo 
sie in Grabs schon 1463 erwähnt sind, liess 
sich bis heute nicht nachweisen. 

FamNB-CH 3, 1979: Wenaweser. In GR (Arosa) 
jünger aus Liechtenstein eingebürgert. 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Perrets Winnewies 'urbarisierte Wiese' beruht auf 
dt. winnen 'roden' (Grimm, Wb. s. v.); da wäre 
dann schon eher *Wunnen- 'gerodet, gewonnen' 
zu erwarten. Es ist hier nicht in Betracht zu zie-
hen. 

Deutung 
Zum Weilernamen Winnenwis Grabs (am 
Grabserberg gelegen), abgeleitet auf -er 
nach der Herkunft; in der hiesigen Mundart 
gesenkt zu Wenawes. Vgl. Stricker 1991b, 
41; Mat. WeNB. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wendeli 
 
/wÇ�“nd¼l�—/ 
Bezeugt in: S 

1724 Wendeli (PfAS LBMCD 1695; fol. 63r, 
11/24): «Parentes: Joanes ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur mda. Rufform Wendeli des Heiligenna-
mens Wendelin. Vgl. RN 3, 411; Brechen-
macher 2, 785; Duden FamN 708. 

VN: Wendelin 
Typ: Rufnamen 

Weninger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1981: Weninger. 1939 in ZH aus 

Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. w̄enec, w̄enic, nasaliert w̄eninc, 
w̄ening adj. 'weinend, klagend, erbarmens-
wert; klein, gering, schwach'? Vgl. Duden 
FamN 709f. 

Typ: Übernamen 

b) Zu einem ON des Typs Wehningen, We-
ningen oder Wenningen; abgeleitet auf -er 
zur Bezeichnung des Bewohners. Vgl. Du-
den FamN 710; Brechenmacher 2, 787. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wenzel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 411: Wenzel. 1798 ist ein N. Wenzel in Fi-

deris (GR) bezeugt. Zum Heiligennamen Wen-
zeslaus, zu tschech. vaclav 'mehr Ruhm'. 

FamNB-CH 3, 1982: Wenzel. Im 20. Jh. aus 
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Deutschland in BE, BL, TG und ZH sowie aus 
Österreich in LU eingebürgert. 

Deutung 
a) Eingedeutschte Form des alttschech. 
RuN Venceslav. Vgl. Duden FamN 710; 
Brechenmacher 2, 789. 

Typ: Rufnamen 

b) Zur Koseform Wenz (aus dem PN Wer-
ner, mit -z-Suffix), hier erweitert mit -l-
Suffix. Vgl. Duden FamN 710; Brechenma-
cher 2, 789. 

Typ: Rufnamen 

Werdenberg, von - 
 
/wÇ�Šrd¼(n)b`�Šrg/ 

1260 de Werdinberc (LUB I/3; 26): «Hugonis et 
Hartmanni ~» 

1314 de Werdenberg (LUB I/3; 32): «... nos Co-
mes R�•udolphus ~ dictus de Gans ...» 

1314 de Werdenberg (LUB I/3; 33): «... fratri 
Hugoni ~ Ordinis S. Joanni nostro fratri carna-
li ...» 

1321 von Werdenberg (LUB I/3; 42): «Br�•uder 
hug ~ Coment`ur dez husez dez zpitalez sant 
Johannez ze Veltkirch ...» 

1342 von Werdenberch (LUB I/1; 207): «... Daz 
wir die Edel herren. Graf. Hartmann vnd Graf. 
Ruodolf ~ . Herren ze Saneganz ...» 

1390 von Werdenberg (LUB I/3; 179): «Ich Gr�ˆaf 
Hainrich ~ von Sang�ˆans. Herr ze Vadutz.» 

Wertung der historischen Belege 
Die Belege stellen nur eine kleine Auswahl frü-
her Nennungen dar. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1982: Werdenberg. Altverbürgert 

in BL. 

Deutung 
Adelsgeschlecht, nach dem Wohnsitz auf 
Schloss Werdenberg in der Gemeinde 
Grabs. Vgl. RN 3, 571; FLNB I/5, 589; 
Brechenmacher 2, 790. 

Typ: Wohnstättennamen 

Werder 
 
/wÇ�Šrd¼r/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Werd' (LUB I/2; 323): «... Clausen 
~ vnd siny kind ...» 

Mitte 15. Jh. Werder (LUB I/2; 336): «... Osch ~ 
vnd Vrschla sin husfrow ...» 

Mitte 15. Jh. Werder (LUB I/2; 362): «R�•udolf ~» 
1. H. 16. Jh. Werder (LUB I/2; 310): «Richla ~j 

hat gelon ...» 
2. H. 16. Jh. Werder (LUB I/2; 311): «1 d. jarzit-

gelt von Richlen ~j gestifft worden ... ab sei-
ner hofstatt stost an aim Brendlj, zur anndern 
an ... aman Brendlj ...» 

2. H. 16. Jh. Werder (LUB I/2; 333): «... zur 
vierten an der pfrunndt Prutschen, der mit dem 
eheman ~ genant Sherle in wexel gat.» 

Anfang 17. Jh. Werder (LUB I/2; 367): «... Rich-
la ~in ...» 

1620 Werder (Pfäf 21/8; fol. 3v, Z 2): 
«Oschwald ~ ...» 

1756 Werther (PfAM LBMMC 1682; I S. 165, 
4/16): «Parentes ... Joan ~ [et] Elisabetha 
Wertherin vagi.» 

Wertung der historischen Belege 
Beleg 1. H. 15. Jh. Werd' ist zu lesen als Werder, 
da ' Auslassungszeichen für -er ist. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Werder (E). 1620 bezeugt 

(nach Büchel 1926). 
FamNB-CH 3, 1982f.: Werder. Altverbürgert in 

AG, SG (St.Gallen), SO, ZG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. wert m. 'Insel, Halbinsel, erhöhtes 
wasserfreies Land zwischen Sümpfen, 
Flussinsel', abgeleitet auf -er, nach der 
Wohnstätte an einer solchen oder so be-
nannten Örtlichkeit. Vgl. RN 3, 458; Bre-
chenmacher 2, 790; Duden FamN 710. 

Typ: Wohnstättennamen 

Werner 
 
/wÇ�Šrn¼r/ 
Bezeugt in: E 



Wernitznig 434 Familiennamen 

1. H. 15. Jh. Werner (LUB I/2; 323): «R�•udi ~ 
vnd Adelhait vxor eius vnd her R�•udolff ir sun, 
kilcher ze Eschen ...» (E) 

1. H. 16. Jh. Werner (LUB I/2; 310): «... jn der 
Kratzera, stost ... an Vrich ~ ...» 

2. H. 16. Jh. Werner (LUB I/2; 339): «Frag Hans 
~s ob Capellan beuil.» 

2. H. 16. Jh. Werner (LUB I/2; 346): «Hug Kna-
benknecht vnd Anna ~j sin husfrow ...» 

2. H. 16. Jh. werner (PfABe ZB 1574; fol. I 30r, 
Z 1): » [Überschrift] Steffa ~s Erben» (G) 

1584 Werner (U 56; fol. 31a): «Joss ~» (E) 
1584 Wehrner (U 56; fol. 31a): «Petter ~» (E) 

Wertung der historischen Belege 
Die Belegform 1. H. 15. Jh. Werner stammt von 
späterer Hand. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Wehrner, Werner (E). 
FamNB-CH 3, 1984f.: Werner. Altverbürgert in 

SH, TG und ZH sowie jünger eingebürgert vor 
allem aus Deutschland. 

FLNB I/5, 590: Werner. Enthalten im FlN �†Wer-
ner Wingert (M). 

Deutung 
Zum RuN Werner, der jüngeren Form des 
altdeutschen Namens Warinheri, Werinher. 
Vgl. RN 3, 237; Brechenmacher 792; Du-
den FamN 711. 

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Wernitznig  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Wernli 
 
/wÇ�Šrnl�—/ 
Bezeugt in: T, E 

1390 Wernli (LUB I/1; 309): «... vnser hofstatt. 
gelegen ze Trysen stosset ... an Haennis ~s 
Hofstatt ...» (T) 

1416 wernlein (LUB I/2; 302): «Jch n̈es des ~s 
Eleich hawsfrow ab der hueb gesessen auf 

dem Esstner berig ...» 

Wertung der historischen Belege 
Der Kontext von 1416 wernlein lässt darauf 
schliessen, dass es sich hier um einen VN han-
deln könnte. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Wernlin (T). Berling oder 

Verling oder Wernlin (alle diese von Bernhart 
und Wernhart, Werner). 

FamNB-CH 3, 1985: Wernle, Wernli. Altverbür-
gert in AG. 

Deutung 
Zur Koseform Wernli des altdeutschen RuN 
Werner. Vgl. RN 3, 238f.; Brechenmacher 
2, 792. 

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Weseli 
 
/wÇ�“s�“l�—/ (?) 
Bezeugt in: M 

1749 Weselin (PfAM LBMMC 1682; I S. 147, 
10/18): «Parentes ... [et] Maria Anna ~a vagi.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Übername zu tschech. veselÇy 'froh, fröh-
lich, lustig', ebenso rumän. (< slaw.) vesel 
'fröhlich, lustig'. Vgl. Brechenmacher 2, 
795; Duden FamN 712. 

Typ: Übernamen 

b) Zu einer Kurz- und Koseform Wessel 
des altdeutschen RuN Wernher. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 795. 

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Wesener 
 
/wç�“s¼n¼r/ (?) 
Bezeugt in: G 

*1581 wesener (PfABe ZB 1574; fol. II 52v, Z 
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16): «Ausgeben khorn anno [15]81 angefan-
gen an aller hailgen tag und darnach anno 
[15]82 ... dem ~ 5 Viertel korn 1 ß. waisen.» 
(G) 

Wertung der historischen Belege 
Anstelle eines FamN könnte es sich um eine rei-
ne Herkunftsangabe 'aus Weesen' handeln. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Weesen am Walensee. Vgl. Brechenmacher 
2, 794; Duden FamN 712. Ð Siehe auch Þ 
Wösner. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Zu mhd. w̄�‹sen f. pl. 'Wiesen', abgeleitet 
auf -er, mit mda. Senkung /-i-/ > /-�“-/, nach 
der Wohnstätte an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Siehe auch unten Þ Wessner. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wessner 
 
/wÇ�“sn¼r/ 
Bezeugt in: E 

1762 Weßner (PfAE TESFB 1650; fol. III 69r, 
2/8): «... coniuncti sunt ... et Anna Maria ~in 
ex Gambs.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 209: Wessner. Das Geschlecht er-

scheint 1442 in Sax, 1461 in Gams. Altverbür-
gert heute nur in Gams und in Wangen SZ. 
Abgeleitet vom ON Weesen. 

FamNB-CH 3, 1987: Wessner. Altverbürgert in 
SG (Gams) und SZ. 

Deutung 
a) Nach der Herkunft aus der Ortschaft 
Weesen am Walensee. Vgl. Brechenmacher 
2, 794; Duden FamN 712. Ð Siehe auch Þ 
Wösner. 
b) Zu mhd. w̄�‹s f.  'Wiese', abgeleitet auf 
-(n)er, mit mda. Senkung /-i-/ > /-�“-/, nach 
der Wohnstätte an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Siehe auch oben Þ Wesener. 

Typ: Wohnstättennamen 

Westendorff  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1987: Westendorff. 1935 aus Ar-

gentinien in ZH eingebürgert. 

Deutung 
Herkunftsname zum mehrfach vorkommen-
den ON Westendorf (so in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Bayern, Tirol). Vgl. 
Duden FamN 712; Brechenmacher 2, 796. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wetter  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 849: Wetter. Für GR bezeugt in Tamins, 

Zizers, Fanas und Davos. Übername zu mhd. 
wetter 'Gewitter'. 

FamNB-CH 3, 1987f.: Wetter. Altverbürgert in 
AG, AI (Appenzell), AR (Gais, Herisau), SG 
(Ganterschwil, Oberuzwil, St.Gallen, Uzwil), 
ZH. 

Deutung 
a) Herkunftsname zum gleichlautenden ON 
Wetter (so in Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Hessen). Vgl. Duden FamN 
713; Brechenmacher 2, 797. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. ẅet(t)er n. 'Wetter, 
Gewitter, Ungewitter', für einen leicht auf-
brausenden Menschen. Vgl. Duden FamN 
713; Brechenmacher 2, 797; RN 3, 849. 

Typ: Übernamen 

c) Übername zu mhd. wetten 'wetten' für je-
manden, der gerne Wetten abschliesst. Vgl. 
Duden FamN 713; Brechenmacher 2, 797. 

Typ: Übernamen 
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Wetzel 
 
/wÇ�“tsÆ/ 
Bezeugt in: M 

1643 Wetzel (RA CXLV 1639-1648; S. 96, Z 
24): «Hanß Büchel hat ... gesagt dz Debuß 
Wangner zu Ime gesagt er were dem Clas ~ ... 
noch 5 Vierling waitzen schuldig ...» 

1659 Wezell (PfAM LBCM 1640; III S. 3, Z 29-
30): «... testibus [Ehe] ... et Petro ~ cive veld-
kirchensi.» 

1665 Wezel (PfAM UJ 1665; fol. 14r, Z 6): «... 
stosst ... bergwertß an Andreas ~» 

1677 Wezel (AS 1/2; fol. 2v, Z 25): «... so Ime 
an Andre ~ angewisen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 99f.: Wezl, Wetzl. In Mauren 

1660 bis 1668. 
Tschugmell 1941, 141: Wezl. In Mauren 1663 

bezeugt. 
Vallaster 1974, 183: Wetzel. 1496 genannt, 1399 

eine Katharina vom Bartholomäberg genannt. 
Nicht mehr in den Pfarrbüchern. Als Vetzel im 
Walsertal. 

Fritz 1981, 73: Wetzel. Urk. bezeugt 1399, 1421 
in Schruns, 1501 in Bartholomäberg. 

FamNB-CH 3, 1989: Wetzel. Altverbürgert in 
AG, BL, SG (Kirchberg, Nesslau, Strauben-
zell) und ZH. 

FamNB-CH 3, 1990: Wezel. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zur früh bezeugten Koseform Wetzel des 
deutschen RuN Werner. Vgl. RN 3, 238f.; 
Brechenmacher 2, 798; Duden FamN 713. 

VN: Werner 
Typ: Rufnamen 

Weymann  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1990: Weymann. Im 19. Jh. in ZH 

eingebürgert. 

Deutung 
a) Aus dt. Weinmann, zu mhd. w̄�‹nman m. 
'Weinbauer, Winzer, Weinhändler'. Vgl. 
Duden FamN 713; Brechenmacher 2, 763. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Allenfalls aus einem FamN Weigmann 
durch Wegfall des -g- entstanden. Dieser 
zum dt. RuN Wiegmann (< ahd. w̄�‹g 
'Kampf' + ahd. man 'Mann'). Vgl. Duden 
FamN 713; Brechenmacher 2, 763. 

Typ: Rufnamen 

Wiang 
 
/wiÇa¾/ 
Bezeugt in: E 

1645 Wianngen (RA CXLV 1639-1648; S. 138, 
Z 7): «Inn sachen Endtzwischen Hannß ~ 
Khindtsvögt ... contra ... Ist gesprochen ...» 

1658 Wiang (AS 1/1; fol. 113v, Z 8): «Johaneß ~ 
VeranthÛworth sich ...» 

1663 Weiang (PfAE TESFB 1650; fol. I 8v, 
4/20): «Patrini ... [et] Vrschla ~» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1663 Weiang unsicher; sie könnte aller-
dings, falls richtig überliefert, leicht als Ergebnis 
einer Hiatusdiphthongierung (/- ç�‹a¾/ > /-Çe�›a¾/) 
erklärt werden. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicherer Fall. Die überlieferte Form 
/wiÇa¾/ erinnert rein formal an den Weiler-
namen Vian in Brusio GR (vgl. RN 2, 
892f.), doch fehlt jeglicher Bezug dorthin. 

Wiangel 
 
/wiÇa¾Æ/ (?) 
Bezeugt in: E 

1657 Wiangell (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 
2/21): «Nomen patrinorum ... [et] Catharina 
~» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vereinzelt belegte unsichere Namenform; 
hier ist eine zuverlässige Deutung kaum 
möglich. 

Wiber 
 
/wç�Œb¼r/ 
Bezeugt in: S 

1709 Wiber (PfAS LBMCD 1695; fol. 266v, 2. 
Sp. Z 2): «Patrini [Firmung] Barbara ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur Rufform Wiber(t) aus dem altdeut-
schen RuN Wigbert. Vgl. Brechenmacher 
2, 799; Duden FamN 715. 

Typ: Rufnamen 

b) Zur südwestdeutschen Nebenform Wie-
ber aus dt. Weber m., mhd. webaere m. 
'Weber', nach der Tätigkeit als Wollen-, 
Leinen- oder Barchentweber. Vgl. Duden 
FamN 715. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mda. W̄�‹b¯er n. pl., mhd. w̄�‹nber(e) 
'Weintraube, Weinbeere', Übername nach 
der Tätigkeit als Verkäufer von getrockne-
ten Weinbeeren. Vgl. Brechenmacher 2, 
764 (s. v. Weinbe[e]r). 

Typ: Übernamen 

Wichert 
 
/wÇ�Œ¿¼rt/ 
Bezeugt in: E 

1724 Wichart (PfAE TESFB 1650; fol. I 69r, 
4/18): «Parentes ... Antonius ~ de Altdorf be¨y 
Lachen ... et ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1991: Wichert. Altverbürgert in 

SZ (Altendorf, Lachen). 

Deutung 
Zur Rufform Wichart aus dem altdeutschen 
RuN W̄�‹ghart. Vgl. Brechenmacher 2, 799; 
Duden FamN 713. 

Typ: Rufnamen 

Wichser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1991: Wichser. Altverbürgert in 

GL (Betschwanden, Braunwald, Linthal, Rüti, 
Schwanden). 

Deutung 
Übername zu mda. w̄�‹chsen 'quietschen, 
kreischend schreien'? Vgl. Id. 15, 356; auch 
ibid. 362 (Wichser m. 'unfähiger Mensch'). 

Typ: Rufnamen 

Wicky  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1991f.: Wicki: Altverbürgert in 

AG, LU. 
FamNB-CH 3, 1993: Wicky. Altverbürgert in 

BE, LU. 

Deutung 
Alemannische Koseform von Wick, letzte-
res Kurzform von Namen, die das Namen-
wort wig (ahd. w̄�‹g 'Kampf') enthalten. Vgl. 
Duden FamN 714; Brechenmacher 2, 799f. 

Typ: Rufnamen 

Widenauer 
 
/wç�Œd¼n`¡®¼r/ 

2. H. 16. Jh. widenawer (PfABe ZB 1574; II Re-
gister): «hainrich ~» (G) 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Möglicherweise einheimische Bildung 
nach der Wohnstätte in der Widau Ruggell. 
Vgl. FLNB I/4, 458. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Passt auch zum Dorfnamen Widnau SG. 
Typ: Wohnstättennamen 

Wider 
 
/wç�Œd¼r/ 
Bezeugt in: B, M, G. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1566 Wider (PfABe U 26; Z 1): «... und ich An-
na ~in sein [Peter Wohlwend] Eeliche haus-
frow... th�™uen k�•undt...» 

1682 Wider (PfAM LBCM 1640; II S. 9, Z 8): 
«... patrini [Firmung] ... Maria ~in ex Götzis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 94: Wider (B), 1761 bis 1771, 

von Luzern. 
FamNB-CH 3, 1993: Wider. Altverbürgert in 

AG, FR, LU und SG (Magdenau, Widnau). 
FamNB-CH 3, 2034: Wyder. Altverbürgert in 

BE, BS, LU, VS und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. w̄�‹de f. 'Weide', abgeleitet auf 
-er nach der Wohnstätte bei Weidenbäumen 
oder einer Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. 
RN 3, 469. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Auch Herkunft aus der ehemaligen Graf-
schaft Wied (Rheinland-Pfalz) kommt 
grundsätzlich in Frage. Vgl. Duden FamN 
715. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Zu mhd. wider m. 'Widder, Schafbock', 
nach einem häufigen Hausnamen 'Zum 
Widder'. Vgl. Brechenmacher 2, 801; Du-
den FamN 714. 

Typ: Wohnstättennamen 

Widmann 
 
/wÇ�Œûtman/, /wÇ�ŒÚpman/ 
Bezeugt in: E, M, G 

1650 Widman (PfAE TESFB 1650; fol. I 1r, Z 
2): «Sub R(everendo) ... Patre Carolo ~ per 
sancti Baptismi sacramentum renati sunt se-
quentes ...» 

1651 Widmann (PfABe 31/3; fol. 2r, Z 30): «P. 
Carolus ~ S.Benedicti Monachus, Professus 
zue Pfefers p(ro) t(empore) pfarrer zue 
Eschen.» 

1675 Widenmänin (PfAM LBCM 1640; I S. 19, 
Z 39-40): «... patrini [Taufe] sunt ... et Eva ~ 
...» 

1689 Widmann (Pfäf 13a; 1. St., fol. 1r, Z 21): 
«... Jetzige Pfarrherren zue Eschen ... Carolo ~ 
...» 

1751 Wittmanin (PfAS LBMCD 1695; fol. 109v, 
7/22): «Parentes: ... et Anna ~ ex Nendingen 
vagabundorum» 

1757 Widmann (PfAE TESFB 1650; fol. I 100v, 
1/?): «Parentes ... Antonius ~ [et] ... vagan-
tes.» 

1763 Widman (PfAM LBMMC 1682; I S. 190, 
11/8): «Parentes ... Ant(on) ~ v(on) Tübingen 
[et] ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 1993f.: Widmann. Altverbürgert 

in BE sowie jünger eingebürgert aus Deutsch-
land und Österreich. 

Deutung 
a) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. wideme m./f. 'Brautgabe, 
Wittum; Dotierung einer Kirche, eines 
Klosters besonders mit Grundstücken; die 
zur Dotation einer Pfarrkirche gestifteten 
Grundstücke oder Gebäude', nach der Tä-
tigkeit als Bewirtschafter einer Pfarrpfrün-
de. Vgl. RN 3, 646; Brechenmacher 2, 802; 
Duden FamN 715. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit mhd. w̄�‹de f. 'Weide', nach der 
Wohnstätte am Weidengebüsch oder an ei-
ner Örtlichkeit dieses Namens. Vgl. Duden 
FamN 715. Siehe auch Þ Weidmann. 

Typ: Wohnstättennamen 
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c) Zu mhd. witman m. 'Witwer', als Überna-
me. Vgl. Brechenmacher 2, 825; Duden 
FamN 725. 

Typ: Übernamen 

d) Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit einer Koseform Wit von germ. 
RuN, die mit dem Namenwort WIDU 
gebildet sind. Vgl. Brechenmacher 2, 825; 
Duden FamN 725. 

Typ: Rufnamen 

Widmer 
 
/wÇ�Œûtm¼r/, /wÇ�ŒÚpm¼r/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1654 Widmer (LUB I/2; 375): «P. Carolus ~ Vi-
car» 

1654 Widmar (Pfäf 10; fol. 1r,Z 12): «... der ... 
Geistlich ... Herr Pater Carl ~ Conventual deß 
... Gottshauß Pfeffers und der Zeit Vicarius 
der Pfarrpfrundt zu Eschen ...» (E) 

1687 Widmer (PfAE TESFB 1650; fol. I 27v, 
6/26): «Patrini ... Joannes Georgius ~ [et] ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 209: Widmer. Ein Widmer hat sich 

in unserem Jh. in Grabs eingebürgert. Her-
kunft: wohl zu Widem 'Kirchengut'. 

FamNB-CH 3, 1994ff.: Widmer. Altverbürgert 
in AG, AR (Bühler, Gais, Hundwil, Stein), 
BE, LU, SG (Bütschwil, Ebnat, Ernetschwil, 
Goldingen, Jonschwil, Kirchberg, Lütisburg, 
Mosnang, Nesslau, Oberuzwil, St.Gallenkap-
pel, Untereggen, Uznach), SO, TG, VD, VS, 
ZG und ZH. 

FamNB-CH 3, 1999: Wiedmer. Altverbürgert in 
AG, BE, BL und ZH. 

FamNB-CH 3, 2018: Witmer. Altverbürgert in 
SO. 

FamNB-CH 3, 2020: Wittmer. Altverbürgert in 
JU und SO. 

Deutung 
a) Zu mhd. widemer m. 'Inhaber eines Wi-
dums (Kirchenguts)', nach der Tätigkeit als 
Bauer, der die zur Kirche gehörigen Güter 
(mhd. widem) als Pächter innehat. Vgl. RN 

3, 646; Brechenmacher 2, 802; Duden 
FamN 715. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Kaum zum germ. RuN Widemar. Vgl. 
Brechenmacher 2, 802. 

Typ: Rufnamen 

Widrig 
 
/wÇ�Œdr�—g/, älter /widrç�‹g/ 
Bezeugt in: T, E, S. Im liechtensteinischen 
Bürgerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1696 Widrigo (Pfäf 22/12; fol. 1r, Z 2): «Den 13. 
Ma¨yen anno 1696 hatt ...in be¨y sein Hanß Ja-
cob ~ die Lechen äckher so man nimbt die 
a¨yer äckher zu Trissen die anstöß auff geno-
men ...» (T) 

1730 Widrig (PfAE TESFB 1650; fol. III 98r, 3. 
Sp. Z 27): «Patrini [Firmung] ... Anna ~in 
v(on) Ragatz.» 

1740 Widerin (PfAE TESFB 1650; fol. I 87r, 
10/29): «Parentes ... Josephus ~ ex Parochia 
de Gaffis et ...» 

1756 Widrin (PfAE RB 1637; fol. 157r, Z 36): 
«Rechnung der Cappellen zu Nendlen ... von 
Baschi Haßler wegen H[errn] Jo[han] ~ sel[ig] 
[eingenommen] ...» 

1756 Widring (PfAE RB 1637; fol. 159v, Z 19): 
« ... wegen H[errn] ~ sel[ig]» 

1789 Widrig (PfAS LBMCD 1695; fol. 182r, 
8/8): «Patrini [Taufe]: Joannes Petrus ~ [et] 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 209f.: Widrig. Die Widrig sind um 

1600 aus Bellinzona zugewandert; sie erschei-
nen in Ragaz erstmals 1626. Früher gab es das 
Geschlecht auch in Mels und Weisstannen. 
Die Ortsaussprache ist WidrÇ�‹g, also auf der 
zweiten Silbe betont, wie bei AnrÇ�‹g. Wohl zu 
it. Federico (Friedrich). 

Vallaster 1974, 183: Widrin. 1496 und 1546 in 
Silbertal noch aufscheinend, dann nicht mehr. 

Vogt 1979, 67: Widerin. Urk. 1398 Hans Wide-
rin (in Dünserberg) und 1401 Hans Widerin 
(in Götzis): zu sprechen als Widrii. 

Fritz 1981, 73: Widerin. Urk. bezeugt 1468 in 
Silbertal, 1514 in Schruns. 

Stricker 1987, 94: Widrig. Ältere Aussprache 
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WidrÇ�‹g, also nicht rein deutsch, wie RN 3, 851 
will, sondern < FRIDERICUS, rtr. FadrÇ�‹. Der 
Name ist in Vorarlberg bezeugt als Clas Fide-
rig (Gaschurn 1580), Jacob Sudrell genant 
Fatrig (Gaschurn 1585), wohl auch hieher (als 
VN) Fairi Michellot (Vandans 1480). 

FamNB-CH 3, 1997: Widrig. Altverbürgert in 
SG (Bad Ragaz). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die Varianten Wid(e)rin in den Belegen weisen 
auf die ebenfalls hierher gehörende Variante auf 
/- ç�‹/ (so in Vorarlberg) hin. 

Deutung 
a) Die ältere Aussprache WidrÇ�‹(g) lässt auf 
die rtr. Rufform FadrÇ�‹ des deutschen RuN 
Friedrich schliessen. Vgl. Stricker 1991b, 
43. 

VN: Friedrich 
Typ: Rufnamen 

b) Daher kaum zu mhd. widric adj. 'feind-
lich', als Übername nach der Wesensart des 
Erstbenannten, wie RN 3, 851 will. 

Typ: Übernamen 

c) Auch kaum zu einer Rufform WÇ�‹drig des 
germ. RuN Witurich. Vgl. RN 3, 851. 

Typ: Rufnamen 

Wiederin  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 1998: Wiederin. 1953 aus Öster-

reich in UR eingebürgert. 

Deutung 
Siehe oben Þ Widrig. 

Wieser  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb, V, S, E aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 470: Wieser. Für GR bezeugt in Tarasp, 

Ardez, Cazis und Fanas. Zu mhd. wise 'Wiese' 
nach der Wohnstätte. 

FamNB-CH 3, 2001: Wieser. Altverbürgert in 
AG, AR (Grub, Teufen), GR (Tarasp), SH, 
SO, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. wise f. 'Wiese', nach der Wohn-
stätte, oder nach der Herkunft aus einer der 
zahlreich vorkommenden Ortschaften na-
mens Wies, Wiese(n), Wiesa. Vgl. Duden 
FamN 718; Brechenmacher 2, 807. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wig 
 
/wÇ�Œg/ 
Bezeugt in: E 

1. H. 15. Jh. Wig (LUB I/2; 320): «... stosset an 
~en hofstatt ...» 

1555 Wig (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 15): «... stosst ... 
an andreß ~en ...» 

1579 wig (Pfäf 22/5; fol. 3r, Z 2): «... zwen wi-
dum zu Nenlen ... stost oben an andreas ~en 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur Kurzform Wigo eines mit dem germ. 
Namenwort W̄�‹G gebildeten RuN, vermut-
lich W̄�‹ghart. Vgl. Brechenmacher 2, 807. 

Typ: Rufnamen 

b) Ganz unsicher, ob allenfalls zu rtr. vitg 
m. 'Dorf', nach der Wohnstätte. Vgl. RN 3, 
483. Vgl. dann auch Þ Vix, von -. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wild 
 
wÇ�Œld 

1394 wild (LUB I/5; 658): «... vnd �ˆoch frik ~ mit 
wib vnd kinden ...» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2003: Wild. Altverbürgert in AG, 

AI (Appenzell), BE, GL (Linthal, Schwan-
den), GR (Thusis), SG (Bichwil, Brunnadern, 
Ganterschwil, Jonschwil, Kappel, Kirchberg, 
Krummenau, Lütisburg, Mogelsberg, Nieder-
glatt, St.Gallen, Uzwil, Wattwil), SZ, TG und 
ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. wilde adj. 'ungezähmt, wild, un-
treu, sittenlos, unbekannt, fremd, unge-
wohnt, fremdartig, seltsam, unheimlich', als 
Übername nach dem Aussehen oder der 
Wesensart des ersten Namenträgers, oder in 
der Bedeutung 'aus der Fremde Zugezoge-
ner; mit fremder Lebensart'. Vgl. RN 3, 
845; Brechenmacher 2, 808; Duden FamN 
718. 

Typ: Übernamen 

b) Allenfalls zu mhd. wilde f. 'Wildnis', 
nach der Wohnstätte in einer wilden, einsa-
men Gegend. Vgl. Brechenmacher 2, 808; 
Duden FamN 718. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wildburger 
 
/wÇ�Œltb¥rg¼r/ 
Bezeugt in: S 

1773 Wildburger (PfAS LBMCD 1695; fol. 
149v, 7/14): «Parentes: ... [et] Elisabetha ~in» 

1783 Willburg (PfAS LBMCD 1695; fol. 170v, 
7/23): «Parentes ... [et] Elisabetha ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu einer Örtlichkeit, allenfalls einer Burg 
namens Wild(en)burg. Also etwa (hier am 
naheliegendsten): Wildenburg bei Wildhaus 
SG (vgl. Boxler 1976, 141); allenfalls auch 
die Burg Wildenburg bei Kempfeld, Huns-
rück, Rheinland-Pfalz; die Burg Wilden-
burg bei Hellenthal, Eifel, Kreis Euskir-
chen, Nordrhein-Westfalen; die Burg Wil-
denburg im Wildenburger Land, Wester-
wald, Rheinland-Pfalz; das Wildenburger 

Land, Westerwald, Rheinland-Pfalz; das 
Naturschutzgebiet Wildenburg im Huns-
rück; ein Ortsteil von Hellenthal, Nord-
rhein-Westfalen. Brechenmacher 2, 813 
stellt den FamN Willburg(er) als Her-
kunftsname zum häufig vorkommenden 
ON Wildberg. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wildenburg 
 
/wÇ�Œld¼nb¥rg/ 
Bezeugt in: S 

1749 Wildenburg (PfAS LBMCD 1695; fol. 
330v, 3/26): «Sepulta est ... coniux Joanis Mi-
chaelis ~ militis ex Italia ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu einer Burg oder Ortschaft Wildenburg 
oder Wildenberg. So etwa die einstige Wil-
denburg bei Wildhaus SG. Vgl. Boxler 
1976, 141; ferner Brechenmacher 2, 809f. 
Wildenberg heisst eine Gemeinde im Land-
kreis Kelheim, Regierungsbezirk Nieder-
bayern. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wildhaber 
 
wÇ�Œldh¯ab¼r 
Bezeugt in: B; in Tb im 20. Jh. eingebür-
gert. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 210: Wildhaber. 1626 ist das Ge-

schlecht für Walenstadt genannt. In Sargans 
erscheinen sie 1726. Altverbürgert in Flums, 
Sargans und Walenstadt. Herkunft: 'Wildhü-
ter'? 'Wildbrethändler'? 'Wildhafer'? 

Tschugmell 1957, 94: Wildhaber. B. 1807 bis 
1827, aus Flums. 

FamNB-CH 3, 2005: Wildhaber. Altverbürgert 
in SG (Flums, Tscherlach, Walenstadt). 
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Deutung 
Wohl zum Pflanzennamen alem. wilden Ha-
ber m. 1. 'Roggentrespe (Bromus secalinus 
L.)', für Sargans und Toggenburg bezeugt 
(vgl. Seitter 1977, 79); 2. 'weichhaariger 
Hafer (Avena pubescens)', für Zollikon ZH 
bezeugt (vgl. Seitter 1977, 61: Helictotri-
chon pubescens); 3. 'Hoher Glatthafer (Ar-
rhenatherum elatius, früher Avena elatior 
genannt)', für die March SZ bezeugt (vgl. 
Seitter 1977, 60). Offenbar hier als Überna-
me verwendet (der Benennungshintergrund 
bleibt allerdings unsicher). Vgl. Id. 2, 932. 

Typ: Übernamen 

Wildsober 
 
Bezeugt in: M 

1706 Wildsober (PfAE TESFB 1650; fol. I 49r, 
7/11): «Parentes ... [et] Maria ~in ex Wallen-
stet Flumbs.» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Wildsoberin unsicher. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte, unsichere Namenform ist 
wohl sicher verlesen für Þ Wildhaber. 

Wilhelm 
 
/wÇ�Œlh�“lm/ 
Bezeugt in: M 

1788 Willhelm (PfAM LBMMC 1682; I S. 238, 
9/25): «Parentes ... Joan. Michael ~ e(x) Göt-
zis, et ... vagi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 210f.: Wilhelm. In Walenstadt als 

altverbürgert verzeichnet; weiter auch häufig 
in Graubünden. Zum VN Wilhelm. 

FamNB-CH 3, 2005f.: Wilhelm. Altverbürgert in 
AG, BE, GR (Fideris, Peist, St.Antönien Cas-
tels, Schiers, Schmitten, Untervaz), LU, SG 
(Walenstadt), SZ und TG. 

Deutung 
Zum altdt. RuN Wilhelm. Vgl. RN 3, 242; 
Brechenmacher 2, 812; Duden FamN 719. 

VN: Wilhelm 
Typ: Rufnamen 

Wilhelmi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2006: Wilhelmi. Bereits 1650 aus 

Deutschland in BE eingebürgert. 

Deutung 
Patronymische Bildung (lat. Genitiv zu Wil-
helmus) zum Namen Wilhelm. Vgl. Duden 
FamN 719; Brechenmacher 2, 812. 

Typ: Rufnamen 

Willam 
 
wÇ�Œlam 
Bezeugt in: V 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Willam [wilamm] (V). Zuge-

wandert im 19. Jh. 
Tschugmell 1949, 78: Willam. In Vaduz seit 

1806. 
FamB-V 8, 81ff.: Willam. Stammbaum der Fa-

milien Willam von Vaduz. Stammen aus 
Dornbirn. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zur Kurzform Willam des deutschen RuN 
Wilhelm. Vgl. Duden FamN 719 (s. v. Wil-
helm, mit der Variante Willem). 

VN: Wilhelm 
Typ: Rufnamen 
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Willburger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Deutung 
Von einem ON des Typs Wildberg abgelei-
tet. Vgl. Brechenmacher 2, 813. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wille / Willi 
 
wÇ�Œl�”, wÇ�“l�“, jünger: wÇ�Œàl�“, wÇ�Œàl�” 
Bezeugt in: B, V, S 

*1408 Willi (LUB I/1; 413): «~» 
~*1618 willi (LUB I/4; 364): «stost ... an Stoffel 

~ landtweibel ...» 
1626 Willin (SchäU 121; Z 5): «... Stoffel ~ dis-

ser Zeit recht gesatzter vnd verordneter Kir-
chen Pfleger St.Florin Vaduz» 

*1638 Willi (PfAS U 10; S. 8, Z 11): «... stosst ... 
ahn Jacob ~'s ... kindt ...» 

1638 willi (RA 8; fol. 1a): «... wass Aman Tho-
man Hiltins bei Maria ~n see: erzeügten 4 
Khinder Namens ...» 

1640 Willj (RA CXLV 1639-1648; S. 29, Z 1): 
«Inn sachen Entzwischen Stoffel ~ ... contra 
...» 

1645 Willy (GAB 016-2; fol. 44b, 4. Br.): «... 
Pa�™uly ~ ...» (B) 

1657 Willi (PfAE TESFB 1650; fol. I 4v, 4/16): 
«Nomen parentum ... [et] Margretha ~n» 

1659 Willi (AS 1/1; fol. 129r, Z 18): «Stoffel ~ 
von VadÇutz Clagt ...» 

1659 Wille (GAT U 51; Z 4): «... Michael ~ ...» 
1663 Willi (PfABe d/11; a,fol. 1v, Z 8): «... 

stosst ... an ost [sic!] ~s gueth ...» 
1664 Willi (PfAS Urb 1664; fol. 16v, Z 6): «Sto-

fel ~ weibel zÇu VadÇuz ...» (V) 
1670 Wili (PfAS LBMD 1659; fol. 18v, Z 29): 

«... Baptizata est filia ... parentes Osch ~ et ...» 
(S) 

1689 willi (GAS U 68; fol. 1a): «Meister Hannss 
~ von Balzers ...» (B) 

1691 Willi (GAS U 74; fol. 1b): «... dem Hannss 
~ sein FÇuhr sambt zẅeyen oxen genoªmen wor-
den.» 

1693 Will¨y (PfAS Urb 1693; I fol. 46r, Z 1): 
«M(eister) Stoffel ~ khieffer zÇu VadÇuz ...» 

1699 Wili (PfAS KR; Nr 47, fol. 2r, Z 17): «Ex-
tra empfang[en] ... v(on) Osch ~ß sel. wittib 
...» 

~1700 Willi (AlpAV A 1a): «Paul ~» 
1710 Willi (PfAS Urb 1710; fol. 2r, Z 5-6): «Vr-

sÇula Conradin zÇue VadÇuz ... sezt vnderpfandt 
daß aigene HaÇuß ... stost aÇufwerth dem Landt-
nach [an] ... Christoph ~ Küeffer ...» 

1714 Willi (GAS U 122; fol. 2b): «Adam ~» (V) 
1724 Willi (GAS U 149; fol. 3b): «Joseph ~» (S) 
*1740 Willi (PfAS KR; Nr 64, fol. 2r, Z 18): «... 

dem Joseph ~ bezalt ...» 
1778 Willi (AlpAV U 10): «... Joseph ~ ...» (V) 
1798 Wili (PfAE TESFB 1650; fol. I 142v, 

4/14): «Parentes ... et Catharina ~n» 
1800 Wille (PfAS LBMCD 1695; fol. 203r, 7/4): 

«Parentes: ... [et] Victoria ~nin ex Vaduz» 
1801 Willi (PfAE TESFB 1650; fol. I 146v, 

7/20): «Parentes ... et Katharina ~n» 
1803 Willi (PfAS Rodel 1803; fol. 5v, Z 3): 

«Antoni ~ a�ˆuf ein Weingarten im Ne�ˆug�ˆutt ...» 
1803 Wille (SchäA 225-227; 226, fol. 2a): 

«Christian ~» (B) 
1803 Wille (SchäA 225-227; 227, S. 20): «Der 

Michel ~ ...» (V) 

Wertung der historischen Belege 
Für Beleg 1408 fehlt ein Kontext; er ist daher 
fraglich. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Wille [weli] (B, V, S). 
Tschugmell 1949, 78: Wille. In Vaduz seit 1600. 
Perret 1950, 211f.: Willi. Die meisten Willi sind 

in Domat-Ems. 1390 erscheinen sie in St.Mar-
grethenberg, 1408 in Pfäfers, 1466 in Bludenz, 
1475 in Maienfeld, 1484 in Wangs. Im 15. Jh. 
sind sie an vielen Orten in Graubünden ver-
zeichnet wie übrigens auch in Vorarlberg. Die 
Sarganserländer Willi sollen aus Domat-Ems 
stammen, wären damit rätischen Ursprungs. 
Alteingebürgerte Willi gibt es heute in Flums, 
Mels, Sargans, Wangs, Berschis, Walenstadt, 
Balzers, dann verbreitet in Graubünden; Willy 
hat es in Luven und Riein; Wille (sprich: Weli) 
in Balzers, Schaan und Vaduz. Zur Herkunft: 
Willi ist im Alem. Koseform von Wilhelm. Im 
rätischen Gebiet wird ein Zusammenhang mit 
dem FamN Vieli (lat. VIGILIUS) vorgezogen. 

Tschugmell 1957, 95: Wille, Willi (B). Seit 
1600. 

Tschugmell 1958, 180: Willi (T). Hintersass in 
Triesen, von Vaduz. 



Williard 444 Familiennamen 

Tschugmell 1960, 112: Wille (S). 1600 bezeugt. 
Vallaster 1974, 183: Willi (wals.). 1427 in Gal-

tür, 1445 in Lech, 1578 in Gaschurn, 1621 in 
St.Gallenkirch und Gaschurn, in den Pfarrbü-
chern der Innerfratte und von Schruns, auch 
heute verschiedentlich. Name kommt auch in 
Graubünden vor. 

Längle 1979, 343: Willi. Mit den Hohenemser 
Grafen kamen auch viele Vorarlberger Fami-
lien nach Liechtenstein, die Wachter, Willi, 
Koch, Dressel, Konradt, Erni, Sturn, Weinzirl, 
Laternser, Huchler, Längle. 

Fritz 1981, 73: Willi. Urk. bezeugt 1464 in 
Schruns, 1527 in Tschagguns, 1621 in Bartho-
lomäberg, Gaschurn, Silbertal. 

FamB-S, 156: Wille. Stammbaum der Familien 
Wille von Schaan. Das Geschlecht taucht um 
1600 gleichzeitig in Schaan, Vaduz und Bal-
zers auf. 

FamNB-CH 3, 2006: Wili. Altverbürgert in LU. 
FamNB-CH 3, 2007: Wille. Altverbürgert in NE 

und vereinzelt jünger aus Deutschland und 
Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2007f.: Willi. Altverbürgert in 
AG, AG (Gais, Herisau), BE, GR (Domat, 
Lantsch, Schiers), LU, SG (Berschis, Flums, 
Mels, Wangs), SO und ZH. 

FamNB-CH 3, 2009: Willy. Altverbürgert in BE 
und GR (Ilanz, Riein). 

FLNB I/5, 593: Wille. Enthalten im FlN Oda 
Willes Bödele (B). 

FamB-V 8, 87ff.: Wille. Stammbaum der Fami-
lien Wille von Vaduz. 

Deutung 
a) Zur Kurzform Willi von RuN, die mit 
dem germ. Namenwort VILJA, ahd. willio, 
gebildet sind. Vgl. RN 3, 242; Bre-
chenmacher 2, 813; Duden FamN 720. 

VN: Wilhelm 
Typ: Rufnamen 

b) Im churrätischen Raum ist der FamN 
Willi (so auch in Domat/Ems) auch als ver-
deutschte Variante zu Vieli aufzufassen; al-
so zum römischen Namen Vigilius. Vgl. 
RN 3, 108. 

Typ: Rufnamen 

Williard 
 
/wÇ�Œl�—½rd/ (?) 
Bezeugt in: E 

1786 Williar (PfAE TESFB 1650; fol. I 126v, 
8/6): «Parentes ... et Theresia ~en vagabundi.» 

1796 Wiliar (PfAE TESFB 1650; fol. II 5v, 
10/3): «... copulati fuerunt honestus viduus Jo-
ann Baptista ~ ex Burgundia cum ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
Vgl. aber Villard (FamNB-CH 3, 1902). 

Zur romanischen Form Williard des germ. 
RuN Willhart. Vgl. Brechenmacher 2, 814. 
Dazu passt, dass einer der bezeugten Na-
menträger aus Burgund stammt. 

Typ: Rufnamen 

Willinger  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Deutung 
Von einem ON des Typs Willing (so in 
Bayern) oder Willingen (Niedersachsen, 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Lothringen) abge-
leitet. Vgl. Duden FamN 720 (s. v. 
Willing). 

Typ: Wohnstättennamen 

Wink 
 
/wÇ�Œ¾ék/ 
Bezeugt in: S 

1757 Winck (PfAS LBMCD 1695; fol. 119r, 
1/18): «Parentes: Joanes ~ [et] ... vagabundi 
...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2010: Wink. Altverbürgert in AG. 

Deutung 
Unsicher; möglicherweise aus einer mit -k-
Suffix gebildeten Koseform von RuN, die 
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das germ. Namenwort W̄�‹G (etwa Wignand), 
oder WINI (etwa Wienhart) enthalten. Vgl. 
Duden FamN 717 (s. v. Wiencke). 

Typ: Rufnamen 

Winkler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S, M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 483f.: Winkler. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Zu mhd. winkel nach der Wohnstätte 
bzw. Herkunft. 

FamNB-CH 3, 2010ff.: Winkler. Altverbürgert 
in AG, BE, FR, GR (Maienfeld, Mastrils), LU, 
SH, TG, ZH. 

Deutung 
Zu mhd. winkel m. 'Winkel, Ecke; abseits 
gelegener, verborgener Raum', nach der 
Wohnstätte oder der Herkunft aus einem 
der vielen Orte namens Wink(e)l, Winkeln. 
Vgl. Duden FamN 722; Brechenmacher 2, 
817. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wipf  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2013f.: Wipf. Altverbürgert in 

AG, SH, ZH. 

Deutung 
a) ÜN zu mhd. wipf m. 'Schwung, schnelle 
Bewegung'. Vgl. Brechenmacher 2, 820. 

Typ: Übernamen 

b) Nach Finsterwalder 1984, 533 kaum zu 
schwäb. wipfen 'hüpfen', sondern eher ein 
Subst. *Wipf 'Faden, Garn', das unter Ein-
fluss von mhd. wepfe m./n. 'Zettel, Ein-
schlag des Webers' gebildet wurde. Also 
Berufsübername für den Weber. 

Typ: Soziale Gruppen; Übernamen 

Wipp 
 
/wÇ�Œp/ 
Bezeugt in: ? 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FLNB I/5, 596: Wipp. Allenfalls enthalten im 

FlN �†Wippen Büeler (M). 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicher; die vereinzelte Bezeugung lässt 
keine sichere Beurteilung zu. Denkbar wäre 
Kurzform zu einem RuN wie Wippert, die-
ses zu ahd. w̄�‹g m. 'Kampf, Krieg' + ahd. 
beraht adj. 'glänzend'. Vgl. Duden FamN 
723. 

Typ: Rufnamen 

Wirth  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 704: Wirt. Für GR vielfach bezeugt. Nach 

der beruflichen Tätigkeit. 
FamNB-CH 3, 2014f.: Wirth. Altverbürgert in 

AG, AR (Hundwil), BE, BS, GL (Matt), SG 
(Ernetschwil, Goldingen, Kirchberg, Lichten-
steig, Mogelsberg, Mörschwil, Oberhelfensch-
wil, St.Gallenkappel, Uzwil, Wattwil), SH, 
TG, ZH. 

Deutung 
a) Berufsname zu mhd. wirt m. 'Inhaber ei-
nes Wirtshauses, Gastwirt'. Vgl. Duden 
FamN 723; Brechenmacher 2, 821. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. wirt m. 'Ehemann, 
Hausherr'. Vgl. Duden FamN 723. 

Typ: Übernamen 
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Wirtz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2015: Wirtz. Im 19. Jh. in VD 

eingebürgert. 

Deutung 
Siehe unten Þ Wirz. 

Wirz 
 
/wÇ�‘¼rts/ 
Bezeugt in: E. Im liechtensteinischen Bür-
gerverzeichnis 1990 aufgeführt. 

1798 Wirtz (PfAE TESFB 1650; fol. II 6v, 5/28): 
«Benedixit [Ehe] ... P(ater) Ḧyeronimus ~ Vi-
carius.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
RN 3, 705: Wirz. Für GR bezeugt in Maienfeld, 

Vals, Thusis und Molinis. Älter bezeugt auch 
in Mels. Nach der Tätigkeit als Wirt. 

FamNB-CH 3, 2015ff.: Wirz. Altverbürgert in 
AG, BL, LU, OW, SG (Bernhardzell, Muo-
len), SO, TG und ZH. 

Deutung 
a) Patronymische Bildung im Genitiv (des) 
Wirts, zur Bezeichnung der Sippe bzw. des 
Sohnes eines Wirtes, zu mhd. wirt m. 'Gast-
wirt'. Vgl. RN 3, 705; Brechenmacher 2, 
822; Duden FamN 723. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Gleiche Bildung, aber zu mhd. wirt m. 
'Ehemann, Hausherr'. Vgl. Brechenmacher 
2, 822; Duden FamN 723. 

Typ: Übernamen 

c) Zur Koseform Wirtz aus den Rufformen 
Wirtwein, Wertwein, diese zum germ. RuN 
Wortwin. Vgl. Brechenmacher 2, 822. 

Typ: Rufnamen 

Witschi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2019: Witschi. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Alemannische Bildung zu einem VN wie 
Wichard (Brechenmacher 2, 823) bzw. zum 
PN-Stamm Wido mit -sch-Suffix (Finster-
walder 1984, 533, s. v. Witsch). 

Typ: Rufnamen 

Witt 
 
/wÇ�Œt/ 
Bezeugt in: S 

1699 Witt (PfAS LBMCD 1695; fol. 9v, 3/4): 
«Parentes: Christian ~ von Haßlach und ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2018: With. Altverbürgert in AG. 
FamNB-CH 3, 2019: Witt. Vereinzelt im 19. und 

20. Jh. aus Deutschland, den Niederlanden 
und der [ehemaligen] Sowjetunion eingebür-
gert. 

Deutung 
Allenfalls zu einer Kurzform Witt von RuN, 
die das germ. Namenwort WIDU (ahd. witu 
'Wald, Holz') enthalten. Vgl. Brechenma-
cher 2, 823; Duden FamN 724. 

Typ: Rufnamen 

Witter 
 
/wÇ�Œt¼r/ 
Bezeugt in: S 

1769 Witter (PfAS LBMCD 1695; fol. 143r, 
2/4): «Parentes: ... [et] Maria Anna ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
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Der Fall bleibt unsicher, schon aufgrund 
des vereinzelten, nicht lokalisierten Vor-
kommens des Namens. Allenfalls zum 
germ. RuN Wither. Vgl. Brechenmacher 2, 
824; Duden FamN 724. 

Typ: Rufnamen 

Witterer 
 
/wÇ�Œt¼r¼r/ (?) 

*1701 witherer (LUB I/4; 362): «... aÇuffwerts an 
Jacob ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 
Der vereinzelten Form ist mit Vorsicht zu be-
gegnen. 

Allenfalls Übername zu mhd. witeren v. tr. 
'jemanden mit bösen Worten bestürmen', 
nach der Wesensart des Benannten? Vgl. 
Brechenmacher 2, 824. 

Typ: Übernamen 

Wittwer 
 
/wÇ�Œtw¼r/ 
Bezeugt in: V, S 

1653 Wittwer (AS 1/1; fol. 62v, Z 1): «Jacob ~ 
sagt ...» 

nach 1664 Wittwer (PfAS Urb 1664; fol. 4r, Z 
15): «Jezt zinset der JÇunge Jackhle ~ zÇue Va-
dÇuz ...» (V, S) 

1666 Witwer (PfAS BB/F 1663; fol. 5r, Z 4): 
«Anna ~in» (S) 

1686 Witwer (PfAS LBMD 1659; fol. 103v, Z 
36): «... coniuncti sunt ... honestus Juuenis Ja-
cob ~ ...» (S) 

1695 Wittwer (PfAS LBMCD 1695; fol. 1v, 
11/11): «Parentes: Jacobus ~» 

1706 Witwer (PfAS Urb 1706; fol. 94v, Z 1): 
«Jacob ~ ... sezt Vnderpfandt ein ackher in 
Gapetsch ...» 

nach 1710 Witwer (PfAS Urb 1710; fol. 4r, Z 
13): «Aniezo [zinst] Antons ~ schÇuehnma-
cher.» 

1714 Wittwer (GAS U 122; fol. 4b): «Jacob ~ 

...» (V) 
1714 Witwer (PfAM LBMMC 1682; I S. 56, 

8/20): «Patrini [Taufe] ... et virgo Maria Ca-
tharina ~in.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 116: Wittwer (V). 1718 bezeugt. 

Vermerk: «Die jetzt in Schaan niedergelasse-
nen sind nicht Landesbürger». 

Tschugmell 1949, 78: Witwer. In Vaduz 1640 
bis 1750 (?). 

Vallaster 1974, 184: Wittwer. 1532 in Bludenz, 
dann in den Büchern von Vandans, St.Gallen-
kirch und Gaschurn, heute in der Innerfratte 
und von dort auch in Schruns. Der Name 
kommt auch im äusseren Prättigau vor. 

Fritz 1981, 74: Wittwer. Urk. bezeugt 1540 in 
Gaschurn. 

FamNB-CH 3, 2020f.: Wittwer. Altverbürgert in 
BE. 

FamB-V 8, 149ff.: Witwer. Stammbaum der Fa-
milien Witwer von Vaduz. 

Deutung 
Zu mhd. witewer, witwer, witewaere m. 
'Witwer', als Übername. Vgl. Brechenma-
cher 2, 825; Duden FamN 725. 

Typ: Übernamen 

Witzig 
 
/wÇ�Œts�—g/ 
Bezeugt in: S 

*1363 wiczig (LUB I/3; 295): «Item Ze pist pe-
ter ~ gibt ...» 

*1363 wiczig (LUB I/3; 314): «Item ze pist peter 
~ von ainem guett ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2021: Witzig. Altverbürgert in 

TG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. witzec, witzic adj. 'kundig, verstän-
dig, klug, weise', als Übername. Vgl. RN 3, 
863; Brechenmacher 2, 826. 

Typ: Übernamen 
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Witzler 
 
/wÇ�Œtsl¼r/ 
Bezeugt in: E 

1697 Wicler (PfAE TESFB 1650; fol. I 38v, 
12/10): «Parentes ... et Dorothea ~in ... vagi.» 

1709 Wizler (PfAE TESFB 1650; fol. I 53r, 
11/11): «Patrini ... [et] Dorothea ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2021: Witzler. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu Witzler m. 'Klügler, Spötter', Ableitung 
auf -ler zu mhd. witz(e) m. 'Wissen, Ver-
stand, Besinnung, Einsicht, Klugheit, Weis-
heit', nach der Wesensart des Benannten. 
Vgl. Grimm 30, 900. 

Typ: Übernamen 

Wizenmann 
 
Bezeugt in: S 

1701 Wizenmänin (PfAS LBMCD 1695; fol. 
15r, 8/24): «Parentes: ... et Martha ~» 

Wertung des historischen Belegs 
Die Schreibung des vereinzelten Belegs wirft 
Fragen auf (/wÇ�‹-/? /wÇ�‹¼-/? wie ist -z- zu lesen?). 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2021: Wizenmann. Mitte 19. Jh. 

in SG (Lütisburg) mit unbekannter Herkunft 
eingebürgert. 

Deutung 
Ganz unsicherer Fall. Denkbar wäre eine 
Verbindung von mhd. man m. 'Mann, 
Mensch' mit einer Kurzform Witz, mit -z-
Suffix gebildete Ableitung von RuN, die 
die germ. Namenwörter W̄IG oder WIDU ent-
halten. Vgl. Brechenmacher 2, 826; Duden 
FamN 725 (beide s. v. Witz). 

Typ: Rufnamen 

Wohlwend 
 
wç�œlw�“nd 
Bezeugt in: E, M, G, Sb, R 

1. H. 16. Jh. Wolwend (LUB I/2; 374): «... stost 
... an ~ ...» 

2. H. 16. Jh. wolwend (PfABe ZB 1574; fol. I 
95r, Z 1): «Hans ~ der alt.» (G) 

2. H. 16. Jh. wolwend (PfABe ZB 1574; fol. I 
97r, Z 1): «Hans ~ der Jung soll ['schuldet'] 
Järlich 1 Viertel ... waitzen ab ainer wisen ab 
banx ...» (G) 

1566 Wohlwennd (PfABe U 26; Z 1): «Ich Petter 
~ von Raggel ... th�™uen k�•undt...» 

1568 Wolwennd (PfABe U 27; Z 7): «... Zins ... 
ab unnserm aignen ackher z�•u Raggel in der 
Öri aw gelegen, stost ... Z�™ur unndern seitten an 
uli ~en ...» 

1584 wolwennd (U 56; fol. 25a): «Leonnhart 
~en» (G) 

1584 Wolwendt (U 56; fol. 30b): «Wolf ~» (E) 
1584 Wolwennd (U 56; fol. 31b): «Hannss ~» 

(E) 
1584 Wolwendt (U 56; fol. 32b): «... Petter ~» 

(M) 
1604 Wohlwendt (RA CXLV 1602-1605; fol. 

21v, Z 17): «... er heüß Hanns ~ seines alters 
be¨y 60 Jahren, wohne zue Mauren.» 

1610 Wolwend (U 64; Z 1): «Ich Peter Kopff 
von Vadütz vnd mit Jme Ich Gretha ~in sein 
Eheliche Hausfrow» (V) 

1619 Wolwend (GAR U 25; Z 31): «... Von wel-
chem Hindersich in Hans ~en des Baders 
Veldt undt Zaun ...» (R) 

1621 wolwend (RA 4; fol. 1a): «Mehr vom Jacob 
~ nachainanderen 5. trög Kalckh ...» 

1631 Wollwenndt (U 72; Z 3): «... Hanns ~ ... Zu 
Rugell ...» (R) 

1641 Wollwend (GAR U 3; Z 17): «... Geörg ~ 
...» (R) 

1641 Wollwennd (RA CXLV 1639-1648; S. 43, 
Z 9): «Geörg ~ sagt ...» 

1651 Wohlwendt (AS 1/1; fol. 48v, Z 1): «Georg 
~ Gnoß Vogt z�ˆu R�ˆuggel seines alters 39 Jar, 
sagt ...» 

1653 Wohlwendt (PfABe U 35; Z 1): «Ich Nor-
bertus ~ von Ruggell in der Herrschafft Schel-
lenberg Seeßhafft, ... thun khundt ...» 

1663 Wollwendt (PfAM LBCM 1640; III S. 7, Z 
9): «... testibus [Ehe] Jerg ~ ...» 

1670 Wolwendt (GAR U 9; Z 3): «Fideli ~» (G) 



Familiennamen 449 Wohlwend 

1670 Wolwend (PfAE TESFB 1650; fol. III 49r, 
11/23): «... coniuncti sunt ... et Maria ~in» 

1679 Wolwendt (GAR U 18; Z 4): «... vnd Geörg 
~ alle Zue Ruggell ...» (R) 

1683 Wolwend (PfAS Urb 1664; fol. 23v, Z 7-
8): «... Anno 1683 ... sezt ... Georg Güffel 
v(on) RÇugel ... vnderpfandt ... sein aigen haÇuß 
vnd hoff ... stost ... abwert gegen den Hanß 
~en ...» (S) 

1693 Wolwendt (PfAS Urb 1693; I fol. 19r, Z 
10): «... stosst ... ahn Ottmar ~en» 

1694 Wohlwendt (PfABe c/9; fol. 2r, Z 11): «Für 
Hannß ~s Erben von Ruggell soll Hannß Mar-
xer zahlen ...» 

1695 Wolwend (PfABe 30/1 F; fol. 1r, Z 1-2): 
«... dz mit Fideli ~en in Nammen seinnes 
sohns Christa Wolwenden ...» 

*1698 Wohlwändt (LUB I/4; 550): «... Zünst 
hannss ~ zÇue RÇuggehl» 

17. Jh. Wohlwendt (PfABe LB 1682; S II 36 Z 
14): «Hanß ~ Peters Sohn Ruggell ...» (R) 

1699 Wolwendt (PfAE BB 1699; S. 10, Z 7): 
«Eua ~in [bezahlt] ...» 

*1700 Wolwend (LUB I/4; 539): «Fidelis ~ zün-
set ...» 

1706 Wolwend (PfAM LBMMC 1682; II S. 9, 
7/4): «... in ... Matrimon¨y Sacramento confir-
mavi ... cum ... virgine Barbara ~in.» 

1715 wollwendt (PfABe d/14; fol. 1r, Z 13): «Ja-
cob ~ ...» 

1758 Wohlwendt (PfAM 43/8; fol. 1r, Z 21): «... 
Johannes ~ Landt Weibel.» 

1765 Wohlwendt (PfAM 43/10; fol. 1r, Z 23): 
«Johannees ~ Landtweibel.» 

1780 Wohlwendt (GAS U 135a-d; c, fol. 1b): 
«Landwaibel Johann ~» 

1781 wollwendt (SchäU 207-209; 208, Beilage 
fol. 1a): «Ich Joseb ~» 

1796 Wohlwend (PfAE RB 1637; fol. 184v, Z 
27): «Kirchen=Rechnung abgelegt ... in ge-
genwart ... des Neüen Kirchenpflegers Ma-
thaeus ~ ...» 

1797 Wohlwend (GAS U 156; fol. 4a): «Hans 
Jörg ~ Sekelmeister» 

1797 Wohlwend (SchäU 221; fol. 2a): «Hans 
Jörg ~ Seckel=Meister.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 100: Wohlwend. 1584 im Le-

gerbuch für Mauren, seit 1804 von Schellen-
berg zugezogen. 

Ospelt 1939, 116: Wohlwend [w̄olwend] (E, M, 

G, Sb, R). 
Tschugmell 1941, 141: Wohlwend. In Mauren 

1856 bis 1864. 
Perret 1950, 212: Wohlwend. Das Geschlecht 

stammt vom Schellenberg. 1545 tauchen sie 
im Haag, 1551 in Salez, 1568 in Sennwald 
auf. Heute altverbürgert in Sennwald, Walen-
stadt, Matt GL, Klosters, Uster, Eschen, 
Gamprin, Mauren, Ruggell, Schellenberg. 
Herkunft: Ein Satzname 'wohl wend! zum 
Wohle wend!'. 

FamB-G/1, 78ff.: Wohlwend. Stammbaum der 
Familien Wohlwend von Gamprin. Erste ur-
kundliche Erwähnung im Jahre 1566. Sehr 
wahrscheinlich ist Gamprin die Stammge-
meinde aller liechtensteinischen Wohlwend. 

FamB-Sb, 37ff.: Wohlwend. Stammbaum der Fa-
milien Wohlwend von Schellenberg. Stammen 
aus Gamprin. 

FamB-M/1, 180f.: Wohlwend. Stammbaum der 
Familien Wohlwend von Mauren. Stammen 
von Schellenberg. Einkauf in Mauren im Jahre 
1804. 

FamNB-CH 3, 2023: Wohlwend. Altverbürgert 
in GL (Matt), GR (Klosters), SG (Schmitter, 
Sennwald, Tscherlach) und ZH sowie verein-
zelt jünger aus Liechtenstein und Deutschland 
eingebürgert. 

FamB-R, 182: Wohlwend. Stammbaum der Fa-
milien Wohlwend von Ruggell. Stammen aus 
Gamprin. 

FamB-G/2, 108ff.: Wohlwend. Stammbaum der 
Familien Wohlwend von Gamprin. Erste ur-
kundliche Erwähnung im Jahre 1566. Sehr 
wahrscheinlich ist Gamprin die Stammge-
meinde aller liechtensteinischen Wohlwend. 

FamB-E 2, 454ff.: Wohlwend. Stammbaum der 
Familien Wohlwend von Eschen. Stammen 
von Gamprin. 

FLNB I/5, 597: Wohlwend. Enthalten in den FlN 
�†Wohlwenda Bünt (G), Wolwendaguet (E) und 
�†Wolwenische Pünt (R). 

FamB-M/2, 368f.: Wohlwend. Stammbaum der 
Familien Wohlwend von Mauren. Stammen 
von Schellenberg. Einkauf in Mauren im Jahre 
1804. 

Deutung 
Übername zu mhd. wol, wole adj. 'gut, 
wohl, sehr, völlig, gewiss' und zum Verb 
mhd. wenden 'anrühren; umwenden; rück-
gängig machen, abwenden, hindern', für je-
manden, der alles zum Guten wendet. 
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Satzname, vielleicht nach einer Redensart. 
Vgl. RN 3, 835. 

Typ: Übernamen 

Woiterski  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Woitscheck 
 
/wÇo�›t�™s�“ék/ 
Bezeugt in: S 

1782 Woltitscheck (PfAS LBMCD 1695; fol. 
169r, 10/8): «Patrini [Taufe]: Theresia ~in [et] 
...» 

1783 Wo¨ytscheck (PfAS LBMCD 1695; fol. 
169v, 1/1): «Parentes: ... [et] Theresia ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2024: Woitschek. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Eingedeutschte Schreibung einer Ableitung 
von polnisch wÇojt m. 'Dorfvogt, Dorfschul-
ze', nach der Tätigkeit des ersten Namens-
trägers. Vgl. Duden FamN 726. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wolf 
 
wÇÇ�œlf 
Bezeugt in: T, V, S, Be 

1438 Wolff (Vorarlb. Landesarch. 8022; Z 1): 
Ich Claus ~ von Vaduz ... (V) 

1493 wolff (GAS U 4; Z 24): «ãabrecht ~» (S) 
1497 wolff (GAT U 16; Z 4): «abrecht ~» (T) 
1500 Wolff (PfAS U 5; Z 9): «... accepimus di-

lecti nobis in Christo Albertus ~ ... Georgius 
Wolff ... laici ...» 

1509 Wolff (GAB 016-2; fol. 25b, 2. Br.): «... 
Und Abrecht ~ der Zeit Aman zÇu VadÇuz ...» 
(V) 

1509 Wolff (SchäU 26): «... Vnnd weysen Ab-

rechten ~en Der Zitt Aman ZÒu Vadutz ...» 
1510 Wolff (GATb U 22; Z 3): «... Abrechten 

~en ...» (V) 
1510 Wolff (GATb U 31; Z 3): «... Abrechten 

~en ...» (V) 
~1510 wolf (LUB I/4; 259): «... stost ... an JÒorg 

~en gÒuter ...» 
~1510 wolf (LUB I/4; 261): «... stost ... an JÒorg 

~en kinder g�•ut» 
~1510 wolf (LUB I/4; 263): «... Stost ... an �™ab-

recht ~en des ammans ... gÒuter ...» 
~1510 wolf (LUB I/4; 271): «... stost ... an JÒorg 

~en g�•ut» 
~1510 wolf (LUB I/4; 289): «... stost ... an der 

~en g�•ut» 
~1510 wÒolfin (LUB I/4; 293): «... stost ... an Ne-

sa ~ g�•ut ...» 
1510 Wolff (SchäU 27): «... Abrechten ~en Der 

Zeit Aman Z�•u Vadutz ...» (V) 
1511 wolf (U 4; Z 18): «... den Ersamen vnd w¨y-

sen Abrecht ~en der Z¨yt Aªman In der Herr-
schaft Vaduz ...» 

1513 Wolff (GAB 016-2; fol. 62a, 3. Br.): «... 
Abrecht ~ der Zeit Amann z�™u Vad�™uz ...» (V) 

1513 wolf (U 5; Z 2): «... abrecht ~en der z¨yt 
aªman In der Herrschaft Vaduz ...» 

1516 Wolf (GAT U 21; Z 7f.): «... Abrecht ~ ...» 
(V) 

1516 wolf (U 47; Z 37): «... Abrecht ~en aªman 
...» 

~1520 wolf (LUB I/4; 323): «... stost ... an am-
man abrecht ~en g�•ut ...» 

1530 Wolff (SchäU 51): «... stosst ... an Jörg ~en 
...» (S) 

1535 Wolff (U 8; Z 7): «... stosst ... abwert an pe-
ter ~en Kind ...» (S) 

2. H. 16. Jh. wolf (PfABe ZB 1574; fol. II 63r, Z 
1): «Jörg ~ von vad�ˆutz soll ['schuldet'] Järlich 
2 1/2 Gulden.» (V) 

1556 Wolf (SchäL 63a/b; a, fol. 1a): «... An Jerg 
~en seligen ...» (T) 

1584 Wolf (U 56; fol. 17a): «Eua ~in für sich 
selbs» (S) 

1584 Wolff (U 56; fol. 20b): «Eua ~in ...» (S) 
1584 Wolf (U 56; fol. 21a): «Jerg ~ Weibel» (V) 
1584 Wolf (U 56; fol. 22b): «Fluri ~en ...» (V) 
1589 Wolf (AlpAV U 22b; fol. 3b): «... Georg 

~en ...» (V) 
1592 Wolf (GATb U 33; fol. 1a): «... Georg ~ ...» 

(V) 
1594 Wolf (SchäU 84; Rückseite der Urkunde): 
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«Jörg ~en» (V) 
1594 Wolff (SchäU 84; Z 4): «... Dem Erbarn 

Jörg ~ von Vadutz, Alls Kirchenpfleger dess 
Lieben Ha¨yligen St: Flor̈y daselbsten ...» (V) 

1596 Wolf (GAS U 143; 26/1, fol. 2a): «... Jerg ~ 
...» 

1604 Wolff (U 61; fol. 29a): «... stost ... gegen 
Dem Rein an Thön̈y ~en ...» 

1604 Wolff (U 61; fol. 3b): «... mit Naªmen, 
Michael, Hanns, Donat ~ ...» 

1610 Wolff (GAT U 42; Z 13): «... Geörg ~en ... 
Erben ...» (T) 

1610 Wolff (PfABe d/10; fol. 1v, Z 24): «... ain 
akcher im Tr̈ysner veldt gelegen, stost ... an 
Geörg ~en ...» (T) 

1616 Wolff (Schä U 13; fol. 9a): «Thoni ~ Zue 
Vadutz Zinst ...» (V) 

~*1618 wolff (LUB I/4; 367): «... gegen dem 
berg an Johannes ~en ...» 

1626 wolff (SchäUrb 117; fol. 25a): «Zünsen Je-
zo dess Florin ~en seel: Erben» (V) 

1626 Wolf (SchäUrb 117; fol. 29b): «zinset Jetzo 
Martin ~ Zu Schan» (S) 

*1637 Wolf (PfAE RB 1637; fol. VI r, Z 4): «... 
zinset Jezt Marthin ~» 

*1638 Wolff (PfAS U 10; S. 8, Z 10): «... stosst 
... ahn hanß ~'en ...» 

1641 Wolff (RA CXLV 1639-1648; S. 39, Z 2): 
«Martin ~ von Trisen vnd ... seindt entschidet 
worden ...» 

1647 Wolff (GAS U 21; fol. 2a): «... Vnd flor¨y ~ 
Alle gerichts geschworne Zue Vadutz, Schan, 
Vnd planggen ...» (S) 

*1650 Wolff (PfAE KR 1650; S. 2, Z 16): «... ein 
ander vnnderpfandt von Flori ~» 

1652 Wolff (AlpAV U 8; fol. 1a): «... Georg ~ 
...» 

1652 Wolff (GATb U 6; Z 2): «... vnd Georg ~ 
...» (Tb) 

1652 Wolf (LUB I/4; 243): «... vnd Georg ~ alle 
drey Gerichts Leuthe ...» 

1662 Wölfin (PfAE TESFB 1650; fol. III 47v, 
7/30): «... et Anna ~ ... copulati sunt» 

1666 Wolf (GAS U 30; fol. 1a): «... Geörg ~ ... 
Gerichts Leüth der Grafschafft VadÇuz ...» 

1672 Wolff (PfAM LBCM 1640; III S. 11, Z 23): 
«... in Matrimonium coniunxi ... Christianum 
~ cum ...» 

1678 Wolff (GAS U 48; fol. 1a): «... beeden 
Landt Amäneren Geörg ~en vnnd Clementz 
Anger ...» 

1680 Wolff (GAP U 9; Z 13): «... Landt Aªman 

Georg ~ ...» 
1680 Wolff (GATb U 30; Z 13): «... LandtAªman 

Georg ~ ...» (V) 
1688 Wolff (AlpAV A 3): «... das sie der Maria 

~in Se¨el: ZÇue geaignet ...» (V) 
1689 Wolf (PfAT U 1689; fol. 5r, Z 17): «Der 

gleichen anniversaria seindt ... Trina ~in 20 f. 
...» 

1691 Wolff (PfAS Urb 1664; fol. 1r, Z 16): «... 
Johanes ~ v(on) VadÇuz ...» (V) 

1693 Wolf (PfAS Urb 1693; I fol. 17r, Z 3-4): 
«... Johannes ~ ...» 

17. Jh. Wolff (PfABe LB 1682; S I 66 Z 2): 
«Herr Lenhardt Steinhauser von Veldtkürch 
verzünset von Peter ~en selig(en) hero de a(n-
no) 1684 ab einem halben hauß ...» 

~1700 Wolff (Pfäf 22/16; 2. St., fol. 1r, Z 21): 
«... stost ... an Christa ~en guet ...» 

1708 Wolff (AlpAV U 12): «Jörg ~en von Va-
dÇuz» (V) 

1708 Wolff (GAS U 115; fol. 1b): «Beãy Jörg ~en 
ohn gefahr ...» (V) 

1710 Wolff (PfAS Urb 1710; fol. 4r, Z 7): «Jo-
hannes Ospelt zÇue VadÇuz ... sezt vnderpfandt 
Ein Weingarten im Rehn, stost ... gegen dem 
Rhein an Herren Landtamen Georg ~ ...» 

1714 Wolff (GAS U 122; fol. 2a): «Jörg ~ alten 
Landtsaªman» (V) 

1716 Wolff (AlpAV U 15): «Flory ~en» (V) 
1718 Wolff (SchäU 160; fol. 2a): «... vnd Florian 

~en Herrschafftl: Weingartmeisters ...» 
1719 Wolff (AlpAV A 6): «Florian ~ ...» 
1724 Wolff (GAS U 149; fol. 4a): «Johann ~» 

(S) 
1724 Wolff (U 27; Z 7): «... stosset gegen Rhein 

an Hanss ~en ...» (S) 
1736 Wolff (PfAE TESFB 1650; fol. I 82v, 

9/16): «Baptizans ... D(ominus) Jacobus ~ de 
Veldkirch» 

1737 Wolff (PfAM LBMMC 1682; I S. 115, 
9/4): «Jacobus Josephus ~ neo Parochus indig-
nus.» 

1741 Wolff (PfAE TESFB 1650; fol. III 62v, 
11/21): «Benedicente R(everendo) D(omino) 
Jacobo ~ Parocho in Muren.» 

1748 Wolff (PfAM 43/7; fol. 1r, Z 13): «... Herr 
Pfarrer ~ zu ... Mauhra ...» 

1748 Wolf (PfAM UJ 1665; fol. 102r, Z 6): «... 
testibus Jacobo ~ Parocho loci» 

1749 Wolff (PfAE TESFB 1650; fol. I 94v, 
7/11): «Baptizans ... R(everendus) D(ominus) 
Franciscus Josephus ~ Sacellanus in Vaduz.» 
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1751 Wolff (PfAS KR; Nr. 68, fol. 2v, Z 21): «... 
herren ~ Caplan zÇu VadÇuz ... [bezahlt]» 

1758 Wolff (PfAM 43/8; fol. 1r, Z 17): «... Ja-
c(ob) ~ pfarrer ...» 

1766 Wolf (PfAM 43/12; fol. 1r, Z 6): «... von 
dem ... Herrn Pfarrer Jacob ~ ...» 

1779 Wolf (GAS U 133; fol. 1b): «... Johannes 
Jeger und Georg ~ beeden alten Landaªmän-
nern ...» 

1779 Wolf (SchäU 206; fol. 1b): «... meinem En-
kel, Carl ~ ...» 

1781 Wolff (AlpAV U 11; fol. 1a): «... Joseph ~ 
...» (V) 

1803 Wolff (SchäA 225-227; 227, S. 38): «Der 
Joha¯n ~ ...» (V) 

1803 Wolf (SchäA 225-227; 227, S. 45): «Des 
Joseph ~en sel: Erben ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Büchel 1902, 114: Wolf (T). Vom Taufnamen 

Wolfgang und Wolfhart abgeleitet. 
Ospelt 1939, 116f.: Wolf [wolf] (V). Auch für 

Triesen, viele Verweise auf Literatur. 
Tschugmell 1949, 78f.: Wolf. Drei Stämme in 

Vaduz, 1505 und von 1811 bis 1829 (Josef 
Wolf aus Ragaz). 

Perret 1950, 212: Wolf. In unserem Jh. in Buchs 
und Sevelen eingebürgert. 

Vallaster 1974, 184: Wolf (wals.). 1500 in Lech, 
in Bludenz früher bekannter Name, erscheint 
in den Büchern von Gaschurn, Schruns und 
Vandans, heute nicht mehr ansässig. 

Fritz 1981, 74: Wolf. Urk. bezeugt 1533 in 
St.Gallenkirch, 1621 in Schruns. 

FamNB-CH 3, 2024f.: Wolf. Altverbürgert in 
AG, BE, FR, GR (Avers, Davos, Somvix, 
Trun, Untervaz), LU, OW, SG (Weesen), SH, 
SO, TG, VS und ZH. 

FamNB-CH 3, 2026: Wolff. Altverbürgert in VS 
und ZH sowie im 19. und 20. Jh. aus Deutsch-
land und Frankreich eingebürgert. 

FLNB I/5, 597: Wolf. Enthalten in den FlN �†Lutz 
Wolfen Mad (S), �†Wolfacker (M), �†Wolfen-
bünt (E), Wölfle (E), �†Wolfsböchel (E) und 
Wolfsböchel (Sb) sowie allenfalls in �†Wölfi 
(V). 

FamB-V 8, 153ff.: Wolf. Stammbaum der Fami-
lien Wolf von Vaduz. 

Deutung 
a) Zu einer Kurzform von RuN, die mit 
dem germ. Namenwort VULFA, ahd. wolf 

gebildet sind. Vgl. RN 3, 245; Bre-
chenmacher 2, 829; Duden FamN 727. 

VN: Wolf 
Typ: Rufnamen 

b) Übername zum Tiernamen mhd. wolf m. 
'Wolf', für einen wilden, gefährlichen, 
grimmigen Menschen. Vgl. Brechenmacher 
2, 829; Duden FamN 727; RN 3, 783. 

Typ: Übernamen 

c) Vereinzelt auch Ableitung von einem 
Hausnamen 'Zum Wolf'. Vgl. Brechenma-
cher 2, 829; Duden FamN 727. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wolfart 
 
/wÇolfart/ 
Bezeugt in: E 

1555 Wolffarth (Pfäf 22/1; fol. 2r, Z 6): «... 
stosst an Richter ~ schmidt» (E) 

1579 wolffart (Pfäf 22/5; fol. 2v, Z 10): «... stost 
... an victor ~ Schmid ...» 

1584 Wolffart (U 56; fol. 30b): «Victor ~» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Wolfart (E). 
FamNB-CH 3, 2025: Wolfarth. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 2026: Wolfert. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 2023: Wohlfahrt. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland eingebürgert. 
FamNB-CH 3, 2023: Wohlfart. Vereinzelt jün-

ger aus Deutschland und Österreich eingebür-
gert. 

FamNB-CH 3, 2023: Wohlfarth. Vereinzelt jün-
ger aus Frankreich eingebürgert. 

FLNB I/5, 597f.: Wolfart. Enthalten im FlN 
Wolfert (R). 

Deutung 
Zur abgeschwächten Form Wolfert, Wolfart 
des germ. RuN Wolfhard. Vgl. Duden 
FamN 727. 

Typ: Rufnamen 
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Wolfensberger 
 
/wÇ�œlf¼nsp`�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: E 

1579 wolffesperger (Pfäf 22/5; fol. 1r, Z 3): «Re-
gister der Pfarr Eschen das einkomen per ~um 
scriptum» (E) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2025f.: Wolfensberger. Altver-

bürgert in ZH. 
FamNB-CH 3, 2026: Wolfensperger. Altverbür-

gert in ZH. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Flur oder Ort-
schaft namens Wolfensberg. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wolff  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für G aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2026: Wolff. Altverbürgert in VS 

und ZH sowie in mehreren Kanton auch älter 
eingebürgert aus Deutschland und Frankreich. 

Deutung 
Siehe Þ Wolf. 

Wolfinger 
 
wÇ�œlfī¾¼r 
Bezeugt in: B 

1584 Wolfing (U 56; fol. 4a): «Caspar ~» 
1692 Wolffinger (AS 1/3; fol. 17r, Z 19): «Al-

brecht ~ von Balzers ...» (B) 
1693 Wolfinger (PfAS LBMD 1659; fol. 147r, Z 

31): «Nomina mortuorum Anno 1693 ... Bar-
bara ~n ...» 

1706 Wolffinger (PfAS LBMCD 1695; fol. 27r, 
1/28): «Parentes: ... [et] Barbara ~in» 

1729 Wolfinger (PfAS BB/F 1663; fol. 18v, Z 
6): «Anna Maria ~in» (S) 

1803 Wolffinger (SchäA 225-227; 226, fol. 1b): 

«Joseph ~» (B) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Wolfinger [wolfÇ�‹ng¼r] (B). 

Seit 1474 nach Urkunden der Fam. Wolfinger. 
Tschugmell 1957, 95f.: Wolfinger (B). Seit 

1474. 
FamNB-CH 3, 2026: Wolfinger. Vereinzelt jün-

ger aus Liechtenstein und Deutschland einge-
bürgert. 

FLNB I/5, 598: Wolfinger. Enthalten im FlN 
�†Wolfingerbünt (B). 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Wol-
fing oder Wolfingen, abgeleitet auf -er. Vgl. 
Brechenmacher 2, 830. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wolfurt, von - 
 
/wÇ�œlf¬rt/ 
Bezeugt in: Sb 

1395 von Wolffurt (LUB I/6; 38): «... Markquart 
von Schellenberg vnd frow Kattherin ~ sin 
elichÛu frow ...» 

1401 von Wolffurt (LUB I/6; 40): «... MÒark von 
Schellenberg, fro Cathrina ~ sin eliche hus-
fr�™ow ...» 

1407 von Wolff�•urt (LUB I/6; 44): «... gebent wir 
obgenantten Marquart von Schellenberg vnd 
frow Katherin geborn ~ sin elichÛu frow ...» 

1410 von Wolffurt (LUB I/6; 46): «... vrow Ka-
therina ~ MÒarken von Schellenbergs elichiv 
husfrow ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Nach der Herkunft aus der Ortschaft Wol-
furt bei Bregenz. Vgl. Brechenmacher 2, 
831. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wolling 
 
/wÇ�œl�—¾/ 
Bezeugt in: S 
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1767 Wolling (PfAS LBMCD 1695; fol. 140v, 
3/18): «Patrini [Taufe]: Andreas ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Aufgrund der vereinzelten Nennung ohne 
Ortsbezug sehr unsicher; möglicherweise 
nach einem ON. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wollinger 
 
/wÇ�œl�—¾¼r/ 
Bezeugt in: E 

1756 Wollinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 100r, 
10/13): «Parentes ... Mathaeus ~ de Besen-
reuthe Et ... vagabundi pauperes.» (D?) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2027: Wollinger. Vereinzelt jün-

ger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
Ganz unsicher. Besteht ein Zusammenhang 
etwa mit einer Ortschaft Wohlingen? Eine 
solche ist bezeugt in Oberschlesien, heute 
poln. Boniowice, im Regierungsbezirk Op-
peln, Landkreis Tost-Gleiwitz. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wolz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Deutschland 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2027: Wolz. 1881 aus Deutsch-

land in ZH eingebürgert. 

Deutung 
Zur Koseform Walz (mit -z-Suffix aus dem 
VN Walter), entstanden durch Verdump-
fung des -a-. Vgl. Duden FamN 729; Bre-
chenmacher 2, 833. 

Typ: Rufnamen 

Worhart 
 
/wÇ�œrhart/ 
Bezeugt in: M 

1635 Worhart (Büchel 1916, 7): Beklagter in ei-
ner Streitsache. (M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1931, 100: Wohrhart. 1635 in Mau-

ren bezeugt. 
Ospelt 1939, 117: Worhart (M). 1635 bezeugt. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Wohl zu einer Rufform Worhart des germ. 
RuN Werinhart, Wernhard. Vgl. Finster-
walder 1994, 536 (s. v. Wörnhard). 

VN: Wernhard 
Typ: Rufnamen 

Wössner  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2022: Wössner. Im 19. und 20. 

Jh. aus Deutschland in BS, TG und ZH ein-
gebürgert. 

Deutung 
Vor allem im Bereich Stuttgart-Tübingen-
Konstanz vorkommender Herkunftsname, 
der auf die gerundete From des Herkunfts-
namens Wesner zurückgeht. Dieser allen-
falls zum ON Weesen (SG). Vgl. Duden 
FamN 729; Brechenmacher 2, 834. Ð Siehe 
auch Þ Wesener, Þ Wessner. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wratschko  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für P aufgeführt. 



Familiennamen 455 Wurz 

Würgler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2029: Würgler. Altverbürgert in 

AG, BE, ZH. 

Deutung 
Wohl zum ON Würglen (Illnau, Effre-
tikon). 

Typ: Wohnstättennamen 

Wurm 
 
/wÇ¥rm/ 
Bezeugt in: S 

1722 Wurm (PfAS LBMCD 1695; fol. 56v, 3/2): 
«Parentes: ... [et] Maria ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2034: Wurm. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. wurm m. 'Wurm, Insekt, 
Schlange, Drache, Lindwurm', als Überna-
me nach einem bildhaften Vergleich. Vgl. 
RN 3, 877f.; Brechenmacher 2, 839; Duden 
FamN 731. 

Typ: Übernamen 

b) Zu dem aus den Lindwurmsagen ge-
schöpften VN Wurm. Vgl. Brechenmacher 
2, 839. 

Typ: Rufnamen 

Würtner 
 
/wî¬(¼)rûtn¼r/ 
Bezeugt in: S 

1796 Wüertner (PfAS LBMCD 1695; fol. 195v, 
8/21): «Patrini [Taufe]: ... [et] Martha ~in» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Wüertnerin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2030: Würthner. Vereinzelt im 

19. und 20. aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Zu mhd. wirten v. intr. 'bewirten', nach der 
Tätigkeit als Gastwirt. Vgl. Brechenmacher 
2, 822. 

Typ: Soziale Gruppen 

Wurz 
 
/wÇ¥rts/ 
Bezeugt in: S 

1584 Wurtz (U 56; fol. 19b): «Clemenntz ~» (S) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Wurtz (S). 
Tschugmell 1960, 112: Wurtz (S). 1584 bezeugt. 
FamB-S, 15: Wurtz. Für Schaan im Legerbuch 

1584 bezeugt. 
FamNB-CH 3, 2034: Wurz. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland und Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Zu mhd. würz(e), wurz(e) f. 'Pflanze, 
Kraut, Wurzel; Gewürzkraut, Gewürz', als 
Übername nach der Tätigkeit als Gewürz-
krämer, oder für jemanden, der Gemüse 
und Gewürzkräuter anbaute und verkaufte. 
Vgl. RN 3, 766; Brechenmacher 2, 840; 
Duden FamN 731. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. würz(e), wurz(e) f. 'Pflanze, 
Kraut, Wurzel; Gewürzkraut, Gewürz', als 
Übername nach der Körpergrösse. Vgl. 
Brechenmacher 2, 840. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Nach der Herkunft aus einer Ortschaft 
*Wurz. Kaum aus der Bündner Gemeinde 
Vuorz/Waltensburg (vgl. RN 3, 502). 

Typ: Wohnstättennamen 
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Wüsner 
 
/wî¥sn¼r/ 
Bezeugt in: M 

1708 Wüsner (PfAM LBMMC 1682; I S. 47, 
4/3): «... baptizatus est Jnfans Veldkirchyi �ˆa 
multum Reverendo et Doctissimo Domino Jo-
sepho ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Längle 1985, 42: Wüstner. Wüstner kommt von 

wueste 'unbebautes Land, Einöde, Wildnis', 
und ist ein Hofname: 1461 wird ein Wüstenhof 
genannt in St.Gerold. [Vgl. VNB I/4, 28, Nr. 
247: urk. 1400 wüßtenhoff, 1512 wüstenhoff, 
1452 Hanßlin Thoman den man nempt Wuest-
ner ab gassnerberg, usw.] 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die histor. Form Wüsner ist evtl. als Wüstner zu 
verstehen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Unsicherer Fall. 
a) Allenfalls zu mhd. w̄�‹sen f.pl. 'Wiesen', 
abgeleitet auf -er, mit mda. Rundung /-i-/ > 
/-ü-/ und Synkopierung (*Wüsener > Wüs-
ner), nach der Wohnstätte an einer Örtlich-
keit dieses Namens? Siehe auch oben Þ 
Wessner. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Oder aus *Wüstner? Dieses zu mhd. 
wüeste, wuoste f. 'öde Gegend, Wildnis', 
nach der Wohnstätte in der Einöde oder an 
einer Örtlichkeit dieses Namens, abgeleitet 
auf -ner. Vgl. RN 3, 800; Brechenmacher 2, 
841; Duden FamN 731. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wüst 
 
wî¬¼�™st 
Bezeugt in: V, M 

1510 W�•ust (SchäU 27): «Ich Hanns ~ So Man 
nent Hanns Weber Z�•u Vadutz» (V) 

1699 Wüst (PfAM LBMMC 1682; I S. 31, 1/25): 
«... baptizavi Jnfantem ... et Evae ~in tunc 

temporis incolae ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2030f.: Wüst. Altverbürgert in 

AG, LU, SG (Eichenwies, Montlingen, Ober-
riet) und ZH. 

Deutung 
a) Zu mhd. wüeste, wuoste f. 'öde Gegend, 
Wildnis', nach der Wohnstätte in der 
Einöde oder an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. RN 3, 800; Brechenmacher 
2, 841; Duden FamN 731. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. wüeste, wuoste adj. 
'wüst, unschön, hässlich', nach dem Ausse-
hen oder dem Verhalten des ersten Namen-
trägers. Vgl. Brechenmacher 2, 841; Duden 
FamN 731. 

Typ: Übernamen 

Wüstinger 
 
/wî¬¼�™st�—¾¼r/ 
Bezeugt in: E 

1777 Wüstinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 118r, 
9/11): «Parentes ... [et] Jacobea ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2031: Wüstiner. Altverbürgert in 

SG (Altstätten). [Wohl nicht hieher.] 

Deutung 
Nach der Herkunft aus einer Ortschaft Wüs-
ting. Eine solche findet sich in der Einheits-
gemeinde Hude, im Landkreis Oldenburg, 
Bundesland Niedersachsen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Wyler  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Tb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2035: Wyler. Altverbürgert in 
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AG, BE, LU, SZ, TG, ZH. 

Wyss  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 807f.: Wyss. Für GR vielfach älter be-

zeugt. Übername zu mhd. wisse 'weiss'. 
FamNB-CH 3, 2036ff.: Wyss. Altverbürgert in 

AG, AI (Appenzell), BE, FR, GL (Engi, Gla-
rus), GR (Furna, Jenaz, Mutten), LU, SG (Bad 
Ragaz, Mels, Vilters, Wangs), SO, SZ, TG, 
VS, ZG, ZH. 

Deutung 
Siehe Þ Weiss. 

Typ: Übernamen 

X 

Xanger 
 
/ksÇa¾¼r/ (?) 
Bezeugt in: E 

1620 Xanger (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 27): «Elißa-
beth ~in ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die Schreibung mit X- kann für die fragliche 
Zeit durchaus das Präfix Ge- vor s- wiedergeben. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsicherer Einzelfall. Allenfalls zum topo-
nymischen Appellativ Gsang, Gseng (kol-
lektiv) 'Brandrodung', als Deverbale zu 
mhd. sengen 'sengen, brennen' (vgl. Id. 7, 
1187 s. v. Sang); Ableitung auf -er nach der 
Wohnstätte an einer durch Brand gerodeten 
Stelle oder an einer Örtlichkeit dieses Na-
mens. Vgl. Brechenmacher 1, 604 (s. v. 
Gsang), Duden FamN 291 (s. v. Gsanger). 

Typ: Wohnstättennamen 

Y 

Yaslak  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. Aus der Türkei ein-
gebürgert. 

Yilmaz  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für R aufgeführt. 

Yousfi  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Z 

Zäch  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2041: Zäch. Altverbürgert in BE, 

SG (Eichenwies, Holzrhode, Montlingen, 
Oberriet). 

Deutung 
Siehe Þ Zech.  



Zagst 458 Familiennamen 

Zagst  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Zahn 
 
tsçan 
Bezeugt in: S 

1758 Zahn (PfAS LBMCD 1695; fol. 121v, 
4/25): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~in con-
fersi et vagi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2041: Zahn. Altverbürgert in AG, 

BE, FR und TG. 

Deutung 
Übername zu mhd. zant, zan m. 'Zahn', 
nach einem auffälligen Zahn des ersten Na-
menträgers. Vgl. Brechenmacher 2, 844; 
Duden FamN 734. 

Typ: Übernamen 

Zanardo  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, V aufgeführt. 

Zangerle 
 
/tsÇa¾¼rl�‡/ 
Bezeugt in: E, M, S 

1749 Zengerlin (PfAE TESFB 1650; fol. I 94v, 
10/15): «Parentes ... Caspar ~ [et] ... vagabun-
di.» 

1776 Zengerle (PfAM LBMMC 1682; I S. 210, 
9/21): «Patrini ... R(everendus) D(ominus) Jo-
seph ~ Parochus in Frastanz et ...» 

1794 Zangerle (PfAS LBMCD 1695; fol. 192r, 
8/8): «Parentes: Joannes ~ [et] ... vagabundi» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Vallaster 1974, 184: Zangerle, Zengerle, Zinger-

le, im Paznaun seit 1427, 1537 in Tschagguns, 
1619 in Gaschurn, 1621 in Tschagguns, Bar-

tholomäberg und Schruns, kommt noch in den 
Taufbüchern von Vandans, Gaschurn, Bartho-
lomäberg und St.Gallenkirch vor. Die letzten 
des Namens am Berg [Bartholomäberg] um 
1795. 

FamNB-CH 3, 2044: Zangerle. Im 19. und 20. 
Jh. vereinzelt aus Österreich eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2044: Zangerl. Jünger eingebür-
gert aus Österreich. 

FamNB-CH 3, 2054: Zengerle. Vereinzelt jün-
ger aus Österreich eingebürgert. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. zanger adj. 'beissend, 
scharf; frisch, munter, lebhaft', nach der 
Wesensart. Vgl. RN 3, 847; Brechenmacher 
2, 845; Duden FamN 735 (s. v. Zanger); 
Finsterwalder 1994, 539. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. zange f. 'Zange', abgeleitet auf 
-er für den 'Zangenschmied', als Diminutiv 
für den kleinen Zangenschmied oder für 
den Sohn des Zangenschmieds. Vgl. Duden 
FamN 735 (s. v. Zanger). 

Typ: Soziale Gruppen 

Zanghellini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2045: Zanghellini. 1934 aus Ita-

lien in GR (Schiers) eingebürgert. 

Zanner 
 
/tsÇan¼r/ 
Bezeugt in: E 

1671 Zanner (PfAE TESFB 1650; fol. I 15r, 
7/23): «... parentes sunt ... et Anna Maria ~in 
...» 

1685 Zaner (PfAE TESFB 1650; fol. I 26r, 
2/27): «Parentes ... Josephus ~ [et] Veronica 
Gilgin von S. Margretha auß dem Rintahl.» 
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Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2042: Zahner. Altverbürgert in 

AG, SG (Amden, Dorf bei Schänis, Kalt-
brunn, Niederbüren, Rieden, Schänis, Uzwil, 
Waldkirch) und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. zannen v. intr. 'knurren, heulen, 
weinen; den Mund verziehen', dazu Nomen 
agentis auf -er, als Übername. Vgl. Bre-
chenmacher 2, 845; Duden FamN 735. 

Typ: Übernamen 

Zapp 
 
/tsÇap/ 
Bezeugt in: B 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 96: Zapp. B, 1644 bis 1670. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Die vereinzelte Nennung ist sprachlich nicht 
sicher zuzuweisen. Evtl. als mitteldeutsche 
Form Zapp für Zapf aufzufassen? Letzteres 
ist Berufsübername zu mhd. zapfe m. 'Zap-
fen zum Ablassen einer Flüssigkeit, beson-
ders Bier oder Wein', für den Schankwirt; 
auch 'Übername für einen Trinker'. 

Typ: Soziale Gruppen 

Zarn 
 
tsÇarn 
Bezeugt in: B, V 

1647 Zarn (PfABe 28/26; fol 6r, Z 10): «... [im] 
be¨ysein herren Gräff. hochenEmbsischen Va-
dÇuzischen Landtschreibers Hannß Vlrich ~ ...» 
(V) 

1648 Zarn (AS 1/1; fol. 1r, Unterschrift): «Joan 
Vlrich ~ landtschreiber ...» 

1650 Zorn (GAT U 15; Z 41): «... Landtschrei-
ber Johann Vlrich ~ ...» 

1654 Zarn (PfAE KR 1650; S. 2, Z 15): «... ist 
diser Rodel ... in allen seinen pÇuncten gÇuet ge-
haißen worden, Jo(hann) Vlrich ~ Landt-

schreiber ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2047: Zarn. Altverbürgert in GR 

(Domat/Ems). 

Deutung 
Der in Domat/Ems verbürgerte FamN ge-
hört zum Bündner ON Sarn am Hein-
zenberg. Vgl. RN 2, 827; RN 3, 519. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zaun 
 
/tsÇ¡®n/ 
Bezeugt in: S 

1799 Zaun (PfAS LBMCD 1695; fol. 201r, 
5/12): «Patrini [Taufe]: Philippus ~ [et] ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu mhd. z¯un, zoun m. 'Hecke, Gehege, 
Zaum, Umzäunung', nach der Wohnstätte 
am Dorfzaun oder an einem umzäunten 
Grundstück oder an einer Örtlichkeit dieses 
Namens. Vgl. Brechenmacher 2, 847; Du-
den FamN 735. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zech 
 
/tsÇ�‰¿/ 
Bezeugt in: E, G, R, Sb. Im liechten-
steinischen Bürgerverzeichnis 1990 aufge-
führt (Zech, Zäch). 

2. H. 16. Jh. zech (PfABe ZB 1574; fol. I 76r, Z 
2): «Marx ~ soll ['schuldet'] Järlich 2 ß. Jarzeit 
...» 

1584 Zäch (U 56; fol. 28a): «Petter ~» 
1604 Zeh (RA CXLV 1602-1605; fol. 34r, Z 1): 

«Peter ~ auff Schellenberg ohngefahrlich be¨y 
54 Jahr zeügt an ...» 

1662 Zäch (PfAE TESFB 1650; fol. III 77r, 
12/24): «Magdalena ~in in Domino ob¨yt.» 

1719 Zech (PfAE TESFB 1650; fol. III 55r, 11/-
): «... Copulatus est honoratus Viduus Jacobus 
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~ Ex Altsteten oriundus Cum ...» 
1719 Zech (PfAM LBMMC 1682; II S. 13, 

2/19): «... Josephus ~ et ... sacramentaliter ... 
sunt coniuncti.» 

1743 Zäh (PfAE TESFB 1650; fol. III 98v, 3. 
Sp. Z 2): «Patrini [Firmung] V(irgo) Margari-
tha ~in ex Ragaz.» 

1788 Zäch (PfAE TESFB 1650; fol. I 129r, 
12/29): «Parentes ... et Maria Barbara ~in va-
gabundi.» 

1789 Zech (PfAS LBMCD 1695; fol. 182r, 
8/24): «Parentes: ... [et] Maria Josepha ~in ex 
Braz» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zäch (G, R). 
FamNB-CH 3, 2041: Zäch. Altverbürgert in BE 

und SG (Eichenwies, Holzrhode, Montlingen, 
Oberriet). 

FamNB-CH 3, 2041: Zäh. Vereinzelt jünger aus 
Deutschland eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2049: Zech. Vereinzelt jünger aus 
Österreich und Italien eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2049f.: Zeh. Vereinzelt jünger 
aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. zaeh(e), zaech adj. 
'zäh', wohl für einen ausdauernden Men-
schen. Vgl. Brechenmacher 2, 847; Duden 
FamN 735. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. z¨ech(e) f. 'Verrichtung, die in 
einer bestimmten Reihenfolge unter mehre-
ren umgeht (Wachtdienst); Anordnung; 
Vereinigung mehrerer Personen zu gemein-
samen Zwecken (Zunft, Verein, Bruder-
schaft u. a.); Geldbeitrag zur gemeinsamen 
Zehrung; Gelage; gemeinsamer Schmaus 
einer Gesellschaft; Wirtsrechnung für Gela-
ge und Schmaus', vielleicht nach einer Tä-
tigkeit oder als Übername zu nicht genauer 
bestimmbaren Anekdoten. Vgl. Duden 
FamN 735. 

Typ: Soziale Gruppen 

c) Allenfalls Kurzform zum VN Zacharias? 
Typ: Wohnstättennamen 

d) Zu tschech. �™cech 'Tscheche', nach der 
Herkunft oder als Übername für jemanden, 

der Beziehungen zu Tschechen hat. Vgl. 
Duden FamN 735. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zeck 
 
/tsÇ�‰ék/, /tsÇ�̄‰¿/ (?) 
Bezeugt in: S 

1783 Zeck (PfAS LBMCD 1695; fol. 170v, 7/4): 
«Parentes: ... [et] Maria Juliana ~in vagabun-
di» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. z¨ecke m./f. 'Zecke, Holzbock', 
fig. 'überlästiger Mensch', als Übername. 
Vgl. Brechenmacher 2, 848; Duden FamN 
736. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. sch¨ecke, sch¨egge m. 'eng anlie-
gender, gestreifter oder durchsteppter Leib-
rock' als Übername für den Träger eines 
solchen Kleidungsstücks. Vgl. RN 3, 713f. 
(zum Samnauner Namen Zegg). 

Typ: Übernamen 

Zehender 
 
/tsç�“h�“nd¼r/ 
Bezeugt in: V, S 

*1363 zehender (LUB I/3; 294): «Item Der ~in 
hoff ze Eschan giltet ...» (E) 

*1363 Zechender (LUB I/3; 314): «Item Der ~in 
höff ze Eschan» (E) 

1. H. 15. Jh. Zechendar (LUB I/2; 311): «... Jos 
~ haut gelon ...» 

1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 319): «... Els 
~in ...» 

1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 324): «Hug ~ 
vnd Haincz sin br�•uder ...» 

1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 350): «... Eli-
zabett dicta ~in ...» 

1. H. 15. Jh. Zechhender (LUB I/2; 360): «An-
nan ~inun Hainczen irs suns» 

1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 360): «HÒanni 
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~s» 
1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 360): «Nes 

~in» 
1. H. 15. Jh. Zechendar (LUB I/2; 363): «... 

Hainrich ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 363): «... C�•un-

raudus ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 370): «... R�•u-

doff [sic (Perret)] ~ ...» 
1. H. 15. Jh. Zechender (LUB I/2; 372): «... an 

irm tail des ~s wingarten;» 
*1415 zehender (LUB I/1; 490): «... Stosd obnen 

an fritschi ~s guot ...» 
1461 Zechender (PfAS U 4; Z 6): «... fritschen ~ 

... von Schan ... und pflegere des ... Martrers 
Sant Laurentzen ze Schan und siner kirchen 
daselbs ...» (S) 

1570 Zähender (Pfäf 22/3; fol. 2r, Z 9): «... An-
dreß ~s Erben ...» 

1620 Zechender (Pfäf 21/8; fol. 1r, Z 25): «Joß ~ 
...» 

1620 Zehender (Pfäf 21/8; fol. 2r, Z 22): «... Eli-
ßabetha ~in ...» 

1664 Zehender (AS 1/1; fol. 233r, Z 16): «Ob-
wolen die Scholastica ~in be¨y angebÇung Ihres 
testaments ...» 

1664 Zehenter (AS 2/1; fol. 17v, Z 23): «Scho-
lastica ~in von Vad�ˆuz ...» (V) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zechender, Zehender, Zehen-

ter (S, P, E). Verweise auf Literatur. 
Tschugmell 1960, 112: Zechender (S). 1461 und 

1642 bezeugt. 
FamB-S, 15: Zechender. 1420 in Eschen und 

1461 sowie 1642 in Schaan bezeugt. 
FamNB-CH 3, 2049: Zeender. Altverbürgert in 

BE und VD. 
FamNB-CH 3, 2050: Zehender. Altverbürgert in 

VD und vereinzelt jünger aus Deutschland 
eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2050: Zehnder. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, SZ, TG, ZG und ZH. 

FamNB-CH 3, 2050: Zehnter. In GE jünger aus 
BL eingebürgert. 

FamNB-CH 3, 2051: Zehntner. Altverbürgert in 
BL. 

Deutung 
Zu mhd. z¨ehendenaere, z̈ehentnaere, z̈ehen-
daere m. 'Zehntmann; Zehntpflichtiger', 
nach der zu leistenden Abgabe, oder 

'Zehnteinnehmer', nach dem Amt. Vgl. RN 
3, 664; Brechenmacher 2, 848; Duden 
FamN 736 (jeweils s. v. Zehnder); 
Finsterwalder 1994, 540 (s. v. Zehenter). Ð 
Siehe auch Þ Zehnder. 

Typ: Soziale Gruppen 

Zehnder  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 633: Zender. Für GR gut bezeugt. Zu 

engad. dschender, Bergün zender, 'Schwieger-
sohn'. 

RN 3, 664: Zehnder. Für GR bezeugt in Tamins, 
Flims, Nufenen, Tschappina und Masein. 
Älter bezeugt auch für Wangs und Vilters 
(beide SG). Nach der Tätigkeit als 'Einnehmer 
des Zehntens'. 

FamNB-CH 3, 2050: Zehnder. Altverbürgert in 
AG, BE, LU, SZ, TG, ZG, ZH. 

Deutung 
Siehe oben Þ Zehender. 

Zeiner 
 
/tsÇ�Š�›n¼r/ 
Bezeugt in: E 

1691 Zainer (PfAE TESFB 1650; fol. III 51v, 
8/28): «Coniuncti sunt Joseph ~ Tyrolensis et 
...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Nomen agentis zu mhd. zeinen 'Metall in 
Zeine schmieden' nach der Tätigkeit als 
Schmied, der Stabeisen (mhd. zein m.) her-
stellt. Vgl. RN 3, 739 (s. v. Zainler); Bre-
chenmacher 2, 850; Duden FamN 736. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Nomen agentis zu mhd. zeinen v. 'flech-
ten', als Flechter von Körben (mhd. zeine 
f.). Vgl. RN 3, 739 (s. v. Zainler); Brechen-
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macher 2, 850; Duden FamN 736). 
Typ: Soziale Gruppen 

c) Zu mhd. zoun, z¯un m. 'Hecke, Gehege, 
Zaun, Umzäunung', abgeleitet auf -er (Zäu-
ner und entrundet Zainer) nach der Tätig-
keit als 'Zaunmacher'. Vgl. Finsterwalder 
1994; 538; Duden FamN 735 (s. v. 
Zauner). 

Typ: Soziale Gruppen 

d) Zu mhd. zoun, z¯un m. 'Hecke, Gehege, 
Zaun, Umzäunung', abgeleitet auf -er (Zäu-
ner und entrundet Zainer), nach der Wohn-
stätte am Dorfzaun oder an einer Örtlichkeit 
des Namens *Zaun. Vgl. Finsterwalder 
1994, 538; Duden FamN 735 (s. v. 
Zauner). 

Typ: Wohnstättennamen 

Zeiter 
 
/tsÇ�Š�›t¼r/ 
Bezeugt in: V 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1949, 79: Zeiter. In Vaduz 1828 und 

1829 als Hintersass bezeugt. 
FamNB-CH 3, 2051: Zeiter. Altverbürgert VS. 

Deutung 
Unbekannt; angesichts der schmalen Doku-
mentation nicht zuverlässig zu beurteilen. 

Zeller 
 
tsÇ�‰àl¼r 
Bezeugt in: B, E 

1. H. 15. Jh. Zeller (LUB I/2; 312): «... an des ~s 
g�•utt ...» 

~1510 zeller (LUB I/4; 285): «... H�•ubgÒuter, Die 
Hans ~ vor gehebt H�™at ...» 

1651 Zeller (AS 1/1; fol. 47v, Z 3): «Ambt-
spr�ˆuch Endtzwischen Meister Math¨yß ~ gegen 
...» 

1687 Zeller (PfAE TESFB 1650; fol. I 27v, Z 1): 
«A me Casparo ~ Parocho in Eschen sequen-

tes baptizati sunt.» (E) 
1687 Zeller (Pfäf 26/25; fol. 1r, Unterschrift): 

«Servus et Capellanus indignus Casparus ~» 
1687 Zeller (PfAM LBMMC 1682; I S. 10, 

10/13): «... Reverendus Nobilis et clarissimus 
Dominus Casparus ~ tunc temporis parochus 
in Eschen baptizavit infantem ...» 

1688 Zeller (Pfäf 26/28; fol. 1r, Z 12): «... Herr 
Caspar ~ Pfarrherr auff unnser Pfarrpfrünnd 
zue Eschen ...» (E) 

1694 Zeller (PfAE RB 1637; fol. 75r, Z 16): «... 
1694 ist zwischen Herrn Pfarrers ~s seelgen 
Erben vndt der kürchen zu Eschen eine or-
dentliche abrechnung gepflogen worden ...» 
(E) 

1780 Zeller (PfAE TESFB 1650; fol. III 24v, 
5/14): «Obiit uxorata M(aria) Martha ~i perig-
na [sic].» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 97: Zeller (B). 1720 bis 1772, 

Hintersassen. 
Ospelt 1939, 117: Zeller (B). Gehört im Jahr 

1700 zu den Balzner Geschlechtern (vgl. Bü-
chel 1918b, 67). 

Perret 1950, 214: Zeller. Erstmals im Sarganser-
land erwähnt 1398. 1602 erwirbt ein Zeller 
aus Gams das Landrecht in Rüti GL. 1700 gab 
es Zeller in Balzers; ebenfalls vertreten sind 
sie im Montafon. Altverbürgert in Flums, 
Gams, Pfäfers, Quarten, Schänis und Walen-
stadt, weiter im Unterland. In Graubünden 
fehlen sie. Herleitung: von lat. CELLARIUS 
'Kellermeister'. 

Tschugmell 1960, 112: Zeller (S). 1507 bezeugt. 
FamB-S, 15: Zeller. Für Schaan im Urbar von 

1507 bezeugt. 
FamNB-CH 3, 2051f.: Zeller. Altverbürgert in 

AG, AI (Appenzell), AR (Herisau, Schwell-
brunn), BE, BL, SG (Dorf bei Schänis, Gams, 
Gossau, Murg, Quarten, Schänis, Tscherlach, 
Waldkirch), TG und ZH. 

Deutung 
Zu mhd. z¨elle, c̈elle f. 'Wohngemach, Kam-
mer, Zelle; Kapelle; kleines Nebenkloster', 
nach der Wohnstätte oder nach der Her-
kunft aus einer Ortschaft namens Zell. Vgl. 
RN 3, 491; Brechenmacher 2, 852; Duden 
FamN 737. 

Typ: Wohnstättennamen 
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Zells 
 
/ts�“ls/ (?) 
Bezeugt in: E 

1803 Zells (PfAE TESFB 1650; fol. I 150v, 4/8): 
«Patrini ... et Anna Maria ~in ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Zellsin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2053: Zels. Vereinzelt jünger aus 

Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Der Name ist nur vereinzelt belegt; Anga-
ben zur räumlichen Herkunft fehlen, daher 
ist eine zuverlässige Beurteilung nicht mög-
lich. Ganz unsicher, ob allenfalls zum anti-
ken RuN Celsa (zu lat. CELSUS 'hochge-
wachsen'). Vgl. RN 3, 28. 

Typ: Rufnamen 

Zenhäusern  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B, S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2054: Zenhäusern. Altverbürgert 

in VS. 

Deutung 
Zum gleichnamigen Weiler ob Bürchen 
(VS). 

Typ: Wohnstättennamen 

Zenor 
 
Bezeugt in: M 

1676 Zenorem (PfAM LBCM 1640; III S. 14, Z 
13): «... coniunxi in hac parochiali ecclesia 
Murensi in Matrimonium honestum viduum 
Beatum ~ Ospenthaler Helvetum, civem veld-
kirchensem, cum ...» 

Wertung der historischen Belege 
Die latinisierte Form ist nicht zu entschlüsseln; 
eine Grundform Zenor bleibt ganz fraglich. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Unsichere Form; unbekannte Herleitung. 

Zerbini  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2055: Zerbini. Im 20. Jh. aus 

Italien in BS, ZG und ZH eingebürgert. 

Zerhoch 
 
/ts¼rhç�œ¿/ (?) 
Bezeugt in: ? 

*1363 zerhoch (LUB I/3; 321): «Dicz sind die 
zeins die ~ sol anttwürtten ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
LUB I/3, 321: Zerhoch. Aus dem Zinsverzeich-

nis Zerhochs, des Einziehers Graf Rudolfs von 
Montfort-Feldkirch. Dieser wird auch im 
Kommentar ibid. 299 erwähnt. Zur Person und 
ihrer Herkunft erfahren wir sonst nichts. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Beleg ist nicht sicher Liechtenstein zu-
zuordnen, und die Dokumentation reicht 
nicht aus für eine zuverlässige Beurteilung. 

Zerlauth 
 
/ts¼rlÇ¡®t/ 
Bezeugt in: E, M 

1671 Zerluth (PfAM LBCM 1640; I S. 9, Z 24): 
«... patrini [Taufe] fuerunt ... et Mattiß ~ ab 
Raggol.» 

*1700 ZerlaÇuth (LUB I/4; 523): «Marx ~» 
1801 Zerlut (PfAE TESFB 1650; fol. II 8r, 

10/19): «... conjunctj fuerunt ... et Pudica Vir-
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go Magdalena ~in ex Dürrig» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart 1671 Zerluth unsicher, möglich ist auch 
Zerlüth. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zerlaub (M). 1615 bezeugt. 
Tschugmell 1941, 143: Zerlaub, Zerlauth?. Nach 

Peter Kaiser für 1615 in Mauren bezeugt. 
Vogt 1979, 68: Zerlauth. 1499 Henri zu der Luz 

in Sonntag. 
Längle 1985, 37: Zerlauth. Kommt vom FlN Lut 

in Valentschina (Blons). [Dazu VNB I/4, 29: 
An der Lut, urk. 1395 zu der Lud, 1514 Hof 
zur Lutz, 1548 Hus Hof zu der luten.] 1548 ist 
die Entwicklung zum eigentlichen FamN ab-
geschlossen: Jos und Vest Zerluten gebrüder. 
Weiter kommt der FamN vor als: 1482 Jäkh 
Überlüther in Ludesch, 1499 Henri zu der 
Luz, 15. Jh. Jäck von der Lutz und Thomen 
überluter in Ludesch, 1518 Jos zer Lutz am 
Ludescherberg, 1597 Hanß Zerlauth in Lu-
desch, 1629 Hans Zerlauth, Bludesch, usw. 
Typisches Beispiel von einem Lokalnamen, 
der nur hier vorkommt und den man, sowie 
seine Deutung, in den Namenbüchern verge-
bens suchen würde. Es handelt sich bei diesem 
Lutz im rätischen Gebiet um die KF von LU-
CIUS und im alem. Gebiet von Ludwig. 

FLNB I/5, 602: Zerlauth. Enthalten in den FlN 
�†Zerlauthen Gut (Sb), �†Zurlutischen Büchel 
(Sb) und wohl auch in �†Lautenreute (Sb). 

Besprechung der bisherigen Deutungen 
Die Verbindung des FlN Lut (sowie des Flussna-
mens Lutz) mit Lucius ist sicher nicht richtig. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Zu der Flur An der Lut in Valentschina, 
Gem. Blons, Vorarlberg, am Hang unmit-
telbar über der Lutz gelegen; vgl. VNB I/4, 
29. Gehören die Formen Lut (Geländena-
me) und Lutz (anstossender Bachname) zu-
sammen? Man denkt an die alträtorom. 
Zweikasusflexion (Typus Truns/Trun), hier 
nach dem Muster: Casus rectus /luts/ versus 
Casus obliquus /lut/. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zerwas  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für M aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2055: Zervas. 1894 aus Deutsch-

land in SH eingebürgert. 

Zessinger 
 
/tsÇe¹s�—¾¼r/ 
Bezeugt in: E, M 

1714 Sessinger (PfAE TESFB 1650; fol. I 58r, 
10/30): «Parentes ... Petrus ~ et» 

1812 Zeßinger (PfAM LBMMC 1682; I S. 317, 
2/12): «Parentes ... Joan. Georg ~ ex Heudorf, 
et ... ambo soluti.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Offenbar nach der Herkunft aus der luxem-
burgischen Ortschaft Zessingen. 

Typ: Wohnstättennamen 

Ziegler 
 
tsÇ�‘¼gl¼r 
Bezeugt in: S 

1644 Ziegler (RA CXLV 1639-1648; S. 125, Z 
17): «M(eister) Anndreas ~ ...» 

1680 Ziegler (PfAS LBMD 1659; fol. 49r, Z 
13): «... leuantes [Taufe] Stofel Walser et 
Magdalena ~in» (S) 

1697 Ziegeler (PfAS LBMCD 1695; fol. 5v, 
11/8): «Patrini [Taufe]: Dominus Franciscus ~ 
praefectus et ...» 

1700 Zigler (PfABe LB 1682; S IV 42 Z 24): 
«der Michel ~ und Jodel haben verzert ...» 

1705 Ziegler (AS 1/3; fol. 60v, Z 14): «... Herr 
oberambtman ~ ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2056f.: Ziegler. Altverbürgert in 

AG, BE, SG (Gaiserwald, Niederbüren, Nie-
derglatt, Rapperswil, Rotmonten, St.Gallen, 
Waldkirch), SH, SO, SZ, TG, UR und ZH. 
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FLNB I/5, 603: Ziegler. Wohl enthalten im FlN 
�†Zieglers (S). 

Deutung 
Zu mhd. ziegeler, ziegler m. 'Ziegelbren-
ner', nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 754; 
Brechenmacher 2, 857; Duden FamN 739. 

Typ: Soziale Gruppen 

Ziff 
 
/tsÇ�Œf/ 
Bezeugt in: E, G 

*1576 ziff (PfABe ZB 1574; fol. II 47v, Z 10): 
«Ausge[(gestr.)lihen (o. Z.)ben] korn de anno 
[15]76 von Martini und de anno [15]77 ... dem 
~en 6 Viertel raÇuchs.» (G) 

1645 Ziff (RA CXLV 1639-1648; S. 135, Z 21): 
«... Khundtschafft wegen [(gestr.) Mathiß 
~em] mit Bascha Marxer gehabten Strith.» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH.  

Der Fall bleibt unsicher. 
a) Etwa Übername zu ital. ceffo m. 
'Schnauze'? Vgl. RN 3, 805. Romanisches 
/�™c/ kann im Deutschen als /ts/ weiterleben. 

Typ: Übernamen 

b) Oder zu rtr. tschef (S) 'Haarschopf, 
Borstgras', tschüf (E), m. 'Haarschopf', als 
Übername nach der Haartracht oder (topo-
nymisch) nach der Wohnstätte an einem 
Ort mit Borstgras oder an einer Örtlichkeit 
dieses Namens? Vgl. RN 2, 120 (s. v. �™cuff), 
wo für Falera urk. 1605 eine Flur Ziff belegt 
ist. 

Typ: Wohnstättennamen; Übernamen 

Ziffer 
 
/tsÇ�Œf¼r/ 
Bezeugt in: S 

1684 Ziffer (AS 1/2; fol. 147v, Z 18): «Franz ~ 
scharpfrichter von Sargans iuratus deponiert 
...» 

1734 Ziffer (PfAS LBMCD 1695; fol. 226v, 
9/22): «coniunctus est ... cum virgine Christi-
na ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der Fall bleibt unsicher und unklar. 
a) Man denkt an walliserdt. Tschifere f. 
'Rückentragkorb' (< lomb. civÇera; vgl. Id. 
14, 1699), mit Übernahme des Anlautes 
/t�™s-/ als /ts-/? 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Oder besteht ein Zusammenhang mit 
dem Namen Þ Ziff (Ableitung auf -er)? 

Zimmerli 
 
/tsÇ�Œªm¼rl�—/ 
Bezeugt in: E 

*1363 Zimberlein (LUB I/3; 294): «Item ~s hoff 
ze eschan ...» (E) 

*1363 zimberlein (LUB I/3; 314): «Item ~s höff 
ze Eschan ...» (E) 

Wertung der historischen Belege 
Formen auf -lein verraten, dass sie jünger sind 
(Kopien!), passen sprachlich nicht ins 14. Jh. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
LUB I/3, 306, n. 66: Zimberlein. Item Zimber-

leins hoff ze eschan [Eschen]. Anmerkung 66: 
Kurzform von Zimmermann. 

Längle 1985, 66: Zimberlein. In Liechtenstein 
wird schon 1363 ein Zimberleins Hof erwähnt. 

FamNB-CH 3, 2059f.: Zimmerli. Altverbürgert 
in AG, BE, LU und SH. 

FamNB-CH 3, 2060: Zimmerlin. Altverbürgert 
in AG. 

Deutung 
a) Zu mhd. zimber, zimmer n./m. 'Bauholz; 
Gebäude aus Holz, Wohnung', bzw. mhd. 
zimberaere m. 'Zimmermann', abgeleitet 
auf -li, nach der Tätigkeit (als Berufsüber-
name). Vgl. Brechenmacher 2, 860; Duden 
FamN 742. 

Typ: Übernamen 

b) Nach der Herkunft aus einer Örtlichkeit 
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des Namentyps Zimmern (so häufig in Ba-
den-Württemberg, auch in Bayern, Thürin-
gen). Vgl. Brechenmacher 2, 860; Duden 
FamN 742. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zimmermann 
 
tsÇ�Œªm¼rmèa, jünger tsÇ�Œªm¼rm`an 
Bezeugt in: E, M, G, R 

1347 Zinbermann (LUB I/1; 224): «... dar z�•v vs 
Hainrichs des ~s hof in den �™owan ...» 

nach 1371 zimmerman (LUB I/1; 259): «~» 
nach 1371 zimberman (LUB I/1; 260): «Jtem 

C�•untz ~» 
*1580 Zimmerman (PfABe ZB 1574; fol. II 5r, Z 

10): «Den zehenden [15]80 Jars enpfangen 
vom blesi ~ ...» (G) 

1584 Zimmermann (U 56; fol. 28a): «Bläss�™y ~» 
(G) 

nach 1664 Zimmermann (PfAS Urb 1664; fol. 9r 
(Randvermerk)): «AÇugÇustin ~ vnd ... aber der 
HÇueb.» 

1679 Zimmerm̈enin (PfAM LBCM 1640; III S. 
28, Z 10): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et Ma-
ria ~ Benedur�ˆa.» (G) 

1683 Zimmermenin (PfAM LBMMC 1682; I S. 
3, 9/21): «... patrini [Taufe] fuerunt ... et Maria 
~ v(on) Eschen.» (E) 

1749 Zimerman (PfAE TESFB 1650; fol. III 
64v, 11/11): «... conjunctj sunt ... et honesta 
Vidua Anna Maria ~in ex Muren.» (M) 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zimmermann (G, R). Mit Ver-

weisen auf weitere Literatur. 
Perret 1950, 215: Zimmermann. Das Geschlecht 

erscheint 1390 in Ragaz, 1409 in Sargans, 
1468 in Mels, 1478 in Flums, 1484 in Sargans 
und Vilters, 1518 in Maienfeld, 1600 in Vät-
tis. Hergeleitet vom Berufsnamen. 

Vogt 1979b, 99: Zimmermann. 1583 lienhart 
Zimmermann (Tannberg). 

Fritz 1981, 74: Zimmermann. Urkundlich be-
zeugt 1494 in Vandans. 

Längle 1985, 65f.: Zimmermann. Lat. CARPEN-
TARIUS. 1339 erscheint ein Eigenmann des 
Klosters Pfäfers namens Carpentarius. 1351 
erscheint im Walgau ein Zimberman als 
Bürge; 1371 kommt der Name auch in Chur 

vor, 1409 in Sargans, 1468 in Mels, 1518 in 
Maienfeld. Die Zimmermann gehören also 
ganz Graubünden, Sargans und Werdenberg 
an. In Vorarlberg kommt das Geschlecht sehr 
früh und sehr häufig vor, so 1347 in Meinin-
gen, 1363 in Schlins, 1403 in Laterns, 1439 
am Dünserberg, 1491 in Schnifis, dann auch 
1483 am Tannberg, 1529 im Grosswalsertal, 
1530 in Brand, 1513 in Bludenz, 1537 in Vik-
torsberg und 1557 in Fraxern. 

FamNB-CH 3, 2060ff.: Zimmermann. Altverbür-
gert in AG, BE, BL, GL (Schwändi), GR (Je-
nins), JU, LU, NW, SG (Brunnadern, Ebnat, 
Gaiserwald, Kappel, Mels, Nesslau, Vättis, 
Vilters, Wangs, Wattwil, Weesen), SH, SO, 
TG, VS und ZH. 

FLNB I/5, 604: Zimmermann. Enthalten im FlN 
�†Zimmermanns Hof (M). 

Deutung 
Zu mhd. zimberman m. 'Zimmermann', 
nach der Tätigkeit. Vgl. RN 3, 732; Bre-
chenmacher 2, 860; Duden FamN 742. 

Typ: Soziale Gruppen 

Zindel  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
RN 3, 712: Zindel. Für GR bezeugt in Maien-

feld, Tschappina, Malans, Schiers, Vrin, Un-
tervaz und Thusis. Älter auch bezeugt in 
Oberschan und Buchen. Berufsname zu mhd. 
zindel, ital. zendalo 'leichter Seidenstoff', en-
gad. zind`el 'Schleier'. Ursprünglich aus Indien 
(arab. Sindh) eingeführtes Gewebe. 

FamNB-CH 3, 2064: Zindel. Altverbürgert in 
GL (Oberurnen), GR (Maienfeld), SG (Sar-
gans). 

Deutung 
Zu mhd. zind¯al, zindel m. 'Zindel, eine Art 
Seidenstoff, Taft', als Berufsübername für 
den Hersteller oder Händler dieses Stoffes. 
Vgl. Duden FamN 742; Brechenmacher 2, 
861; RN 3, 712. 

Typ: Soziale Gruppen 
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Zink 
 
/tsÇ�Œ¾ék/ 
Bezeugt in: G, E 

1682 Zing (PfAE TESFB 1650; fol. I 24r, 6/7): 
«Parentes ... Justus ~ civis Veldkirchens(is) et 
...» (E) 

17. Jh. Zünkh (PfABe LB 1682; S IV 64 Z 2): 
«Daran habe ich von Justo ~en in Namen Jo-
ßeph Hellbert ... Empfangen» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2064f.: Zingg. Altverbürgert in 

AG, BE, GR (Jenaz), LU, SG (Gossau, Kalt-
brunn, Mörschwil, Uzwil) und TG. 

FamNB-CH 3, 2065: Zink. Im 19. und 20. Jh. 
vereinzelt aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. zinke m. 'Zacken, 
Zinke, hervorstehende Spitze; Blasinstru-
ment aus Holz oder lederüberzogenem 
Holz', für einen Menschen mit grosser Na-
se, oder für den Spieler des Blasinstru-
ments, oder nach der Wohnstätte an einer 
spitz auslaufenden Geländeform. Vgl. RN 
3, 806; Brechenmacher 2, 861; Duden 
FamN 742; FLNB I/5, 604. 

Typ: Übernamen; Wohnstättennamen 

b) Übername zu mhd. zinke m. (< ital. cin-
que) 'die Fünf auf dem Würfel', für den 
Würfelspieler. Vgl. Duden FamN 742. 
(Hier sei auch erinnert an den Spottnamen 
Tschingg m.: Der beim Mora-Spiel häufige 
Ausruf cinque a la mora führte in der 
Schweiz zur [abwertenden] Dialektbezeich-
nung Tschingg aus Tschinggalamorä für 
italienische Gastarbeiter.) 

Typ: Übernamen 

c) Zu mhd. zinke m. 'Zacken, hervorstehen-
de Spitze' (vgl. FLNB I/5, 604) nach der 
spitz auslaufenden Geländeform oder der 
Lage der Wohnstätte (vgl. Duden FamN 
742). 

Typ: Wohnstättennamen 

Zinsmeister  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für V aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2065: Zinsmeister. 1938 in ZH 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Amtsname zu mhd. zinsmeister m. 'Zinsein-
nehmer, Zinseinforderer'. Vgl. Duden 
FamN 743; Brechenmacher 2, 862. 

Typ: Soziale Gruppen 

Zipper 
 
/tsÇ�Œp¼r/ 
Bezeugt in: T, Tb 

1497 Zipper (GAT U (1584); fol. 3a): «... vnd 
dess ~s hoff ...» 

1811 Zipper (PfAM LBMMC 1682; I S. 312, 
1/4): «Patrini ... et M(aria) Elisabetha ~ nata 
Lorinßer Feldkirchii.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zipper (Tb). 1406 bezeugt 

(nach Kaiser 1847). 
Perret 1950, 217: Zippert. Im 15. Jh. kommen 

die Namen Zipper und Zippert in Graubünden 
oft vor. 1406 tritt Zipper in Triesenberg auf, 
1504 Ziper in Ragaz, 1543 Zippert in Maien-
feld, 1563 in Vättis, 1636 Zipper in Feldkirch. 
Heute sind die Zippert altverbürgert in Vättis, 
Langwies und Saas, die Zipper in Paspels. 

Längle 1979, 181: Zipper. Bis 1734 war Antoni 
Zipper Kirchenpfleger in Götzis. 

Längle 1985, 18f.: Zipper. Der Name Zippert ist 
in der Surselva entstanden: Sigisbert heisst 
surselvisch Zippert. Sigisbertus 'der durch 
Sieg Glänzende', also dasselbe wie lat. Victor. 
Im 15. Jh. kommen die Zipper(t) in Graubün-
den oft vor: Langwies, Davos, Saas, Filisur; 
1406 ist das Geschlecht am Triesnerberg be-
legt (Walser), 1504 Zipper in Ragaz, 1543 
Zippert in Maienfeld, 1563 in Vättis. Auch in 
Vorarlberg sind sie alt: 1483 ist ein Georg 
Zipper aus Feldkirch Pfarrer in Götzis. 1965 
starb in Feldkirch der letzte Zipper. Ð Da die 
Zipper im Rhonetal nicht vorkommen, gehö-
ren sie zu den Kolonistennamen, die im neuen 
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Heimatort entstanden sind. 
FamNB-CH 3, 2066: Zipper. Altverbürgert in 

GR (Paspels) und vereinzelt jünger eingebür-
gert aus Deutschland und Österreich. 

Deutung 
Zur Rufform Zipper des germ. Namens 
Sigisbert, oder auch des Heiligennamens 
Cyprianus. Vgl. RN 3, 406f. 

VN: Siegbert 
Typ: Rufnamen 

Zipperli 
 
/tsÇ�Œp¼rl�—/ 
Bezeugt in: ? 

nach 1371 zipperli (LUB I/1; 260): «~» 

Wertung der historischen Belege 
Der Beleg ist vermutlich nicht Liechtenstein zu-
zuordnen. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zur Kurzform Zipper (im Diminutiv) des 
germ. Namens Sigisbert oder des Heiligen-
namens Cyprianus. Vgl. RN 3, 406f.; Bre-
chenmacher 2, 863. 

VN: Siegbert 
Typ: Rufnamen 

b) Übername zu mhd. zipperl̄�‹n n. 'Fuss-
gicht', vielleicht nach der Gangart des Be-
nannten. Vgl. Brechenmacher 2, 863. 

Typ: Übernamen 

Zippert 
 
/tsÇ�Œp¼rt/ 
Bezeugt in: E 

1743 Zippert (PfAE TESFB 1650; fol. III 98v, 3. 
Sp.Z 11): «Patrini [Firmung] ... Josephus ~ ex 
Vettis.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 217: Zippert. Im 15. Jh. kommen 

die Namen Zipper und Zippert in Graubünden 

oft vor. 1406 tritt Zipper in Triesenberg auf, 
1504 Ziper in Ragaz, 1543 Zippert in Maien-
feld, 1563 in Vättis, 1636 Zipper in Feldkirch. 
Heute sind die Zippert altverbürgert in Vättis, 
Langwies und Saas, die Zipper in Paspels. 

FamNB-CH 3, 2066: Zippert. Altverbürgert in 
GR (Langwies) und SG (Vättis). 

Deutung 
Zur Kurzform Zippert des germ. Namens 
Sigisbert oder des Heiligennamens Cypria-
nus (> Zipper mit epithetischem -t). Vgl. 
RN 3, 406f.; Brechenmacher 2, 863. 

VN: Siegbert 
Typ: Rufnamen 

Zischg 
 
/tsÇ�Œ�™sék/ 
Bezeugt in: B 

2. H. 16. Jh. von zixst (PfABe ZB 1574; fol. II 
67v, Z 2): «[Überschrift] Baltsers[:] LÇutz ~ 
soll ['schuldet'] Järlich 2 lib.» (B) 

2. H. 16. Jh. von zigst (PfABe ZB 1574; fol. II 
68r, Z 9): «Thoma ~ hatt zinset bis auf [15]82 
Jar.» 

1584 Zischg (U 56; fol. 5b): «Lutzi ~» 

Wertung der historischen Belege 
Bei Lutzi Zischg (1584) und LÇutz von zixst (2. H. 
16. Jh.) handelt es sich wohl um dieselbe Person 
aus Balzers. Das lässt vermuten, dass die Form 
zixst eine blosse Schreibvariante zu Zischg dar-
stellt. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 97: Zischg, Vazischg? (B). 
FamNB-CH 3, 2066: Zischg. Altverbürgert in 

GR (Tarasp). 

Deutung 
a) Wohl zur Kurzform Zischg des Heiligen-
namens Franziskus. Vgl. RN 3, 374; Fins-
terwalder 1994, 543. 

VN: Franz 
Typ: Rufnamen 

b) Die (wohl verschriebene) Form Zigst 
wird hier kaum einen Zusammenhang mit 
Sixt (Heiligenname Sixtus) nahelegen. Vgl. 
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RN 3, 407; Brechenmacher 2, 618; Duden 
FamN 623 (jeweils s. v. Sixt). 

VN: Sixtus 
Typ: Rufnamen 

Zittrer 
 
/tsÇ�Œtr¼r/ 
Bezeugt in: ? 

*1363 zittrer (LUB I/3; 469): «... Johanns ~ vnd 
sin eliche wittwe ...» 

*1363 zittrer (LUB I/3; 469): «... wÒari die obge-
nant Adilhait ~in rechti vnd nÒachster erb ...» 

*1363 zittrar (LUB I/3; 470): «... die obgenanten 
frow adilhaiten ~inen ...» 

Wertung der historischen Belege 
Sehr unsicher, ob überhaupt Liechtenstein zuzu-
ordnen: die Nennungen stammen aus Texten, die 
einen Rechtsstreit bezüglich des Klosters Meh-
rerau in Bregenz zum Inhalt haben. 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Vielleicht zu mhd. ziteraere m. 'Zitterer', 
als Übername nach dem körperlichen 
Merkmal. 

Typ: Übernamen 

Zogg 
 
tsÇ¡ék, Tb tsÇ�œék 
Bezeugt in: B, E, S 

1478 Zockh (Schä U 13; fol. 16b): «Hannss ~ 
Zue Baltzers Zinnst ...» (B) 

1478 Zogk (SchäU 12): «Ich hans ~ vnd Ich El-
san Fintzin sin eliche husfrow diser Zit seshaft 
ze baltzers ze mails ...» (B) 

1604 Zockhen (RA CXLV 1602-1605; fol. 25v, 
Z 1): «Andres Dischhaußer alß ein Vogt An-
dreas ~ künder legt einen Zinßbrieff ein ...» 

1604 Zockh (U 61; fol. 3a): «Ich Hanns ~ Vndt 
Ich Elsa Fintzin ...» (B) 

1626 Zockh (SchäUrb 117; fol. 31b): «Hannss ~ 
Zu Balzers Zinset ...» (B, S) 

1680 Zugg (PfAE TESFB 1650; fol. III 50r, 

7/15): «... coniunctus est Christianus ~ ex Gal-
lenkirchen cum ...» 

1685 Zockh (AS 1/2; fol. 176r, Z 14): «Heine-
rich ~ sagt ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Perret 1950, 217f.: Zogg. Das Geschlecht er-

scheint seit 1400 in Wartau, seit 1463 in 
Grabs, seit 1475 in Buchs und Maienfeld. In 
Braz (Klostertal) hat es Zugg; auch Tschug 
gibt es in Vorarlberg. Herleitung: Aus dem PN 
Zacco, dieses zu hebr. JACOBUS 'der Nachge-
borene'. 

Tschugmell 1957, 97: Zogg (B). 1478 erwähnt. 
Fritz 1981, 74: Zugg. Urkundlich bezeugt 1363 in 

Bartholomäberg. 
Stricker 1987, 106: Zogg [FamN aus ÜN], 

Tschugg (Silbertal 1430 Yos Zschug, 1518 
Bartlmä Tschug; Grabs 1578 Hanß Vetsch den 
man Tschock nennt); ferner ist am Grabser-
berg ein SiN Tschügg (m. pl.) /t�™sî¬k/ über-
liefert, und die Bewohner des Liechtensteiner 
Unterlandes werden von den Oberländern 
Tschügger genannt. Der Name gehört wohl 
zum Reliktwort rtr. tschüch(a), tschocca 
'Baumstrunk, Stock', walserdt. Tschuggen 
'Bergstock', das auf vorröm. *CIUCCA beruht. 
Hieher gehört wohl auch der FamN Zogg; 
zum Verhältnis der Anlaute tsÐt�™s vgl. Stricker 
1981b, 179, Anm. 4. 

FamNB-CH 3, 2067: Zogg. Altverbürgert in SG 
(Buchs, Grabs, Sevelen, Tscherlach, Wartau). 

Deutung 
Zu rtr. tschüch(a) m. (koll.), tschocca koll. 
'Baumstrunk, Stock', mit Übernahme des 
rom. /�™c/ ins Deutsche als /ts-/; als PN Über-
name nach der kleinwüchsigen Körperge-
stalt des Erstbenannten, oder aber nach der 
Wohnstätte auf einer Rodung. Vgl. RN 3, 
794; Stricker 1987, 106. 

Typ: Übernamen 

Zoller 
 
tsÇ�œl¼r 
Bezeugt in: G, S 

nach 1371 Zoller (LUB I/1; 260): «... Smid ~ ...» 
*1413 zoller (LUB I/3; 235): «... øVlrich vnd 

Hans die ~ Burger ze veltkilch ...» 
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2. H. 16. Jh. Zoller (PfABe ZB 1574; fol. II 40r, 
Z 5): «Waß ich für Roß und vech ze gmainen 
a�ˆusgestelt ... dem hansen ~ z�ˆuo Benderen die 
Kolen [Kuh?] per 23 Gulden.» (G) 

1680 Zollerin (PfAS LBMD 1659; fol. 49v, Z 
5): «... Baptizata est filia ... parentes ... et Do-
mina Juliana ~ ab Oberweilen ...» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zoller (E). Nach Kaiser 1847 

1400 und 1455 bezeugt. 
Perret 1950, 218: Zoller. Seit dem 19. Jh. in Sar-

gans eingebürgert; gekürzt von Zollner 'Zöll-
ner, Zollbeamter'. 

FamNB-CH 3, 2067f.: Zoller. Altverbürgert in 
GR (Obersaxen, Vrin), SG (Au, Mogelsberg, 
Mosnang, Tablat, Widnau), SH und TG. 

FLNB I/5, 605f.: Zoller. Allenfalls enthalten im 
FlN �†Bei dem Sollerer (P). 

Deutung 
Zu mhd. zoller, zolnaere m. 
'Zolleinnehmer, Zöllner', nach der 
Tätigkeit. Vgl. RN 3, 666; Brechenmacher 
2, 865; Duden FamN 744. 

Typ: Soziale Gruppen 

Zollin 
 
Bezeugt in: E 

1747 Zollin (PfAE KaR 1650; S. 192, Z 33): «... 
Johanes ~ ...» 

Wertung der historischen Belege 
Lesart Zollin unsicher. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2067: Zolin. Vereinzelt jünger 

aus Italien eingebürgert. 

Deutung 
Unsicher; die vereinzelte Form mit unsiche-
rer Lesung erlaubt hier keine zuverlässige 
Deutung. In Oberitalien ist der FamN Zolin 
stark verbreitet im Veneto, sporadisch auch 
in Lombardei und Piemont. Sein anlauten-
des /dz-/ kann auf älterem /�™g-/ beruhen, ent-
sprechend der lautgerechten Entwicklung 
von lat. G vor E, I in diesem Raum. Doch ob 
unser Fall dorthin gehört, bleibt ganz offen. 

Zollker 
 
/tsÇ�œlék¼r/ (?) 
Bezeugt in: S 

1732 Zollker (PfAS LBMCD 1695; fol. 76v, 
8/7): «Patrini [Taufe]: ... [et] Maria Anna ~in» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Der nur einmal bezeugte Fall erlaubt keine 
räumliche Festlegung und bleibt unsicher. 
a) Mda. Zolgger m. ist der Name einer Ap-
felsorte und des dazugehörigen Apfel-
baums; allenfalls nach der Wohnstätte bei 
einem solchen oder nach einem bildhaften 
Vergleich? Vgl. FLNB I/5, 605; Jutz 2, 
1731. 

Typ: Wohnstättennamen 

b) Vielleicht verschrieben für Zolliker nach 
der Herkunft aus der Ortschaft Zollikon 
ZH? 

Typ: Übernamen 

Zorc  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für B aufgeführt. 

Zugliani  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für E aufgeführt. Aus Österreich ein-
gebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2075: Zugliani. 1922 aus Italien 

in GL (Schwändi) eingebürgert. 

Zülck 
 
/tsî¥lék/ (?) 
Bezeugt in: S 

1732 Zülckin (PfAS LBMCD 1695; fol. 77r, 
9/20): «Parentes: ... [et] Catharina ~» 
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Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Vielleicht zur Kurzform Zilg, Zilck, Zilch 
(mit Rundung i > ü) des Heiligennamens 
Ciliax, dieser durch Dissimilation aus lat. 
CYRIACUS, < griech. KYRIAKOS ('dem Herrn 
gehörig') entstanden. Vgl. RN 3, 366f.; Du-
den FamN 741; Brechenmacher 2, 859). 

Typ: Rufnamen 

b) Vielleicht zu einer Rumpfform Zilg von 
Cecilg, aus dem Heiligennamen Cäcilia, 
mit Rundung i > ü? Vgl. Duden FamN 741. 

VN: Cäcilia 
Typ: Rufnamen 

Zünd 
 
/tsî¥nt/ 
Bezeugt in: S, M 

1670 Zünd (PfAS LBMD 1659; fol. 124r, Z 8): 
«... sepultus est Infans M(eister) Christiani ~ 
de Schan.» (S) 

1671 Zünd (PfAS BB/F 1663; fol. 9v, Z 2): 
«Maister Christa ~» 

1788 Zund (PfAM LBMMC 1682; I S. 237, 
6/27): «Parentes ... et Anna ~in» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1960, 112: Zünd (S); 1671 bis 1681. 
FamB-S, 15: Zündt. In Schaan zwischen 1671 

und 1681 bezeugt. 
FamNB-CH 3, 2073: Zünd. Altverbürgert in SG 

(Altstätten, Balgach) und SZ. 

Deutung 
a) Zu mhd. zünden, zunden, zünten v. 'ent-
zünden, anzünden', nach der Tätigkeit als 
Ofenknecht, der im Backhaus oder in der 
Badestube den Ofen anheizt. Vgl. RN 3, 
764; Brechenmacher 2, 871. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Übername zu mhd. zundel, zunder m. 
'Feuerschwamm, Zunder', nach der Tätig-
keit als Zunderhändler oder als Sammler 
des für den Zunder benötigten Baumpilzes. 
Vgl. RN 3, 764. 

Typ: Übernamen 

Zündlin 
 
/tsî¥ntl̄�Œn/ 
Bezeugt in: V? 

1662 Zündlini (AS 1/1; fol. 172r, Z 11): «In strit-
tigen sachen Entzwüschen Joachim Verlingen 
vndt seiner Eheconsortin Margretha ~ Ist ... 
befohlen ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. zünden, zunden, zünten v. tr. 
'entzünden, anzünden', nach der Tätigkeit 
als Ofenknecht, der im Backhaus oder in 
der Badestube den Ofen anheizt. Die Ablei-
tung auf -lin kann (mask.) 
Individualbildung sein oder (neutr.) Dimi-
nutivbildung. Vgl. RN 3, 764; Brechenma-
cher 2, 871. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. zundel, zunder m. 'Feuer-
schwamm, Zunder', nach der Tätigkeit als 
Sammler des für den Zunder benötigten 
Baumpilzes, oder als Hersteller und Ver-
käufer von Zunder. Die Abl. kann (wie 
oben) Individualbildung oder Diminutivbil-
dung sein. Vgl. Brechenmacher 2, 871; Du-
den FamN 746. 

Typ: Übernamen 

c) Evtl. ist ein alter deutscher RuN Zundo 
anzusetzen, dazu die Koseform auf -lin. 
Vgl. Brechenmacher 2, 871. 

Typ: Rufnamen 

Zurburg 
 
/ts¥rbÇ¥rg/ 
Bezeugt in: V 

1584 Zur Burgk (U 56; fol. 22a): » (Jacob?) ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1930, 25: Jacb. zur Burgk. Transkription 
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des Legerbuchs. 
Ospelt 1939, 117: Zur Burg (V). 
FamNB-CH 3, 2078: Zurburg. Altverbürgert in 

SG (Balgach). 

Deutung 
Zu mhd. burc m. 'Burg, Schloss; Stadt', 
nach der Wohnstätte bei oder in einer Burg 
(dt. zur Burg). 

Typ: Wohnstättennamen 

Zürcher 
 
/tsî¥r¿¼r/ 
Bezeugt in: B, S 

1681 Zürcher (PfAS LBMD 1659; fol. 98v, Z 
35): «... coniuncti sunt ... et Maria ~in.» 

1696 Zürcher (PfAS LBMCD 1695; fol. 3r, 
7/25): «Parentes: ... et ~in» 

1708 Zürcher (PfAS LBMCD 1695; fol. 33v, 
6/20): «Patrini [Taufe] ... et Maria ~in» 

1785 Zürcher (PfAE TESFB 1650; fol. I 126r, 
9/13): «Parentes ... Balthasar ~ [et] Catharina 
Zürcherin ambo vagabundi.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Tschugmell 1957, 97: Zürcher (B). 1821 als 

Hintersass erwähnt. 
Fritz 1981, 74: Zürcher. Urkundlich bezeugt 

1362 in Silbertal. 
FamNB-CH 3, 2073f.: Zürcher. Altverbürgert in 

AG, AI (Appenzell), AR (Bühler, Gais, Grub, 
Herisau, Speicher, Stein, Teufen, Wald, Wolf-
halden), BE, GL (Rüti), ZG und ZH. 

Deutung 
Nach der Herkunft aus der Stadt Zürich, 
durch Ableitung auf -er. Vgl. RN 3, 564; 
Brechenmacher 2, 872. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zureich 
 
/ts¥r Ç�Š�›¿/ 
Bezeugt in: S 

~1510 zur aich (LUB I/4; 271): «øVlrich ~ B�™uwt 
das nÇund bett ...» (S) 

~1510 zur aich (LUB I/4; 285): «øVlrich ~ Le-
hentrager, H�™at ...» (S) 

~1510 zuraich (LUB I/4; 304): «... da von zinst 
... �•vlrich ~s lehen» (S) 

Wertung der historischen Belege 
Alle Belege aus dem Brandisischen Urbar bezie-
hen sich auf Besitz in der Gemeinde Schaan. 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2078: Zureich. Altverbürgert in 

TG und vereinzelt jünger eingebürgert aus 
Deutschland. 

Deutung 
Vorbemerkung: In Deutschland üblicher Name 
(Internet). 

Zu mhd. eich(e) f. 'Eiche', dt. zur Eiche, 
nach der Wohnstätte bei einer Eiche an ei-
ner Örtlichkeit dieses Namens (auch Haus-
name Zur Eiche möglich). Vgl. Brechenma-
cher 2, 872. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zurflüh  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für T aufgeführt. Aus der Schweiz 
eingebürgert. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2078: Zurflüh. Altverbürgert in 

BE. 

Deutung 
Nach der Wohnstätte an einem Ort genannt 
*zur Flüh oder nach der Herkunft etwa aus 
der Gemeinde La Roche (FR), deren deut-
scher Name Zurflüh war. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zwahlen  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für S aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2079f.: Zwahlen. Alt in BE. 
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Deutung 
Berndt. Ortsumschreibung z'Wahlen (dt. zu 
+ Wahlen). Wal-Namen finden sich in alten 
Sprachgrenzgebieten vielfach, so in der 
Ostschweiz (Walensee SG), aber auch ver-
breitet in den Kantonen Bern und Freiburg, 
dort, wo alemannische Kolonisten mit den 
romanischen Siedlern zusammentrafen. Mit 
Wal- bezeichneten die deutschsprachigen 
Alemannen Gebiete, die von Welschen 
oder Romanen besiedelt waren. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zwerg 
 
/tswÇ�Šrg/ 
Bezeugt in: S 

1742 Zwerg (PfAS LBMCD 1695; fol. 96r, 
10/28): «Parentes: Antonius ~ et ... ex Fras-
tanz» 

1753 Zwerk (PfAM LBMMC 1682; I S. 156, 
3/6): «Patrini [Taufe] ... Antoni ~» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
Ospelt 1939, 117: Zwerg (B). Im Jahr 1700 ge-

hörte Zwerk zu den Balzner Geschlechtern 
(vgl. Büchel 1918b, 67). 

Tschugmell 1957, 97: Zwerg (B). 1724 bis 1837. 

Deutung 
Vorbemerkung: Laut Beleg von 1742 aus Fras-
tanz. Der Name fehlt in FamNB-CH. 

a) Zu mhd. tẅerc m. 'Zwerg', als Übername 
für einen kleinen Menschen. Vgl. Brechen-
macher 2, 875; Duden FamN 746. 

Typ: Übernamen 

b) Zu mhd. tẅerch adj. 'quer, schief ge-
wachsen', nach der Lage der Wohnstätte, 
nach einem so benannten Ort oder als Über-
name für eine verkrüppelte Person. Vgl. 
Brechenmacher 2, 875; Duden FamN 746; 
Finsterwalder 1994, 548. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zwerger 
 
/tswÇ�Šrg¼r/ 
Bezeugt in: M 

1757 Zwercker (PfAM LBMMC 1682; III S. 46, 
9/10): «... obiit Antonius ~ vagus.» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2081: Zwerger. Vereinzelt jünger 

aus Deutschland eingebürgert. 

Deutung 
Vorbemerkung: Im süddeutschen Raum verbrei-
tet (Internet). 

Wohl zu mhd. tẅerch adj. 'quer, schief ge-
wachsen', abgeleitet auf -er, nach der 
Wohnstätte an einer solchen oder so be-
nannten Örtlichkeit. Vgl. Finsterwalder 
1994, 548. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zwick 
 
/tsw�”ék/ 
Bezeugt in: S 

1411 zwik (LUB I/1; 464): «... hat Haintz ~ ze 
lehen ...» 

1787 Zwickin (PfAS LBMCD 1695; fol. 177v, 
7/30): «Parentes: ... [et] Anna Maria ~ ex Ser-
faÇusch im T¨yrol» 

Ältere Nennungen oder Deutungen 
FamNB-CH 3, 2081: Zwick. Altverbürgert in TG 

und vereinzelt jünger aus Deutschland und Ita-
lien eingebürgert. 

Deutung 
a) Übername zu mhd. zwic m. 'Nagel, Bol-
zen; einmaliges Zwicken mit der Zange; 
Kniff, Schlag', nach der Tätigkeit als Na-
gelschmied, Schuhmacher oder in einem 
anderen Handwerk, das mit Nagel und 
Zange arbeitet. Vgl. RN 3, 722; 
Brechenmacher 2, 876; Duden FamN 746f. 

Typ: Soziale Gruppen 

b) Zu mhd. zwic m. 'Nagel, Bolzen, Keil', 
toponymisch 'keilförmiges Geländestück', 
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nach der Wohnstätte an einer solchen oder 
so genannten Örtlichkeit. Vgl. Brechenma-
cher 2, 876; Duden FamN 746f. 

Typ: Wohnstättennamen 

c) Übername zu mhd. zwic, zẅec m. 
'Pflock, Nagel, Bolzen, Keil', für einen kurz 
gewachsenen, derb gebauten Menschen. 
Vgl. Brechenmacher 2, 876. 

Typ: Übernamen 

d) Zu mda. Zwick m. 'Zwitter'? 
Typ: Übernamen 

Zwickli 
 
/tswÇ�Œékl�—/ 
Bezeugt in: E, S 

1695 Zwikli (PfAE RB 1637; fol. 107v, Z 3): «... 
vnd seindt vmb 22 Gulden am H[errn] ~ ver-
wissen worden.» 

1793 Zwigglin (PfAS KR; Nr 3, fol. 5v, Z 22): 
«... dem schreiner Meister Ulrich ~ ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Verkleinerungsform zu Þ Zwick. 
Typ: Übernamen 

Zwiefelhofer  
 
Im liechtensteinischen Bürgerverzeichnis 
1990 für Sb aufgeführt. 

Auswärtige Nennungen 
FamNB-CH 3, 2081: Zwiefelhofer. 1922 aus der 

ehemaligen Tschechoslowakei in ZH einge-
bürgert. 

Deutung 
Zu einem ON Zwiefelhof, so etwa im 
bayerischen Kreis Roth; nach der Herkunft. 

Typ: Wohnstättennamen 

Zwölfer 
 
/tswî�œlf¼r/ 
Bezeugt in: S, E 

1752 Zwölferin (PfAM LBMMC 1682; I S. 155, 
12/12): «Parentes ... [et] Anna Maria ~ vagi.» 
(E) 

1757 Zwölferin (PfAS LBMCD 1695; fol. 119r, 
1/20): «Parentes: ... [et] Maria Catharina ~» 

1766 Zwölfferi (PfAE TESFB 1650; fol. III 21r, 
1/27): «Sepelivi Catharinam ~ ex Bürs in 
Montefaun ...» 

Deutung 
Vorbemerkung: Laut Beleg von 1766 aus Bürs. 
Der FamN Zwölfer ist in Österreich verbreitet 
(Internet). Der Name fehlt in FamNB-CH. 

Übername zu mhd. zwelver m. 'Mitglied ei-
nes Zwölferkollegiums'. Vgl. Brechenma-
cher 2, 878; Duden FamN 747. 

Typ: Übernamen 
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