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«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE ...» / JÜRGEN SCHREMSER 

Vorwort 

Im Herbst des Jahres 1996 wurde der Verfasser 
dieses Forschungsberichts von den Nachkommen 
des liechtensteinischen Juristen und Politikers Dr. 
Alois Vogt (1906-1988)' beauftragt, Nachforschun
gen zur politischen Biographie ihres Vaters anzu
stellen. Der Verfasser übernahm diese Aufgabe als 
ausgebildeter Fachhistoriker. Abzuklären war die 
politische Tätigkeit Vogts in den Jahren 1933 bis 
1945, insbesondere die Phase seiner Regierungs
mitarbeit während des Zweiten Weltkrieges. Alois 
Vogt bekleidete damals neben dem liechtensteini
schen Regierungschef Dr. Josef Hoop das Amt des 
Regierungschef-Stellvertreters. 

Vor Beginn dieser Arbeit und hinsichtlich ihrer 
möglichen Publikation war die Wissenschaftlichkeit 
des Unterfangens abzusichern: die quellenmässige 
Nachvollziehbarkeit der Forschungsergebnisse und 
die Unparteilichkeit des Erkenntnisinteresses. Die
sen Anforderungen des Verfassers entsprachen die 
Auftraggeber in dreifacher Hinsicht: Erstens konn
ten die Nachforschungen ohne Rücksicht auf eine 
familiär «günstige» Einschätzung Alois Vogts durch
geführt und kommuniziert werden. Dem Verfasser 
wurde zweitens ein zeitlich offener Horizont für die 
ihm notwendig erscheinenden Abklärungen ge
währt. Schliesslich ermöglichten die Auftraggeber 
die Auswertung der Privatakten ihres Vaters. Diese 
Quelle wird in der vorliegenden Arbeit als PAAV 
(Privatakten Alois Vogt) gekennzeichnet und stellt 
eine wertvolle Ergänzung zum öffentlichen Archiv
materia] dar.2 

Die Recherchen unterstellten einen umfassen
den Begriff der «politischen Tätigkeit». Von Inter
esse waren alle parteilichen und amtlichen Hand
lungen Vogts sowie damit verknüpfte, diesen vor
gelagerte oder daraus erwachsende persönliche 
Beziehungen. Demgegenüber legt die vorliegende 
Darstellung den Schwerpunkt auf Vogts Regie
rungsmitarbeit 1938 bis 1945. Es interessieren vor 
allem die informellen Beziehungen mit Stellen und 
Personen im Deutschen Reich. 

Drei Gründe sind für diese Einschränkung mass
geblich: 
- In der zeitgeschichtlichen Literatur zu Liechten
steins Aussenbeziehungen ist die generelle Aus

richtung «freundlich nicht-provokativer Diplomatie 
gegenüber Hitlerdeutschland» (Geiger) wenig um
stritten.3 Bezüglich der einzelnen Flauptakteure 
werden unterschiedliche Akzente gesetzt.4 Fürst 
Franz Josef IL, Regierungschef Dr. Josef FIoop und 
Dr. Alois Vogt unterhielten jeder für sich persönli
che und diskrete Beziehungen ins Reich, unter 
Umgehung, teils unter Brüskierung der schweize
rischen Vertretungen.5 Wurden dabei Sonderinter
essen geltend gemacht, wurde zur Wahrung der 
Eigenstaatlichkeit (zu) weitgehendes Entgegen
kommen signalisiert, gar konspiriert? Alois Vogt 
nimmt in den liechtensteinisch-reichsdeutschen 
Beziehungen eine ambivalente Stellung ein. Der 
Historiker Peter Geiger weist auf Vogts Sympathien 
für das nationalsozialistische Deutschland hin, 

1) A l o i s V o g l , geb . 19 . J u l i 1 9 0 6 i n ß a l z e r s , gest. 23 . M ä r z 1 9 S 8 i n 
V a d u z , seit 1933 A d v o k a t u r b ü r o in V a d u z , 1 9 3 8 - 1 9 4 5 s te l lver t re 
t ende r R e g i e r u n g s c h e f des F ü r s t e n t u m s L i e c h t e n s t e i n . N a c h 1 9 4 5 i n 
z a h l r e i c h e n p a r t e i l i c h e n u n d a m t l i c h e n F u n k t i o n e n t ä t i g . 

2) N i c h t v e r w e n d e t w u r d e n die A k t e n aus d e m f ü r s t l i c h e n H a u s 
a rch iv . B e t r e f f e n d Dr. A l o i s Vogt k o n n t e n die a b z u k l ä r e n d e n V o r 
g ä n g e d u r c h a n d e r e Q u e l l e n u n d d ie b i s h e r i g e L i t e r a t u r e r fass t 
w e r d e n . So lches be t r i f f t d e n P u t s c h v e r s u c h 1 9 3 9 . die Ü b e r f ü h r u n g 
f ü r s t l i c h e r G e m ä l d e n a c h L i e c h t e n s t e i n u n d den K o n f l i k t z w i s c h e n 
F ü r s t F r a n z J o s e f II. u n d de r l i e c h t e n s t e i n i s c h e n R e g i e r u n g u m die 
E r r i c h t u n g der B e r n e r G e s a n d t s c h a f t 1944 . 

3) Z u r f r e u n c l l i c h - n i c h t p r o v o k a t i v e n Po l i t ik g e g e n ü b e r d e m Deut
s c h e n R e i c h u n d de r b e i b e h a l t e n e n A n l e h n u n g an die S c h w e i z s iehe 
H o r s t C a r l : L i e c h t e n s t e i n u n d das Dr i t t e R e i c h . K r i s e u n d Selbs t 
b e h a u p t u n g des K le in s t aa t e s . In: L i e c h t e n s t e i n - F ü r s t l i c h e s H a u s u n d 
s t aa t l i che O r d n u n g . H r s g . V o l k e r Press . D i e t e r W i l l o w e i t . V a d u z / 
M ü n c h e n / W i e n , 1 9 8 7 . S. 4 1 9 - 4 6 4 : z u r a n g e s p r o c h e n e n F r a g e de r 
a u s w ä r t i g e n Po l i t ik s iehe S. 4 4 2 f. 

K u r z b e l c g : C a r l : L i e c h t e n s t e i n u n d das Dr i t te R e i c h . - Peter Ge ige r : 
A n s c h l u s s g e f a h r e n u n d A n s c h l u s s t e n d e n z e n in de r l i e ch t ens t e in i 
s c h e n G e s c h i c h t e . In: L i e c h t e n s t e i n . K l e i n h e i t u n d I n t e r d e p e n d e n z 
(LPS 14). H r s g . Peter Geiger . A r n o W a s c h k u h n . V a d u z . 1990 , S. 8 3 . 

4) In B e z u g a u f A l o i s Vogt bei C a r l : L i e c h t e n s t e i n und das Dr i t te 
R e i c h . S. 4 3 6 : a u c h be i G e r h a r d K r e b s : Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r . 
L i e c h t e n s t e i n s B e z i e h u n g e n z u m « D r i t t e n R e i c h » . In: G W U 9 (1988) . 
S. 5 4 8 - 5 6 7 . In d i e se r F r a g e s iehe S. 559 . 
K u r z b e l e g : K r e b s : Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r . 

5) Die S c h w e i z besorg te die d i p l o m a t i s c h e V e r t r e t u n g L iech t ens t e in s 
i m A u s l a n d . Diese w u r d e be i d e r V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g 
des o f f i z i e l l e n B e r l i n - B e s u c h s 1 9 3 9 u m g a n g e n ; s iehe Peter Ge ige r : 
K r i s e n z e i t . L i e c h t e n s t e i n in den D r e i s s i g e r j a h r e n 1 9 3 8 - 1 9 3 9 , 2 Bde . 
V a d u z / Z ü r i c h , 1997, S. 3 3 8 - 3 4 0 ( B d . 2), 
K u r z b e l e g : G e i g e r : K r i s e n z e i t 1 (2). 

53 



konstatiert andererseits: «Vogt stellte sich der Ver
antwortung und arbeitete in der Koalitionsregie
rung loyal zuammen.» 6 Es ist aufschlussreich zu 
sehen, unter welchen Bedingungen diese Loyalität 
herausgefordert wurde. 
- Nach dem Krieg begannen die Behörden in 
Liechtenstein und der Schweiz mit Abklärungen 
zu nachrichtendienstlich oder nationalsozialistisch 
verdächtigen Personen. Alois Vogt wurde Gegen
stand entsprechender Erhebungen. In Liechten
stein führten sie zur Erwägung einer Minister
anklage,7 in der Schweiz zur Verhängung einer 
Einreisesperre gegen Alois Vogt vom April 1946 bis 
zum Dezember 1947.8 Alois Vogt wurde ausführ
lich zu seiner Rolle in den deutsch-liechtensteini
schen Beziehungen befragt. Die protokollierten 
Aussagen Vogts beleuchten Motive und Umstände 
der liechtensteinischen Beschwichtigungsdiplo
matie und sind eine wichtige Ergänzung der zeit
genössischen Quellen. 
- Schliesslich war Vogts Ernennung zum stellver
tretenden Regierungschef im März 1938 für die 
politische Laufbahn des jungen Juristen sowohl 
retro- wie prospektiv eine Zäsur. Vogts Regierungs
eintritt bedeutete für dessen Partei, die Vaterländi
sche Union (VU), die Besetzung ihrer bis dahin ein
flussreichsten landespolitischen Position. Zugleich 
hatte sich die VU als Koalitionspartner zu be
währen; Vogt zählte zusammen mit dem Parteiprä
sidenten Dr. Otto Schaedler zum rechten deutsch
völkischen Lager der einstigen Oppositionspartei. 
Was an ihrer Spitze vor 1938 ideologisch und tak
tisch erwogen wurde, Allianzen mit dem Dritten 
Reich, konnte nach dem Anschluss des Nachbar
landes Österreich verbindlich und riskant werden. 
Der Krieg verschärfte diese Situation, gerade für 
Vogt. Der Bestand einer liechtensteinischen Staat
lichkeit war nach 1939 elementar mit einer funk
tionierenden Landesversorgung und dem Wohl
wollen der deutschen Kriegsmacht verknüpft. Alois 
Vogt stand als wirtschaftszuständiger Regierungs
rat an zentraler Stelle der liechtensteinischen 
Kriegsvorsorge und zusehends auch der reichsbe
zogenen Kontaktdiplomatie. An ihn, das «deutsch
freundliche» Regierungsmitglied, waren von an

schlusswilligen Gruppen in Liechtenstein und im 
Deutschen Reich Erwartungen geknüpft. Der Hin
tergrund dieser Erwartungen, Alois Vogts Einsatz 
in rechtsgerichteten Oppositionsgruppen der Dreis
sigerjahre, ist eingangs dieses Forschungsberichts 
kurz zu beleuchten. 

Dennoch bleibt der Darstellungsanspruch ein
geschränkt. Von Vogt lagen dem Verfasser keine 
intentionalen Quellen: keine persönlichen Auf
zeichnungen, kein «Kriegstagebuch» vor. Absich
ten und Motive des Handelnden müssen aus Amts
dokumenten, Protokollen und Einschätzungen von 
Gesprächspartnern erschlossen werden. Zahlrei
che Kontaktnahmen Vogts sind zudem allein durch 
deutsche Quellen überliefert, 9 hier sind Kontexte 
abzuklären, Verbindungen zwischen scheinbar iso
lierten Dokumenten aufzuweisen und Fragen an die 
Involvierung Vogts zu stellen. Schliesslich wird kei
ne zusammenhängende Darstellung der Kriegszeit, 
auch keine Biographie des Politikers und Juristen 
Alois Vogt vorgelegt. Durchsichtiger werden soll 
Vogts Einbindung in die Kriegsdiplomatie, damit -
so hofft der Verfasser - auch deren kleinstaatliche 
Voraussetzungen und «ungewöhnliche Mittel». 1 0 

54 



«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE ...» / JÜRGEN SCHREMSER 

Vor 1938: 
Alois Vogts Engagement im 
Liechtensteiner Heimatdienst 
und in der Vaterländischen 
Union 

Vor Eintritt in die Regierung Hoop hatte sich Vogt 
fünf Jahre politisch exponiert. Er gehörte am 1. Ok
tober 1933 zu den Mitbegründern der oppositio
nellen Gruppierung Liechtensteiner Heimatdienst 
(LHD). Deren anfänglich reformerische Bekennt
nisse wurden bald durch völkische und autoritäre 
Positionen überlagert. Zahlreiche Gründungsmit
glieder trennten sich deshalb vom LHD. Alois Vogt 
blieb, neben Otto Schaedler und Carl von Vogel
sang, in der Landesleitung. Nach Zusammen-
schluss des LHD mit der christlich-sozialen Volks
partei (VP) zur Vaterländischen Union (VU) auf den 
Jahreswechsel 1935/36 gehörte Vogt erneut als Se
kretär dem Parteivorstand an. Zusammen mit Otto 
Schaedler und Carl von Vogelsang zählte er zum 
einflussreichen «rechten» Flügel der erweiterten 
Opposition. Vogelsang war wie zuvor im LHD lei
tender Redaktor der Parteizeitung, des nunmeh
rigen «Liechtensteiner Vaterland». 

Politische Praxis und personelle Zusammenset
zung des LHD als rechtsgerichtete liechtensteini
sche Oppositionsbewegung sind andernorts aus
führlich dargestellt.1' In Bezug auf Alois Vogt sollen 
zwei Eigentümlichkeiten des LHD kurz beleuchtet 
werden. Von Belang sind erstens die ideologische 
Annäherung an völkische, antiliberale und autori
täre Positionen in der europäischen Rechten der 
Dreissigerjahre, zum zweiten die organisatorische 
Verbindung mit Stellen und Personen im national
sozialistischen Deutschland. Für die politische Prä
gung Vogts und für seine spätere Zusammenarbeit 
mit Regierungschef Dr. Josef Hoop sind weitere 
Hintergründe benennbar: Vogts Studienzeit in 
Österreich und soziale Querverbindungen in der 
liechtensteinischen Kleingesellschaft. 

STÄNDESTAATSIDEE UND ANTISEMITISMUS 

Der LHD hatte kaum eigenes ideologisches Profil. 
Er bediente sich ausländischer Modelle. In Rhe
torik und organisatorischer Selbstdarstellung wur
den Elemente des deutschen Nationalsozialismus 
und italienischen Faschismus, der österreichischen 
Ständestaatsidee und der schweizerischen Erneue

rung übernommen. Ausdrücklich lehnte man sich 
an die katholische Gesellschaftslehre an. Die kirch
liche Kritik an wirtschaftlicher und kultureller Mo
dernisierung traf sich mit dem Wunsch nach einer 
konservativ-autoritären Wende. Auch die antisemi
tischen Ausfälle des LFID konnten an eine katholi
sche Tradition anknüpfen und fanden über die 
Grenzen der Organisation Gehör. 1 2 

Ideologisch exponierte sich Alois Vogt von An
fang an. Er verfasste zahlreiche Leitartikel in der 
LHD-Zeitung und trat an den LHD-Versammlungen 
neben Otto Schaedler als Redner auf. Zentral in 
Vogts Texten ist die Propagierung eines liechten
steinischen Ständestaates zur Überwindung von 
Parteienstreit und Wirtschaftskrise. Vogt beschwor 
den Gemeinnutz und die «religiösen und kulturel
len Güter» Liechtensteins, die es gegen Atheismus 

6) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2. S. 180 . 

7) In den l i e c h t e n s t e i n i s c h e n L a n d t a g s a k t e n 1 9 4 6 f i n d e n s i c h die 
s t a a t s a n w a l t l i c h e n G r u n d l a g e n z u d i e se r Ü b e r l e g u n g : L L A L T A 1 9 4 6 
L 26 . 

8) D o k u m e n t i e r t i m B u n d e s a r c h i v B e r n ( B A B ) : B A B E 2 0 0 1 (E) 
1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 4 0 s o w i e e b e n d a E 4 3 2 0 fB) 1990/1 33 B d . 5 2 . 

9) Z u d i e se r Q u e l l e n p r o b l e m a t i k e rgab s i ch e ine K o n t r o v e r s e z w i 
s c h e n den d e u t s c h e n « L i e c h t e n s t e i n - H i s t o r i k e r n » H o r s t C a r l u n d 
G e r h a r d K r e b s . S i e h e H o r s t C a r l : V o m H a n d l u n g s s p i e l r a u m eines 
K l e i n s t a a t e s - z u G e r h a r d K r e b s : Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r . 
L i e c h t e n s t e i n s B e z i e h u n g e n z u m « D r i t t e n R e i c h » . In: G W U 8 (1989) , 
S. 4 8 6 - 4 9 3 . 
K u r z b e l e g : C a r l : V o m H a n d l u n g s s p i e l r a u m e ines K l e i n s t a a t e s . 

10) F o r m u l i e r u n g v o n A l o i s Vogt i n e i n e m S c h r e i b e n a n Dr. A l f r e d 
Z e h n d e r (BPD) v o m 8. J u l i 1 9 4 6 . S i ehe B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 
B d . 52 . 

11) Ich s t ü t z e m i c h a u f f o l g e n d e A r b e i t e n : J o s e p h W a l k : L i e c h t e n 
s te in 1 9 3 3 - 1 9 4 5 . N a t i o n a l s o z i a l i s m u s i m M i k r o k o s m o s . In: Das U n 
r e c h t s r e g i m e . H r s g . U r s u l a B ü t t n e r . H a m b u r g 1 9 8 6 . B d . 1. 
S. 3 7 6 - 4 2 5 . K u r z b e l e g : W a l k : L i e c h t e n s t e i n 1 9 3 3 - 1 9 4 5 . 
K l a u s B i e d e r m a n n : D e r L i e c h t e n s t e i n e r H e i m a t d i e n s t 1 9 3 3 - 1 9 3 5 . 
D r e i J a h r e K a m p f gegen d e n Pa r t e i ens t aa t f ü r e ine b e r u f s s t ä n d i s c h e 
O r d n u n g , S e m i n a r a r b e i t U n i v . B e r n , 1 9 9 1 . 
Ge ige r : K r i s e n z e i t 1, S. 3 6 5 - 4 1 3 . 

12) A n t i s e m i t i s m u s a r t i k u l i e r t e s i c h im L i e c h t e n s t e i n de r Z w a n z i g e r -
bis V i e r z i g e r j a h r e i n de r Presse , b e i den P f a d f i n d e r n , i n L a n d t a g s 
deba t ten u n d - b ü r o k r a t i s c h k a n a l i s i e r t - i m N a c h v o l l z u g deu t sche r 
V e r t r e i b u n g s - u n d s c h w e i z e r i s c h e r E i n w a n d e r u n g s p o l i t i k g e g e n ü b e r 
j ü d i s c h e n P e r s o n e n ab 1 9 3 8 . S iehe W a l k : L i e c h t e n s t e i n 1 9 3 3 - 1 9 4 5 , 
S. 3 7 9 - 3 8 4 , s o w i e Ge ige r : A n t i s e m i t i s m u s u n d L i e c h t e n s t e i n , ö f f e n t 
l i c h e r V o r t r a g 26 . M a i 1997 . D e r s e l b e : K r i s e n z e i t 2 . S. 4 2 7 - 4 6 7 . 
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und Bolschewismus zu verteidigen gelte.13 Auf den 
Modellcharakter rechter europäischer Bewegungen 
wies Vogt hin, ohne ihn näher zu untersuchen.1 4 

Vogts Texte tragen stark rhetorische Züge, sie sind 
im LHD-Jargon appellativ und behauptend, Diffe
renzierungen finden sich bei der Ständestaatsidee. 
Ein berufsständischer Staatsaufbau sei gerade dem 
kleinen kulturell, religiös und wirtschaftlich «ziem
lich gleichförmigen» Liechtenstein angemessen.15 

Antisemitisches wurde in Vogts LHD-Artikeln, so es 
dort überhaupt eine Rolle spielt, indirekt ange
tönt . 1 6 In der Praxis machte Vogt einen zwiespälti
gen Eindruck. Er assistierte in den Jahren 1936 bis 
1938 in der VU-Kampagne gegen den landesansäs
sigen deutsch-jüdischen Sally Isenberg dem Kam
pagnenführer Carl von Vogelsang rechtlich und in 
der Materialbeschaffung.1 7 Vogt trug die antisemi
tisch versetzte Einbürgerungskritik mit, ebenso die 
Assoziierung des Jüdischen mit übermächtigen 
Finanzkräften. In persönlichen und geschäftlichen 
Beziehungen relativierten sich Vogts antisemitische 
Einstellungen. In Unterredungen mit Isenberg 
verhielt sich Vogt ausweichend, distanzierte er sich 
vom Rassenantisemitismus.18 1936 vertrat er die 
jüdische Mandantin eines österreichischen Kolle
gen in einer Einbürgerungsfrage. 1 9 Während des 
Krieges sollte Alois Vogt die Regierungspolitik ge
genüber jüdischen Personen mittragen, die Abwei
sung zahlreicher Aufenthaltsgesuche nach 1938 
wie die deutscherseits beargwöhnte Duldung einer 
jüdischen Kolonie in Liechtenstein während des 
Krieges. 

Auch in persönliche LFID-Verbindungen mit 
Stellen im Deutschen Reich war Alois Vogt einbe
zogen. Die Kontakte bestanden vor allem zum na
tionalsozialistisch geprägten deutschen Auslands
institut in Stuttgart und dem damit verbundenen 
Volksbund für das Deutschtum im Ausland (VDA). 
Sie wurden vom rechten VU-Flügel nach 1936 auf
rechterhalten. Es kam zu gegenseitigen Besuchen, 
zur Einrichtung eines deutschvölkischen Fremden
verkehrs und zur Belieferung des LHD mit Propa
gandamaterial.2 0 Ein VDA-Mitarbeiter datierte die 
Verbindungsaufnahme ins Frühjahr 1934,2 1 Vogt 
selbst gab nach dem Krieg an, anlässlich einer 

LHD-Reise nach Stuttgart VDA-Vertreter persönlich 
kennengelernt zu haben. 2 2 Für den LHD-Exponen-
ten Vogt erwiesen sich die Kontakte ins Reich als 
zweischneidig: Sie bedeuteten einerseits eine Auf
wertung der eigenen ausserparlamentarischen Be
wegung. Indem man sich auf Staatlichkeit und Auf-
bau-«Leistungen» der NSDAP bezog, machte man 
die eigene Organisation wichtiger, ihre vagen 
Reformideen und Einflussschwäche überspielend. 
In dieser Hinsicht wurde die Anlehnung auch im 
Vokabular, über den LHD-Besuchsverkehr 2 3 und in 
den antisemitischen, durch das Dritte Reich «auto
risierten», Spitzen der Einbürgerungskritik offen
gelegt. Dennoch gestalteten sich die deutschen Ver
bindungen nicht problemlos. Dies lag einerseits an 
Einschätzungen im Deutschen Reich, aber auch an 
unterschiedlichen Ambitionen der LHD-Exponen-
ten. Der LHD wurde als zu schwach oder als zu 
wenig profiliert eingeschätzt. 2 4 Skeptisch wurde 
der umtriebige Carl von Vogelsang beurteilt,2 5 der 
sich Meriten im Reich erhoffte und weitgehende 
Kooperationsideen nähr te . 2 6 Vogt und Schaedler 
andererseits, laut Vogelsang «zwei junge CVer», 2 7 

bekannten sich zu ihren Sympathien für Elemente 
des Nationalsozialismus, teilten aber weder den 
Eifer noch die Ziele ihres Redaktors. Ihr Augen
merk galt der Landespolitik. Den engeren VDA-
Kontakt behandelte wohl auch Vogt diskret. 2 8 Vo
gelsang Hess man gewähren, als nützlicher Fana
tiker, wohl auch, da man vermeinte, die deutschen 
Linien kontrollieren zu können, 2 9 permanent um 
sie gekümmert hat man sich nicht. In Vogelsangs 
umfangreicher, nach Deutschland gerichteter Kor
respondenz taucht Vogt nur sporadisch auf, eine 
für Kooperationsfragen anberaumte Neujahrsbe
sprechung mit dem Stuttgarter Kontaktmann Dr. 
Frank liess er 1936 platzen. 3 0 

Als die Spitzeltätigkeit Vogelsangs für Reichs
stellen im Januar 1937 aufflog, kippte die Nützlich
keit der deutschen Verbindungen. Vogelsangs Ak
tivitäten überraschten nicht in ihrem Bestehen, 
aber in ihrem Ausmass den VU-Parteivorstand un
ter Otto Schaedler, Alois Ritter und Alois Vogt. 1937 
stand der innenpolitische Kredit, die Machtbetei
ligung in Liechtenstein auf dem Spiel. Vogelsang 
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wurde ausser Landes geschafft,31 die deutschen 
Linien in eigener Regie aufrechterhalten. Im März 
1938, nach der Eingliederung Österreichs ins Deut
sche Reich, erwiesen sie sich als innenpolitisches 
Druckmittel, institutionelle Macht zu erlangen. 

ALOIS VOGTS STUDIEN IN WIEN: 
DEUTSCHNATIONALE UND ANTISEMITISCHE 
BEWEGUNGEN AUF UNIVERSITÄTSBODEN 

Alois Vogts Vertretung der ständischen Idee ver
dankte sich einer österreichischen Prägung. Vogt 
studierte in den Jahren 1928 bis 1933 in Innsbruck 
und Wien Rechtswissenschaften.32 Bei Professor 
Othmar Spann, dem prominentesten Theoretiker 
eines ständisch-organischen Gesellschaftsaufbaus 
in Österreich, belegte Vogt Volkswirtschaftslehre. 
Über Vogts Zugehörigkeit zur katholischen Studen
tenschaft Österreichs ergab sich eine weitere Nähe 
zum österreichischen Ständeregime. Auch anti
semitische und völkische Haltungen hatten einen 
Hintergrund in Vogts Studienzeit in Wien. 3 3 Dort 
ereignete sich verbale und tätliche Judenhetze in 
Hörsälen, ein einflussreicher deutschnationaler 
Teil der Professorenschaft stützte dies. Der pronon-
ciert deutschvölkische Wenzel Gleispach war Vogts 
Strafrechtsprofessor. Gleispach forderte eine Un
terteilung der Studentenschaft nach Volks- und 
Sprachgruppen. Vogts deutschnationale und anti
semitische Beeinflussung im Umkreis der Wiener 
Universität ergeht aus knappen Eintragungen in 
den Inskriptionsbüchern; dort gibt Vogt unter der 
Rubrik Volkszugehörigkeit einmal «deutsch», ein 
ander Mal «deutsch-arisch» an. 3 4 Welche genaue 
politische Zuordnung diese Kürzel einschlössen, ist 
schwieriger zu bestimmen. Zu Vogts Studienzeit 
und bis zum Anschluss 1938 war das deutschna-

1.3) L H D - Z e i t u n g 14. O k t o b e r 1 9 3 3 . 

14) L H D - Z e i t u n g 28 . O k t o b e r 1 9 3 3 ; 13. J a n u a r 1 9 3 4 . 

15) L H D - Z e i t u n g 14. F e b r u a r 1 9 3 4 . 

16) E t w a bei e iner ö f f e n t l i c h e n V e r t e i d i g u n g V o g e l s a n g s in de r L H D -
Z e i t u n g I S . A p r i l 1 9 3 4 . 

1 0 Ge ige r : K r i s e n z e i t 1, S. 4 4 1 - 4 4 9 . 

18) P A A V / 3 4 0 . 2 3 . J u n i 1 9 3 6 ; L L A R F 1 8 0 / 3 0 9 , 25 . M a i 1 9 3 8 . 

19) L L A R F 1 6 1 / 0 4 1 . 

20) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 K o r r e s p o n d e n z C a r l v. V o g e l s a n g , B r i e f e 
Nr. 1 1 7 - 1 1 9 . 

21) A A , PA Po l i t i s ches 1 9 2 2 - 1 9 3 6 . 19. S e p t e m b e r 1 9 3 5 : W a l t h e r 
R e u s c h ( V D A ) an A A . 

22) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 B d . 52 . V e r n e h m u n g s p r o t o k o l l e A l o i s 
Vogt de r s c h w e i z e r i s c h e n B u n d e s p o l i z e i (Bupo) v o m 2 4 . / 2 5 . Sep
t e m b e r 1 9 4 6 u n d 2 1 . A u g u s t 1 9 4 7 . 
K u r z b e l e g : B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1946 (1947) . 

23) B e r i c h t ü b e r L H D - R e i s e g e s e l l s c h a f t b e i m d e u t s c h e n A u s l a n d s 
ins t i tu t i n L H D - Z e i t u n g 23 . N o v e m b e r 1 9 3 5 . 

24) A A , P A Pol i t . S c h r i f t s t ü c k e 1 9 2 3 - 1 9 3 8 , 29 . N o v e m b e r 1935: 
K o n s u l V o i g t an A A . S iehe a u c h W a l k : L i e c h t e n s t e i n 1 9 3 3 - 1 9 4 5 . 
S. 3 8 8 , ü b e r e i n e n B e r i c h t de r L a n d e s l e i t u n g L H D v o m 2 2 . D e z e m 
ber 1 9 3 4 . 

25) A A . P A Pol i t . S c h r i f t s t ü c k e 1 9 2 3 - 1 9 3 8 , 17. J u n i 1 9 3 5 : S c h ä f e r -
R ü m e l i n ( K o n s u l a t Z ü r i c h ) a n A A ; e b e n d a Po l i t i s ches 1 9 2 2 - 1 9 3 6 . 
15 . A u g u s t 1935: S t e i n a c h e r ( V D A ) an P r o m i . Das G e n e r a l k o n s u l a t 
Z ü r i c h r ie t b e i A A u n d P r o m i v o n e i n e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
V o g e l s a n g ab . Dies w u r d e d e m V D A m i t S c h r e i b e n v o m 5. A u g u s t 
1935 mi tge te i l t . 

26) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 , Nr. 4 8 - 5 3 , Nr. 1 1 7 - 1 1 9 , L a g e b e r i c h t e aus 
L i e c h t e n s t e i n u n d V o r s c h l ä g e z u r Z u s a m m e n a r b e i t m i t LFID bzw. 
V U . 

27) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 , Nr . 24 , 19. J u n i 1 9 3 5 . 

28) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 . Nr . 3 4 - 3 5 , 8. N o v e m b e r 1 9 3 5 : Dr. F r a n k 
e r s u c h t u m « a l l e r s t r e n g s t e s S t i l l s c h w e i g e n » ü b e r A r b e i t s d i e n s t -
P l ä n e , « n u r de r engste F ü h r e r r a t des L H D » sol le d a v o n K e n n t n i s 
h a b e n . 

29) A A . P A Po l i t i s ches 1 9 2 2 - 1 9 3 6 . 15 . A u g u s t 1 9 3 5 : S t e i n a c h e r 
( V D A ) an P r o m i . 

30) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 , Nr. 36 . 7. J a n u a r 1936. 

31) S i ehe d ie d r a m a t i s c h e S c h i l d e r u n g be i G e i g e r : K r i s e n z e i l 1, 
S. 4 5 6 - 4 6 0 . 

32) Das S o m m e r s e m e s t e r 1931 v e r b r a c h t e er i n F r e i b u r g i n de r 
S c h w e i z . A l o i s Vogt b e g a n n m i t d e m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 2 8 / 2 9 i n 
I n n s b r u c k , wechse l t e i m W i n t e r s e m e s t e r 1 9 3 0 / 3 1 n a c h W i e n ü b e r 
u n d sch loss do r t se ine S t u d i e n i m M ä r z 1 9 3 3 , k n a p p 2 7 - j ä h r i g , 
m i t de r P r o m o t i o n z u m Dr. jur . ab . 

33) S iehe h i e r z u O l i v e r R a t h k o l b : Die R e c h t s - u n d S t a a t s w i s s e n s c h a f t 
l i che F a k u l t ä t de r U n i v e r s i t ä t W i e n z w i s c h e n A n t i s e m i t i s m u s , 
D e u t s c h n a t i o n a l i s m u s u n d N a t i o n a l s o z i a l i s m u s 1 9 3 8 , d a v o r u n d 
d a n a c h . In: W i l l f ä h r i g e W i s s e n s c h a f t : die U n i v e r s i t ä t W i e n 
1 9 3 8 - 1 9 4 5 . H r s g . H e i s s . M a t t l . M e i s l et a l . W i e n , 1 9 8 9 . S. 1 9 7 - 2 3 2 . 

34) U A W « N a t i o n a l e » J u r i s t e n : W i n t e r s e m e s t e r 1 9 3 1 / 3 2 . S o m m e r 
semes t e r 1 9 3 2 . 
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tionale Lager in Österreich gespalten. Vogt gehörte 
einer Studentenverbindung des Katholischen Car-
tellverbands (CV) an. 3 5 Der CV sah sich im Gegen
satz zu «schlagenden Verbindungen», das heisst 
Duellwaffen tragenden und zusehends nationalso
zialistisch gesinnten Burschenschaften. Mit wach
sendem Einfluss des Nationalsozialismus auf öster
reichischem Universitätsboden und mit Hitlers 
Machtübernahme 1933 rückte der CV von seiner 
Anschlussorientierung ab und bekannte sich, zu
mal offiziell, zum österreichischen Ständeregime. 3 6 

Zu Vogts Haltung in diesen Fragen fanden sich kei
ne Dokumente, allerdings blieb er auch nach seiner 
Studienzeit dem CV verbunden. Eine Deutschland
kritische Zeitung dieser Provenienz hatte Vogt bei 
sich aufliegen. 3 7 

MACHTKOMPROMISSE UND SOZIALE 
QUERVERBINDUNGEN 

Die Wende von der lärmigen Radikalopposition des 
LHD zur Selbsteinbindung ins bekämpfte Parteien
system Liechtensteins machte Alois Vogt mit, in lei
tender Position, zugleich taktisch moderierend und 
verhandlungsbereit. 

1935 zählte Vogt zu den Befürwortern einer 
Zusammenarbeit von LHD und VP mit der Regie
rungspartei FBP. 3 8 Vogt nahm an den entsprechen
den «Friedensverhandlungen» zwischen Oktober 
und Weihnachten 1935 teil. Die 1938 durchge
setzte Regierungs-, Landtags- und Behördenbeteili
gung wurde bereits in Vorschlag gebracht. Als es 
im Gefolge des Anschlusses Österreichs zur liech
tensteinischen «Märzkrise» 3 4 und zum Abschluss 
eines Parteienfriedens kam, war Alois Vogt in des
sen Aushandlung einbezogen, zusammen mit Dr. 
Alois Ritter und im Kontakt mit dem vermittelnden, 
wirtschaftlich argumentierenden Floldingunterneh-
mer Guido Feger. Schaedler trat als Hardliner auf: 
mit rigorosen Forderungen und über den nicht un
gefährlichen, eigenmächtigen Umweg in Berlin. 4 0 

Am 29. März 1938 wurde Alois Vogt durch den VU-
Landesausschüss als Regierungschef-Stellvertreter 
nominiert. 4 1 

Vogts Beteiligung an der Regierungsmacht 1938 
ist nicht allein mit Blick auf einen parteilich 
gestützten Ehrgeiz zu beurteilen. Seiner «Anpas
sungsfähigkeit» lagen überparteiliche Werthaltun
gen und Beziehungen zugrunde. 4 2 Bereits hinter 
der rhetorischen Kraftmeierei und Neuerungsgeste 
des LHD fand sich ein breiter Konsens mit dem 
ländlich-katholischen Liechtenstein. An kulturellen 
Grundstrukturen wie Geschlechterrollen, Besitz
verhältnissen und Machthierarchien rührte die 
«Radikalopposition» nicht. 4 3 Die liechtensteinische 
Kleingesellschaft funktioniert(e) schliesslich über 
Beziehungen, die quer zu den parteilichen Einfluss
sphären und amtlichen Abstufungen verlaufen. 
Alois Vogt war diesbezüglich gut verknüpft: gebo
ren 1906, in eine Zeit vor der Parteiengründung, 
erfolgte seine politische Sozialisierung über ver
wandtschaftliche Nähe, männerbündische Protekti-
ons- und Allianzbeziehungen. Der ältere Cousin 
Otto Schaedler und die Verbindung zur entfernt 
verwandten Familie Rheinberger standen beim 
Eintritt Vogts in den LHD Pate.4 4 Die Rheinbergers 
hatten kulturelle und familiäre Beziehungen nach 
Deutschland. Sie wohnten auf Schloss Gutenberg in 
Baizers, der Geburtsgemeinde von Alois Vogt. 
Schliesslich kam der Student Vogt bereits vor Ein
tritt in den LHD enger mit Regierungschef Dr. Josef 
Hoop zusammen. 

Aus den Jahren 1931 bis 1933 ist uns im Liech
tensteinischen Landesarchiv eine Korrespondenz 
zwischen dem Jus-Studenten Alois Vogt und Josef 
FIoop überliefert. 4 5 In den Briefen herrscht der Ton 
studentischer Kameraderie, Vogt schreibt «Lieber 
Alter Herr», Hoop begrüsst mit «Lieber Cartell-
bruder» . 4 6 

Im gesamten Briefwechsel schlägt sich auch ein 
Protektionsverhältnis Hoops gegenüber dem elf 
Jahre jüngeren Vogt nieder. Dieser überarbeitete 
für den Regierungschef Korrekturabzüge neuer 
Gesetzesregister. FIoop vermittelte ausserdem Stu
dienstipendien und verwandte sich für eine Anstel
lung Vogts bei der Landesverwaltung. Aus Anrede 
und Briefform spricht oft der Respekt des jungen, 
von allerlei Geld- und Prüfungssorgen geplagten 
Vogt gegenüber dem korrekt-väterlich auftretenden 
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Regierungschef Hoop. Letzterer hatte seine Studien 
ebenfalls in Österreich absolviert.4 7 

Anders als viele Anhänger des LHD und der 
nachmaligen VU, aufgrund der politischen Majori-
sierung durch die FBP verbittert, durch die Wirt
schaftskrise getroffen, anders auch als der «poli
tisch naive Eiferer» 4 8 Vogelsang war Alois Vogt ein 
integrierter Landesbewohner. Er war verwandt
schaftlich weitläufig eingebettet, als Jurist mit dem 
Treuhandpionier und VU-Mitglied Guido Feger 
früh geschäftlich verbunden. 4 9 Alois Vogt war 
politisch ambitioniert, zur Erreichung konkreter 
Machtziele aber auch kompromissfähig. Schliess
lich dürfte er kein Hasardeur gewesen sein, die 
Entwicklung Hitlerdeutschlands, anfänglich mit 
Sympathie und Geltungsdrang begrüsst, rückte 
1938 und danach in ein anderes Licht. 

45) L L A R F 1 1 7 / 0 6 6 . 

46) A l o i s Vogt u n d J o s e f H o o p g e h ö r t e n z u d e n G r ü n d e r n de r ers ten 
l i e c h t e n s t e i n i s c h e n S t u d e n t e n v e r b i n d u n g e n . H o o p w a r M i t b e g r ü n d e r 
de r R h e n a n i a 1 9 1 6 , Vogt de r R h e i n m a r k 1 9 2 5 . 

47) Dr. J o s e f H o o p . 1 8 9 5 - 1 9 5 9 . s tud ie r te o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n a n 
d e r U n i v e r s i t ä t I n n s b r u c k u n d p r o m o v i e r t e do r t 1 9 2 0 . V o n 
1 9 2 8 - 1 9 4 5 w a r er R e g i e r u n g s c h e f des F ü r s t e n t u m s L i e c h t e n s t e i n . 

48) Ge ige r : K r i s e n z e i t 1. S. 4 6 0 . 

49) P A A V / 1 S 0 . A l o i s Vogt hatte bere i t s 1 9 3 3 e ine B ü r o g e m e i n s c h a f t 
m i t G u i d o Feg e r u n d w a r P r o k u r i s t v o n d e s s e n A l l g e m e i n e r 
T r e u h a n d A G . Pe te r G e i g e r b e m e r k t , dass A l o i s Vogt « a l s Rech t s 
a n w a l t n o c h w e n i g e r f o l g r e i c h » war . S i ehe Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, 
S. 1 8 0 . Diese E i n s c h ä t z u n g w i r d m a n f ü r den V e r l a u f der D r e i s s i g e r 
j a h r e d i f f e r e n z i e r e n m ü s s e n . Im P A A V f i n d e n s i ch H i n w e i s e a u f 
z a h l r e i c h e z i v i l r e c h t l i c h e u n d no t a r i e l l e M a n d a t e . A l o i s Vog t e r k l ä r t e 
1 9 4 6 . dass er v o r d e m R e g i e r u n g s e i n t r i t t v e r m ö g e n d e r g e w e s e n sei 
a ls d a n a c h : B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 B d . 52 , 2. M a i 1 9 4 6 : Vogt a n 
V i z e r e g i e r u n g s c h e f N i g g . 

35) S iehe K o r r e s p o n d e n z H o o p - V o g t in L L A R F 1 1 7 / 0 6 6 ; RF, 169/ 
170. Nr . 24, 19 . J u n i 1935 . s o w i e P A A V / 3 2 5 , O k t o b e r 1 9 3 7 : B r i e f 
w e c h s e l A l o i s Vog t m i t de r k a t h o l i s c h e n K o r p o r a t i o n R a e t o - B a v a r i a . 

36) Z u d iese r T h e m a t i k : M a r k u s J u e n : W a f f e n s t u d e n t e n u n d 
ka tho l i s che K o r p o r a t i o n e n a n de r U n i v e r s i t ä t W i e n 1 9 1 8 - 1 9 3 8 . 
V e r s u c h e ine r B e s l a n d e s a u f n a h m e . D i p l o m a r b e i t U n i v . W i e n 1 9 9 4 
s o w i e M i c h a e l G e h l e r : S tuden t en u n d Po l i t i k . Der K a m p f u m d ie 
V o r h e r r s c h a f t a n de r U n i v e r s i t ä t I n n s b r u c k 1 9 1 8 - 1 9 3 8 ( I n n s b r u c k e r 
F o r s c h u n g e n z u r Ze i t ge sch i ch t e . H r s g . R o l f S te in inger , Inst i tut f ü r 
Ze i tgesch ich te de r U n i v e r s i t ä t I n n s b r u c k . B d . 6 , 1990) . 

37) L L A R E 1 6 9 / 1 7 0 . Nr . 10 . 9. J u n i 1 9 3 4 : V o g e l s a n g sch re ib t , dass 
er den « C h r i s t l i c h e n S t ä n d e s t a a t » ö f t e r s « b e i Dr. Vog t» sehe u n d 
beklagt s i ch ü b e r d ie P u b l i k a t i o n , s ie « g l a u b t n u r i n F o r m v o n H e t z e 
ü b e r D e u t s c h l a n d s c h r e i b e n z u s o l l e n . » 

38) Ge ige r : K r i s e n z e i t 1, S. 4 2 1 . 

39) S iehe die a u s f ü h r l i c h e D a r s t e l l u n g i n Ge ige r : K r i s e n z e i t 2. 
S. 1 0 8 - 1 8 6 . 

40) E b e n d a , S. 1 6 3 - 1 6 7 . 

41) P A A V / 4 6 7 , 29 . M ä r z 1 9 3 8 : P r o t o k o l l V U - L a n d e s a u s s c h u s s -
s i t zung . 

42) Peter G e i g e r b e m e r k t , dass s i c h A l o i s Vogt v e r ä n d e r t e n p o l i 
t i schen S i t ua t i onen r a s c h anpass te , m i t R e g i e r u n g s e i n t r i t t 1 9 3 8 se i 
s e in E h r g e i z b e f r i e d i g t g e w e s e n . S i ehe Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, S. 180 . 

43) Peter G e i g e r w e i s t a u f d e n « r ü c k w ä r t s g e w a n d t e n » Z u g von 
O r g a n i s a t i o n u n d P r o g r a m m des L H D h i n ; s iehe Ge ige r : K r i s e n z e i t 1. 
S. 379 . 

44) In te rv iews m i t R u d o l f R h e i n b e r g e r . 2 7 . J a n u a r 1 9 9 7 , u n d 
E m a n u e l Vogt , 9. D e z e m b e r 1 9 9 6 . 
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Alois Vogts Eintritt 
in die Regierung Hoop 1938: 
Weichenstellungen und 
Zusammenarbeit 

Die Koalition zwischen FBP und VU vom März 
1938 band ungleiche, bislang gegnerische poli
tische Kräfte ein. Sie hatte Kompromisscharakter 
und musste sich als Entscheidungsstruktur erst be
währen. Regierungschef Dr. Josef Hoop und sein 
Stellvertreter Dr. Alois Vogt traten ihrerseits unter 
diesen Vorzeichen an. Hoop hatte die auswärtigen 
Beziehungen über Jahre geprägt, Vogt kam als 
Neuling, mit deutschvölkischem Hintergrund und 
einer Rückbindung an seine Partei, die VU. Deren 
Präsident, Otto Schaedler, hatte eine eigene reichs-
deutsche Allianz noch nicht aus den Augen verlo
ren. Wie wirkte sich diese Konstellation in den 
deutsch-liechtensteinischen Beziehungen aus, wie 
in Rücksicht auf die Schweiz? 

Die kleinstaatliche Aussenpolitik blieb ein be
sonders sensibler Bereich. Sie war nach dem An-
schluss Österreichs durch eine duale Ausrichtung 
bestimmt. Nach wie vor galt die enge Anbindung 
Liechtensteins an den Zollvertragspartner Schweiz. 
Sie sollte während des Krieges noch vertieft wer
den. Andererseits wuchs der Einfluss Deutsch
lands. Faktisch über die militärische Zugriffsmög
lichkeit und das deutsche Wirtschaftspotential: Be
schäftigungschancen und Flandelsverbindungen. 
Die deutsche Vormacht beeinflusste auch den Be
reich spekulativer Erwartungen, die Befürchtungen 
und Floffnungen der Bevölkerung und der Behör
den Liechtensteins. Abhängigkeiten und Erwartun
gen sind aufeinander verwiesen. Beide Hinsichten 
gelten auch bezüglich der Rolle Alois Vogts. Ein
zuschätzen ist seine amtlich-diplomatische Einbin
dung in den vorgegebenen aussenpolitischen Rah
men und seine Ansprechbarkeit für Dienststellen 
im nationalsozialistischen Deutschland. Für das 
Gelingen des ersteren können einige Umstände be
nannt werden, für letzteres gilt es auf Signale und 
Details zu achten, Vorkehrungen und Kontaktver
suche. In den Dokumenten klingen Spannungs
momente im Regierungsgremium an, aber auch ge
genseitiges Zutrauen. 

Fragmentarisch ist die Quellenlage bezüglich der 
von der VU-Spitze weitergeführten deutschen Kon
takte. Immerhin sind sie belegt. Belege dafür, dass 
die Zusammenarbeit Hoop-Vogt vor Kriegsbeginn 

eine persönliche Vertrauensbasis schuf, ergeben 
sich nachträglich durch die gemeinsame Putschab
wehr im März 1939. Sie gelang, während Vogt de 
facto Chef der liechtensteinischen Exekutive war, 
über Rückversicherung in Bern und durch wirksa
men Einsatz der jeweiligen Sonderlinien ins Reich. 

ERSTE WEICHENSTELLUNG 1938: 
VORGABEN HOOPS UND EINBINDUNG VOGTS 

Die ersten Verhandlungsschritte im zweiseitigen 
Verhältnis Liechtensteins gegenüber der Schweiz 
und dem neuen Nachbarn Deutschland setzte Re
gierungschef Dr. Josef Hoop. Die Visiten Hoops in 
Bern und Berlin erfolgten vor Alois Vogts Vereidi
gung in Vaduz am 1. April und vor dem Regent
schaftsantritt des nachmaligen Fürsten Franz Josef 
II. am 25. Juli. Hoop beschwichtigte nach aussen 
angesichts der innenpolitischen «Märzkrise». Sie 
hatte sich in den durch den VU-Präsidenten Otto 
Schaedler vermittelten Vorbehalten zur Eigenstaat
lichkeit zugespitzt. Zugleich suchte Hoop die Hal
tung der für Liechtensteins Souveränität massgeb
lichen Nachbarstaaten abzuklären. Solches erfolgte 
nicht ohne gewagte Annäherungssignale während 
des Berlinbesuchs vom 20. bis 24. März. 5 0 

Als die Behörden- und Regierungsbeteiligung 
der VU verbindlich wurde, drängte die Partei auch 
auf aussenpolitische Mitwirkung. Gleichzeitig mit 
der Bestellung Vogts zum Stellvertreterkandidaten 
forderte der VU-Landesausschuss am 29. März 
dessen Beizug zu den Verhandlungen mit ausländi
schen Vertretern, ehestens solle Vogt den schweize
rischen Behörden vorgestellt werden. 5 1 Dieses Er
suchen, welches auch an den Thronfolger Franz 
Josef erging, 5 2 zielte vorerst auf den Antrittsbesuch 
in Bern am 4. April 1938. Er wurde noch in «klei
ner» Besetzung vom Thronfolger und FIoop, ohne 

50) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2 . S. 171 f. 

51) P A A V / 4 6 7 . 29 . M ä r z 1 9 3 8 : P r o t o k o l l V U - L a n d e s a u s s c h u s s -
s i t z u n g . 

52) E b e n d a , 2 . A p r i l 1 9 3 8 : V U - V o r s t a n d an P r i n z F r a n z Josef . 
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Ein Monat nach Vereidi
gung Alois Vogts zum 
Regierungschef-Stellver
treter (unter dem Tor
bogen v.l.n.r): Regie
rungschef Josef Hoop, 
Thronfolger Franz Josef 
und Alois Vogt in Balzers 
8. Mai 1938. Im Vorder
grund rechts Gemeinde
vorsteher Georg Vogt 

Hauptakteure der liechten
steinischen Staatsführung 
während des Krieges 
(v.l.n.r): Dr. Josef Hoop 
(abgewendet), Fürst Franz 
Josef IL, Dr. Alois Vogt 
und Regierungsrat Pfarrer 
Anton Frommelt an 
der Huldigungsfeier am 
29. Mai 1939 
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den Vizeregierungschef, eilends durchgeführt. Vom 
erwünschten Einbezug Vogts in die offizielle Aus-
senvertretung war schliesslich auch die Volksdeut
sche Mittelstelle (VOMI) unterrichtet.5 3 

Hoop reagierte drei Tage nach den Besprechun
gen in Bern auf das Drängen der VU, er notierte: 
«Mit H. [Herrn, d. Verf.] Dr. Vogt vereinbart, fall
weise sich über die Unterhandlungspartner zu eini
gen», hiervon werde der VU-Parteiausschuss von 
Vogt verständigt. 5 4 Hoops Notiz ist für das Mitwir
ken Vogts in der Aussenvertretung eigentümlich. 
Beide, Hoop wie Vogt, hatten sich auf ihre aussen-
politischen Auftritte zu einigen. Hier kam das koa-
litionäre Moment zur Geltung. Hoops knapper Ver
merk deutet andererseits auf informelle Spielräu
me in der auswärtigen Interessenwahrung. Hier 
bestand keine feste Ressortordnung, sie konnte 
«fallweise» nötig werden, mit wechselnden «Unter
handlungpartnern». Hoop selbst war mit dem 
improvisierten Charakter der liechtensteinischen 
Diplomatie vertraut. Auch in den Kontakten mit 
dem Deutschen Reich griff er ohne eigene aussen-
politische Bürokratie und Vertretung auf persönli
che Beziehungen zurück. Einer dieser informellen 
Drähte ins Reich war der liechtensteinische Brief
markenberater und NSDAP-Funktionär Hermann 
Sieger.55 

Sieger war FIoop bei dessen Berlinreise während 
der Märzkrise behilflich. Dieser Besuch erfolgte 
noch in Rücksprache mit Bern, 5 6 der zweite, «offizi
elle» Staatsbesuch vom 2./3. März 1939 wurde 
unter Umgehung der schweizerischen Diplomatie 
von Hoop und Fürst Franz Josef II. vorbereitet.57 

Im Inland verteidigte Hoop die informelle Kontakt
pflege mit dem Deutschen Reich. In seiner Eschner 
Rede vom 11. Dezember 1938 5 8 meinte Hoop, dass 
er mit «hohen Persönlichkeiten» im Reich ver
kehre, er werde dabei nicht «wie ein Elephant in 
einem Porzellanladen» auftreten, sondern «klug 
und überlegend» handeln. 5 9 Dieses Rechtferti
gungsmuster der Beschwichtigungspolitik - das 
Wohlwollen des Reiches durch persönliche Kon
taktpflege zu erhalten - wird im Laufe des Krieges 
beibehalten, von Hoop und Vogt. 6 0 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass 
FIoop trotz Bevorzugung der schweizerischen An-
bindung Liechtensteins an einer grundsätzlichen 
Abklärung der eigenen Handlungsspielräume in
teressiert war. Angeführt werden Hoops Erörterun
gen eines allfälligen Zollanschlusses an das Deut
sche Reich 6 1 und der Wunsch des Regierungschefs 
nach einer Absicherung der liechtensteinischen 
Neutralität. Eine entsprechende Anfrage wurde 
nach Bern gerichtet.62 Rechtliche Abklärungen 
erfolgten aber auch an anderer Stelle. Die an
schlussfreudige VOMI berichtete dem Auswärtigen 
Amt über ein Gutachten, dass Hoop zur Frage der 
Neutralität Liechtensteins und der Schweiz aus
fertigen liess. 6 3 Die Rechtsauskunft an FIoop deckte 
sich im Resümee mit der offiziellen Sprachregelung 
der Reichsführung, die von einer weiteren Anleh
nung Liechtensteins an die Schweiz abriet. 6 4 Der 
liechtensteinischen Souveränität wäre es demge
genüber dienlicher, «wenn sich das Fürstentum die 
Pflege seiner diplomatischen Beziehungen zu Staa
ten gleichfalls deutschen Volkstums gegebenenfalls 
selber vorbehält .» 6 5 Schliesslich wurde ein Spiel
raum für fallweise, völkerrechtliche Abmachungen 
durch Staatschefs, Chefs der Regierung oder Be
vollmächtigte eingeräumt. 6 6 Im auswärtigen Ver
kehr nach dem 30. März 1938 waren damit Regie
rungschef Dr. Josef Hoop, Thronfolger beziehungs
weise Fürst Franz Josef und der Regierungschef-
Stellvertreter Dr. Alois Vogt bezeichnet. 

In die praktische Aussenvertretung Liechten
steins wurde Alois Vogt von Regierungschef Hoop 
im Laufe der ersten Regierungsmonate einbezogen. 
Eine erste gemeinsame Besprechung mit deut
schen Unterhändlern am 18. Juli 1938 betraf die 
Durchführung eines HJ-Lagers in Liechtenstein.6 7 

Das Vorhaben wurde nach Rücksprache mit Bern 
abgeblasen. Als die Frage der Errichtung einer 
liechtensteinischen Vertretung aufgeworfen wurde, 
verständigte Hoop den Fürsten darüber, dass allen
falls sowohl in Bern wie in Berlin anzufragen wäre. 
Dies teilte er auch Vogt mit. 6 8 Später, während des 
Krieges, sollte Vogt diesen Standpunkt im Deut
schen Reich erneuern. 6 9 
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Schliesslich verhandelte der Vizeregierungschef 
auch hinsichtlich der Beschäftigung liechtensteini
scher Arbeiter in Deutschland. Die entsprechende 
Initiative war bereits 1936 von Hoop eingeleitet 
worden, 7 0 nun wurde Vogt als Wirtschaftszustän
diger damit betraut.71 Alle drei Bereiche erforder
ten Rücksichten auf das zweiseitige Verhältnis 
Liechtensteins zur Schweiz und zum Reich, direkt 
beim HJ-Lager und in der Gesandtschaftsfrage, in
direkt bei der Arbeitsmarktpolitik, die sich auf
grund erschwerten Zugangs in die Schweiz auf 
Deutschland richtete. Dafür, dass Vogt in den an
gesprochenen Fragen einen deutschfreundlicheren 
Kurs als Hoop steuerte, finden sich keine Hinweise. 
In der zitierten Eschner Rede resümierte Hoop 
Ende 1938, dass die Zusammenarbeit mit den 
neuen Regierungsräten «eine korrekte, verständ
nisvolle, kollegiale und angenehme ist.» 7-

Hoop ist der diplomatische Routinier und Taktie
rer, auf dessen Verhandlungsvorgaben der Neuling 
Vogt zunächst verwiesen war. 7 3 Vogt habe während 
des Krieges gegenüber dem SD-Offizier Klaus Hue-
gel geäussert, dass er Hoop nicht gewachsen sei, 
der sei «ein viel zu raffinierter Fuchs», er, Vogt, sei 
nur ein «Bauernbub». 7 4 Das Drängen der VU, Alois 
Vogt ehestens in der Schweiz vorzustellen, signa
lisierte nicht nur Einflusssicherung, sondern auch 
den Nachholbedarf des Juniorpartners. 

ZWEITE WEICHENSTELLUNG 1938: 
SELBSTVERPFLICHTUNG DER VU -
DISTANZIERUNG VON DER VOLKSDEUTSCHEN 
REWEGUNG IN LIECHTENSTEIN 
(VDBL) 

Unbesehen der diplomatischen Vorgaben Hoops 
hatte die VU durch Eintritt in die Landesbehörden 
Liechtensteins selbst eine Weichenstellung im Ver
hältnis zum Deutschen Reich eingeleitet. Die Be
kenntnisse der VU zur Wahrung von Souveränität, 
Dynastie und Zollvertragsgemeinschaft Liechten
steins verpflichteten insbesondere den Heimat
dienstflügel der Partei. Die entsprechende Zustim
mung hatte nicht nur symbolisches Gewicht, sie 
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73) L a u t l i e c h t e n s t e i n i s c h e r V e r f a s s u n g von 1 9 2 1 ver t r i t t de r L a n 
d e s f ü r s t den Staa t n a c h aus sen « u n b e s c h a d e t de r e r f o r d e r l i c h e n 
M i t w i r k u n g s e i n e r R e g i e r u n g » . D e r l a u f e n d e B e h ö r d e n k o n t a k t i n 
B e r n u n d B e r l i n w u r d e de facto von de r R e g i e r u n g s s p i t z e unter
h a l t en , n a c h 1 9 3 8 i n A b s p r a c h e u n d A b s t i m m u n g m i t F ü r s t F r a n z 
J o s e f II. 

74) I n t e r v i e w m i t K l a u s H u e g e l , 1. M a i 1997 . A l o i s Vogt e n t s t a m m t e 
b ä u e r l i c h e n V o r h ä l t n i s s e n . 

63 



blieb fortan kritische7"' Voraussetzung der Macht
beteiligung. 

Zwei Umstände trieben die Einbindung der VU 
in den liechtensteinischen Verfassungsbogen vor
an: die zustimmende Haltung der Reichsführung 
zur Frage der liechtensteinischen Eigenstaatlich
keit und die Formierung einer anschlussorientier-
ten politischen Kraft im Fürstentum, der Volks
deutschen Bewegung in Liechtenstein (VDBL). 

Die in den Märztagen grundgelegte Nichteinmi
schungspolitik der deutschen Entscheidungsspit
zen 7 6 stabilisierte den liechtensteinischen Parteien-
kompromiss. Sie entsprach Hoops Bemühen um 
die Erhaltung des zweiseitigen Status quo, die 
deutscherseits geschonte liechtensteinische Staat
lichkeit in der schweizerischen Zollunion. Sie stütz
te andererseits den legalen, am administrativen 
Einflussgewinn orientierten Kurs der VU-Spitze. 

Mit dem organisierten Auftreten einer natio
nalsozialistischen Anschlussbewegung wurde eine 
Spaltung im deutschfreundlichen Lager der VU 
eingeleitet. Alois Vogt trug ihre Konsequenzen mit, 
als Amtsträger und als ehemaliger Heimatdienst-
Exponent. Eine gemeinsame politische Linie der 
VU mit der VDBL sollte sich nicht ergeben.7 7 Es gibt 
keinen Hinweis, dass Vogt den Bruch mit den 
«radikalen Gefolgsleuten der Vaterländischen Uni
on» 7 8 nach innen, d. h. durch politische Konzessio
nen, überbrückt hätte, im Gegenteil. Als Amtsträ
ger vollzog Alois Vogt die behördlichen Einschrän
kungen der VDBL-Tätigkeiten mit. Nach aussen 
versuchte er schliesslich über Reichsstellen die 
VDBL als namhafte liechtensteinische Stimme aus
zuschalten.7 9 

WAHRNEHMUNG ALOIS VOGTS 
IM DEUTSCHEN REICH: 
ERWARTUNGEN UND UNSICHERHEITEN 

Die Regierungspartner Hoop und Vogt wurden von 
deutschen Stellen, namentlich der VOMI und dem 
Auswärtigen Amt, unterschiedlich wahrgenom
men. FIoop galt als «katholisch-monarchisch-kon
servativ», 8 0 1940 gar als «liberal» 8 1 . In solchen 

Kürzeln wurde Hoops ideologische Distanz zum 
deutschen Regime wie sein Interesse an der be
stehenden liechtensteinischen Staatlichkeit kom
muniziert. Demgegenüber figurierte Vogt als Ver
treter des deutschorientierten Lagers der VU. Alois 
Vogt wurde vor Kriegsbeginn von der VOMI als 
«Vertrauensmann» 8 2 geführt, eine Einschätzung, 
die 1940/41 vom deutschen SD, dem Geheimdienst 
der SS, und von der Deutschlandabteilung im Aus
wärtigen Amt geteilt wurde. 8 8 

Erste Einschränkungen einer stereotypen Ko
operationserwartung an Vogt tauchen erst im 
Laufe des Krieges auf, als sich der Regierungschef-
Stellvertreter allein und mit unterschiedlichen 
Dienststellen im Deutschen Reich besprach. 

Worauf konnten sich die Einschätzungen an
fänglich stützen? 

Bei der kritischen Beurteilung Hoops wird in 
deutschen Quellen dessen Taktieren und Anpas
sungsdiplomatie angeführt . 8 4 Für deutsche Vor
behalte lieferte FIoop auch inhaltliche Anhaltspunk
te, etwa in jenen Passagen seiner Eschner Rede 
1938, die auf kleinstaatliches Selbstbewusstsein 
zielten. Vogt entwickelte für die deutsche Wahr
nehmung 1938 kein mit Hoop vergleichbares indi
viduelles Profil; die Quellen zeichnen ein wider
sprüchliches Bild des Partei- und Regierungsman
nes Alois Vogt. Die deutschvölkische Charakterisie
rung Vogts durch die VOMI gründete zunächst in 
dessen LHD-Engagement. Die dortige Annäherung 
an den Nationalsozialismus und die damals auf
gebauten VDA-Kontakte wirkten in der deutschen 
Wahrnehmung fort. Und diese wurde - trotz der 
aufgedeckten Spitzeltätigkeit des Vaterland-Redak
tors Carl von Vogelsang - weiterhin bedient. 

Ein Gesprächspartner aus dem Reich erinnert 
im Juli 1938 sein Bekanntwerden mit Alois Vogt im 
Herbst 1937; zu Weihnachten habe er Vogt eine 
Aufsatzsammlung aus der SS-Zeitschrift «Das 
Schwarze Korps» zukommen lassen. 8 5 Ein SS-
Bericht vom 21. März 1938 resümierte, dass die 
VU gegen die «Verjudung Liechtensteins» gegrün
det worden sei. 8 6 Auch während und nach der 
Märzkrise 1938 blieb die rechte VU-Spitze an eige
nen Linien ins Deutsche Reiche interessiert. In den 
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diesbezüglichen Dokumenten tritt Parteipräsident 
Dr. Otto Schaedler massgebend auf. Gegenüber der 
VOMI vermittelte Schaedler im März 1938 den Ein
druck, die VU halte eine nicht umsturzorientierte 
und zugleich völkische Position inne. Der Regie
rungseinsitz Vogts bedeute eine innenpolitische 
Einflusssicherung. 8 7 Ein Moment aussenpolitischer 
Einfmss-Rivalität 8 8 klingt bei einem späteren Kon
taktversuch an, der Schaedler und Vogt mit den 
Spitzen von SS und Auswärtigem Amt zusammen
führen sollte. Der Vorstoss erfolgte im Oktober 
1938. Der in den Quellen 8 9 aufscheinende Wunsch 
der VU-Leute, mit dem Reichsführer SS Himmler, 
dem Aussenminister Ribbentrop oder einem sei
ner Vertreter zu sprechen, ist nur durch deutsche 
Korrespondenz und hier wiederum durch eine 
anonyme Vermittlungsinstanz überliefert. Dies er
schwert, wie bereits Geiger bemerkt, eine Deutung 
der massgeblichen Motive und Absichten. Proble
matisch und riskant erscheint der Kontaktversuch 
gerade durch die Beteiligung des stellvertretenden 
Regierungschefs Vogt - vermutlich ohne Rückspra
che mit Hoop - und ob der angezielten Personen 
in der deutschen Reichsführung. Geiger schliesst 
Wünsche auf Änderung des bisherigen, regierungs
loyalen VU-Kurses ebensowenig aus wie das Inter
esse, den Status quo zu festigen.9 0 Andere Momen
te sprechen unseres Erachtens für eine ehrgeizige, 
riskante, gleichwohl nicht anschlusswillige9 1 Gele-
genheitsdiplomatie der VU-Spitzen: Der Vorstoss 
erscheint singulär und ohne deutsche Interessen 
begründende Vorverständigung. Das gewünschte 
JYeffen hat den Dokumenten nach zu schliessen 
nicht stattgefunden. In einem Schreiben des Aus
wärtigen Amtes wird schliesslich auf eine vorgän
gige Vorsprache von Otto Schaedler, vermutlich 
jene bei der VOMI in den kritischen Märztagen, 
verwiesen. Anscheinend, so schliesst auch Geiger, 
bestand für das Reich kein Grund, die im März 
1938 festgehaltene Nichteinmischungspolitik ge
genüber Liechtenstein zu ändern . 9 2 

Die Anbindung Vogts an Schaedler stützte bei 
Reichsstellen das herkömmliche Bild der Heimat-
dienst-Vertrauten. Aus anderer Quelle 9 8 ergeht, 
dass Alois Vogt als Amtsträger seine Verbindungen 

75) « K r i t i s c h » i m D o p p e l s i n n e d e r K o n t r o l l e u n d de r K o n d i t i o n : 
1. D ie V e r b i n d l i c h k e i t e n ga l t en g e g e n ü b e r i n t e r e s s i e r t en A d r e s s a t e n : 
e i d g e n ö s s i s c h e n B e h ö r d e n , d e m L a n d e s f ü r s t e n u n d de r ü b e r w i e 
g e n d s c h w e i z o r i e n t i e r t e n P a r t e i b a s i s de r V U . 2 . D ie V e r l e t z u n g des 
M a c h t k o m p r o m i s s e s h ä t t e e inen j a h r e l a n g anges t r eb t en l a n d e s p o l i 
t i s c h e n E i n f l u s s u n d d a m i t k o n k r e t e A m t s p o s i t i o n e n - e t w a j ene 
A l o i s Vogts - aufs S p i e l gesetzt. 

76) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2 . S. 1 4 0 - 1 4 6 . 

77) W e d e r in de r A n s c h l u s s f r a g e n o c h i n de r a n t i s e m i t i s c h e n Hetze , 
n o c h i n d e r ö f f e n t l i c h e n V e r h e r r l i c h u n g des D r i t t e n Re i chs i m 
K r i e g e . 

78) F o r m u l i e r u n g v o n A l o i s Vogt in P A A V / 6 3 9 , Rede A l o i s Vogt , 
15 . J u l i 1 9 4 5 , S. 3. 

79) S i ehe S. 8 4 - 8 6 . 9 0 - 9 2 . 

80) A A , P A , B ü r o R A M , 2 1 . M ä r z 1 9 3 8 : H e y d r i c h (SD) an K o r d t ( A A ) . 

81) L L A 0 . S. S a m m e l a k t . N S , D o k . Nr. 4 8 4 8 5 2 . Dass . in A A , P A 
I n l a n d H g 4 0 9 , H e r b s t 1 9 4 0 , N o t i z i m A A . 

82) A D A P D VI 1 4 1 . . 3 1 . März . 1939: B e r i c h t L o r e n z ( V O M I ) . 

83) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . Nr. 4 8 4 8 5 5 , 24 . O k t o b e r 1 9 4 0 : 
S c h r e i b e n Jos t (SD): e b e n d a D o k . Nr . 4 8 4 8 7 2 f.. 14 . M a i 1 9 4 1 : 
H a n d n o t i z . N e u w i r t h ( A A ) . Dass . in A A . P A In l and II g 4 0 9 . 

84) A A , P A B ü r o R A M . 19 . M ä r z 1 9 3 8 : N o t i z S t a h m c r f ü r R i b b e n 
t rop , e b e n d a B e r n Po l i t . S c h r i f t s t ü c k e 1 9 2 3 - 1 9 3 8 . 1. J u l i 1 9 3 8 : Voig t 
a n K ö c h e r : e b e n d a Poli t . A b t . II 1 9 3 6 - 1 9 3 9 , 24 . S e p t e m b e r 1 9 3 8 : 
K r e i s l e i t e r H a m m e r b a c h e r ( F e l d k i r c h ) a n A A . 

85) A k t e n P K N S D A P , s iehe A n m . 6 7 ; Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, S. 250 . 

S6) A A , P A B ü r o R A M , 2 1 . M ä r z 1938 : H e y d r i c h (SD) an K o r d t ( A A ) . 

87) A A . PA Pol i t . A b t . II 1 9 3 6 - 1 9 3 9 . 2 5 . M ä r z 19.38: R i n t e l e n {AA) an 
G e s a n d t s c h a f t B e r n . 

88) A A . P A B ü r o R A M , 19 . M ä r z 1 9 3 8 : S t i e r ( V O M I ) a n R i b b e n t r o p : 
H o o p h a b e a u f S c h a e d l e r s v ö l k i s c h - a n t i s e m i t i s c h e F o r d e r u n g e n h i n 
se ine e i g e n e n « B e z i e h u n g e n z u h ö c h s t e n N a t i o n a l s o z i a l i s t e n » a n 
g e f ü h r t . « W a s Sie v o r h a b e n , k a n n i ch a u c h » so l l H o o p g e ä u s s e r t 
h a b e n . 

89) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . Dok . Nr . 1 1 7 3 9 7 - 1 1 7 4 0 1 . Dass . A A , P A 
B ü r o R A M . 

90) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, S. 2 5 1 . 

91) L a u t B e r i c h t des V O M I - L e i t e r s L o r e n z sei die « r a d i k a l e G r u p p e » 
de r Volksdeutschen B e w e g u n g v o n der V U - L e i t u n g bis z u m P u t s c h 
v e r s u c h 1939 z u r ü c k g e h a l t e n w o r d e n , s iehe A D A P D VI 1 4 1 , 

3 1 . M ä r z 1 9 3 9 : B e r i c h t L o r e n z ( V O M I ) . Z e i t z e u g e n e r i n n e r n , dass 
Vogt v o m A n s c h l u s s g e d a n k e n g r u n d s ä t z l i c h A b s t a n d g e n o m m e n 
hatte: I n t e rv i ews m i t R u d o l f R h e i n b e r g e r , 2 3 . J a n u a r 1 9 9 7 . u n d 
K l a u s H u e g e l , 1. M a i 1 9 9 7 . 

92) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, S. 2 5 1 . 

93) P A A V / 3 2 5 , 1. A p r i l 1 9 3 8 : S c h r e i b e n A l o i s Vogt an Dr. E b e r h a r t e r , 
B e r l i n . 
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ins Reich einer Neubewertung unterzog. Zu mög
lichen deutschen Auskunftserwartungen räumte er 
sich Distanz ein: In einem Schreiben einen Tag 
nach Bestellung zum Vizeregierungschef bat Vogt 
den Adressaten, Dr. Eberharter in Berlin, um Ent
schuldigung «wegen der Zurückhaltung, die ich 
anlässlich unseres letzten Telephongesprächs in 
der Frage Liechtenstein zeigte». Erklärend führte 
Vogt an, dass er Telefonüberwachung befürchte, 
und er schloss vorsorglich: «Ich werde auch 
zukünftig als Regierungschef-Stellvertreter mich 
nicht anders einstellen können.» 9 4 

DER PUTSCHVERSUCH 1939: 
TESTFALL UND MUSTER FÜR DIE ZUSAMMEN
ARBEIT HOOP - VOGT 

Am 24. März 1939 unternahm die nationalsozialis
tische VDBL den Versuch eines Anschlussputsches 
in Liechtenstein, mit Unterstützung von Parteifor
mationen in Vorarlberg und in der Hoffnung auf 
Rückendeckung durch Berlin. Die Abwehr dieses 
Putschversuchs erfolgte koordiniert: im Zusam
menwirken der liechtensteinischen Regierungsmit
glieder, in Rücksprache mit dem Eidgenössischen 
Politischen Departement (EPD) in Bern und unter 
Aktivierung deutscher Verbindungen durch Regie
rungschef FIoop und seinen Stellvertreter Vogt. 
Letzterer war mittlerweile ein Jahr im Amt, die 
zentrale Forderung seiner Partei nach einem Ver
hältniswahlrecht war gesetzlich umgesetzt, in die 
Aussenvertretungen Liechtensteins war Vogt einge
bunden. In welchem Masse solches galt, wird mit 
Blick auf den Putschversuch und seine erfolgreiche 
Abwehr deutlicher. Peter Geiger hat die bislang 
gründlichste Untersuchung der Putschvorgänge 
vorgelegt.95 Hinsichtlich der Rolle von Alois Vogt 
lassen sich ein paar Ergänzungen anbringen. 

Alois Vogt tritt vor, während und nach den 
Ereignissen vom 24. März 1939 als einer der zen
tralen Akteure auf. Als mitentscheidend für das 
Misslingen des lokalen Putschversuchs erwies sich 
der fehlende Rückhalt in den Führungsstellen des 
Deutschen Reiches. Während der Putsch im Rollen 

war, intervenierten sowohl Vogt wie FIoop in der 
Vermutung, dass die Entscheidungsspitzen in Ber
lin die lokalen Nationalsozialisten nicht decken 
würden. Vogts wiederholter Hinweis gegenüber 
den Vorarlberger Behörden, notfalls Bern und Ber
lin einzuschalten, zeigte Wirkung. 9 6 Auf welche 
Auskünfte konnten sich die Liechtensteiner stüt
zen? Geiger weist darauf hin, dass sich Vogt durch 
Besprechung mit Dr. Ernst Peter, dem damaligen 
Leiter des Ausland-Nachrichtendienstes des SD in 
Stuttgart, einer deutscherseits nicht drohenden 
Aktion versicherte. Dies geschah Tage vor dem 24. 
März. FIoop hatte, durch Gerüchte beunruhigt, sei
nerseits vorgefühlt. Zu Kommissar Josef Schreieder 
von der Grenzpolizei Bregenz bestand «engerer 
Kontakt». Schreieder sicherte Hoop zu, allfällige 
Putschbestrebungen in Vorarlberg zu verhindern. 9 7 

Geiger bemerkt, dass die vorgängige Besprechung 
Vogts mit dem SD-Mann Peter nur Parteifreund 
Schaedler bekannt war. Während der turbulenten 
Ereignisse sei dies der Grund gewesen, dass Vogt 
den Putschführern und den Behörden in Vorarl
berg «so sicher» entgegentreten konnte.9 8 Wusste 
Vogt von Hoops Kontakten mit Kommissar Schrei
eder? Wusste der Fürst um die Sonderlinien seiner 
Regierungsspitze? Für eine laufende gegenseitige 
Unterrichtung gibt es keine Flinweise. Aufschluss
reich ist demgegenüber, wie trotz Kommunika
tionslücken und Verunsicherung während des Ab
laufs des Putschversuches Zutrauen beansprucht 
und eng kooperiert wurde. Letzteres galt auch für 
die politische Bereinigung der Folgen des 24. März. 

Während des Putschtages lag der Fürst krank in 
Zürich, Hoop weilte mit seiner Frau in Lugano. 
Vogt handelte in Liechtenstein und Feldkirch 
gleichsam als «Chef vom Dienst», durch Bern 
gedeckt, aber durch die konkreten Ereignisse ver
unsichert,9 9 durch die drängenden VDBL-Führer 
in seinem Büro wurde er hautnah mit dem An
schlusswunsch konfrontiert. Die Besprechung mit 
dem SD-Mann Peter hatte ihn bezüglich der deut
schen Haltung beruhigt, doch wie weit war auf ver
mittelte Signale der Reichsführung Verlass? Ver
bindliche Zusagen hatten die Liechtensteiner keine. 
Im Oktober 1938 hatte Vogt von einem deutschen 
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Arbeitsamtsfunktionär auf Anfrage erfahren, dass 
Hitler nach dessen Erachten an «traumatischer 
Neurose» leide. 1 0 0 Der Führer stehe angeblich un
ter psychiatrischer Beobachtung. 

Alle mit dem Putschversuch konfrontierten Ent
scheidungsträger in Bern, Berlin, Vaduz und im 
Gau Vorarlberg-Tirol waren an einer möglichst un
auffälligen Abwicklung der Vorgänge vom 24. März 
interessiert. Die publizistische, rechtliche und poli
tische Durchführung dieses diplomatischen Vorsat
zes dauerte in einer ersten Phase bis in den April 
1939. Die deutschen Stellen hielten sich hierbei an 
zwei liechtensteinische Gesprächspartner, an Re
gierungschef Hoop und dessen Stellvertreter Vogt. 
In einer deutschen Darstellung der Putschereig
nisse, dem Bericht des VOMI-Leiters, SS-Obergrup
penführer Werner Lorenz, 1 0 1 erscheint Vogt als 
jener Vertrauensmann, der seinem Gesprächspart
ner Günther Stier, dem VOMI-Referenten für Liech
tenstein, Zusagen machte. Vogt, so der Lorenz-
Bericht, werde sich für die rechtliche Schonung der 
Putschbeteiligten einsetzen. Beim Fürsten bestün
de Amnestiemöglichkeit. «Verhandlungen durch 
Mittelsleute schweben noch», bemerkte Lorenz. Zu 
einer dieser Verhandlungen ist uns im Vorarlberger 
Landesarchiv (VLA) ein Dokument überliefert. 1 0^ Es 
handelt sich um die Aufzeichnung eines deutschen 
Unterhändlers, welche dieser nach Besprechung 
mit «Reg. Chef Dr. Hob» an seine vorgesetzte Stelle 
in Berlin sandte. Hoop wurde ähnlich Vogt vom 
deutschen Wunsch verständigt, die Strafverfahren 
gegen die Putschisten niederzuschlagen und auch 
die nach Vorarlberg geflüchteten Beteiligten unbe
helligt zu lassen. Hoop erwiderte, dass ihm und 
«einem grössten Teil der Regierungsmitglieder» 
daran gelegen sei, dass die Angelegenheit in der 
gewünschten Form bereinigt werde. Der Regie
rungschef präzisierte, dass er dies nicht allein ver
fügen könne, auch Regierungsrat Pfarrer Anton 
Frommelt müsse zustimmen, ansonsten, so wird 
nach Berlin berichtet, drohe «schwere Hetze gegen 
Hob und Vogt» durch Frommelt, der «überhaupt 
der Scharfmacher gegen die Nationalsozialisten» 
sei. Hoop schlug dem deutschen Gesprächspartner 
vor, ihn in Vaduz zu besuchen, «wo wir zusammen 

mit dem Richter über die Möglichkeiten einer Nie
derschlagung der eingeleiteten Strafverfahren re
den könnten .» 1 0 3 

Hoop und Vogt blieben mit der stillen Abwick
lung der Putschereignisse weiterhin befasst, be
schwichtigten bezüglich der Rechtsfolgen, verhiel
ten andererseits die Vorarlberger Behörden zur 
Unterbindung künftiger Übergriffe. 1 0 4 Der Fürst zog 
mit, sprach im Mai 1939 von der Verzögerung und 
schliesslich Niederschlagung des Verfahrens, für 
die Untersuchungen stellte er einen entsprechend 
verschwiegenen Richter in Aussicht. 1 0 5 Im Dezem
ber 1939 wurden die Klageschrift gegen die liech
tensteinischen Putschistenführer abgemildert und 
- mit Rücksicht auf Hitlerdeutschland - der Prozess 
suspendiert.1 0 6 Die Weichen hierzu waren freilich 
schon bald nach dem 24. März gestellt worden. 

Regierungschef Dr. Josef FIoop und sein Stell
vertreter Dr. Alois Vogt rücken in den Quellen zum 
Putschversuch 1939 näher zusammen: im Rückgriff 

94) E b e n d a . 

95) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2 . S. 3 4 6 - 4 0 8 . 

96) V L A P r ä s . 3 7 3 / 3 9 . 25 . M ä r z 1 9 3 9 : B e r i c h t L a n d r a t Dr. Ignaz 
T s c h o f e n an G a u l e i t u n g I n n s b r u c k , u . a. ü b e r die V o r s p r ä c h e Vogts 
u n d d ie d a r a u f f o l g e n d e W a r n u n g de r S A - L e i t u n g F e l d k i r c h . 

97) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . M a n u s k r i p t Schre iede r , 1 7. J u n i 1968 . 
D e r Deu tsche J o s e f S c h r e i e d e r w a r n a c h d e m A n s c h l u s s Ö s t e r r e i c h s 
bei de r G r e n z p o l i z e i (Gestapo) i n V o r a r l b e r g t ä t i g . Im A u g u s t 1 9 4 0 
w u r d e er z u m S D i n d e n N i e d e r l a n d e n versetz t , w o er a n de r Ze r 
s c h l a g u n g n i e d e r l ä n d i s c h e r W i d e r s t a n d s g r u p p e n gegen die deu t sche 
B e s a t z u n g m i t w i r k t e . 

98) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2 . S. 3 9 0 . 

99) Vogt f u h r nach t s e in z w e i t e s M a l n a c h F e l d k i r c h , u m s i c h z u 
v e r g e w i s s e r n , dass die Z u s a g e d e r V o r a r l b e r g e r B e h ö r d e n , n a t i o n a l 
s o z i a l i s t i s c h e G r e n z ü b e r g r i f f e z u v e r h i n d e r n , w i r k s a m w u r d e ; s iehe 
P A A V / 5 2 3 Z e u g e n a u s s a g e A l o i s Vogt . 15 . J a n u a r 1 9 4 6 , S. 14 f. 

100) P A A V / 6 0 6 . 15 . A p r i l 1947 : S c h r e i b e n Dr. M a x K n ö z i n g e r betr. 
2 1 . O k t o b e r 1 9 3 8 . 

101) A D A P D VI 1 4 1 . , 3 1 . M ä r z 1939: B e r i c h t L o r e n z ( V O M I ) . 

102) V L A P r ä s . 3 7 3 / 3 9 undat . A u f z e i c h n u n g n a c h 2 7 . M ä r z 1 9 3 9 . 

103) E b e n d a . 

104) W e i t e r e A k t e n in V L A P r ä s . 3 7 3 / 3 9 . 

105) A k t e n P K N S D A P T e i l II Reg . B d . 3, Dok . Nr. 0 2 2 1 4 9 f. 

106) Ge ige r : K r i s e n z e i t 2, S. 4 0 4 - 4 0 8 . 
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Die reichsdeutschen 
Verbindungen von Alois Vogt 
1938 bis 1945 

auf die Kontaktdiplomatie, der punktuellen Ko
operationsbereitschaft gegenüber deutschen Wün
schen und in grundsätzlichen Vorbehalten zu einer 
liechtensteinischen Integration ins militarisierte 
Reich. 

In den Verbindungen der liechtensteinischen Re
gierungsspitze mit deutschen Unterhändlern griff 
ein pragmatisches Räsonnement, das Anpassung 
und gelegentliches Entgegenkommen einschloss. 
Ein unbedingter moralischer Patriotismus, wie ihn 
Regierungsrat Frommelt verkörperte, hätte dieses 
Vorgehen nicht zugelassen. Nach innen rechtfer
tigte Hoop seine Verbindungen mit deutschen Per
sönlichkeiten bereits 1938, 1 0 7 im Laufe des Krieges 
verteidigten beide, Hoop und Vogt, vor dem Land
tag das Mittel der Kontaktdiplomatie im Deutschen 
Reich. 1 0 8 

Die nach Berlin gerichteten Interventionen am 
24. März, die Vorabsprachen und Nachverhand
lungen mit Reichsstellen wurden von Hoop und 
Vogt getragen, Frommelt erscheint in der Putsch
bereinigung als diplomatisch nicht involvierte, aber 
auch ungeeignete Person. 1 0 9 

Vogt machte sich im Zuge der Putschereignisse 
ein Argument gegen den Anschluss zu eigen, das 
einige Monate zuvor Regierungschef Hoop vertrat. 
Hoop wies auf die von Hitler geforderte Opferbe
reitschaft und die Militanz des deutschen Staates 
hin, Umstände, welche sich mit der liechtenstei
nischen Lebensweise nicht ver t rügen. 1 1 0 Als ihn die 
Putschführer persönlich konfrontierten, verdeut
lichte ihnen Vogt diesen Gewalthintergrund. Zum 
VDBL-Führer Theodor Schädler meinte Vogt, «es 
werde sich in der ganzen Regierung" niemand Fin
den, der die Verantwortung dafür übernehme, dass 
Liechtensteiner in den Krieg gehen müssen .» 1 " 

Die Verbindungsaufnahme und Zusammenarbeit 
Alois Vogts mit deutschen Dienststellen hat sich 
in zahlreichen Akten niedergeschlagen. Der grösste 
Bestand stammt dabei aus dem deutschen Dienst
verkehr selber. Er kann durch einige zeitgenössi
sche Unterlagen aus Liechtenstein ergänzt werden. 
Nach dem Krieg gaben sowohl Vogt wie ehemalige 
Mitarbeiter deutscher Nachrichtendienste Auskunft 
zu den inoffiziellen deutsch-liechtensteinischen Ver
bindungen. Als zentrale Quelle darf die wichtigste 
Kontaktperson Vogts, der SD-Offizier Dr. Klaus 
Huegel 1 1 2, gelten. Huegel wurde nach dem Krieg 
von der schweizerischen Bundespolizei einvernom
men und auch zu seiner Verbindung mit Alois Vogt 
befragt. Der Verfasser konnte Klaus Huegel auf
grund dieser Dokumente im Jahre 1997 als Zeit
zeugen befragen. Der vergleichende Zusammenzug 
aller genannter Quellen erlaubt Präzisierungen 
zu Zeiträumen, Ablauf und Zielsetzung von Vogts 
Kontaktnahmen im Deutschen Reich. Sie sollen 
zunächst in ihrem Umfang umrissen werden. E i 
nige Aspekte werden herausgehoben: die Umstän
de der Kontaktaufnahme, die damit verbundenen 
gegenseitigen Erwartungen und die Verankerung 
solcher Sonderlinien im auswärtigen Verkehr von 
Regierung und Fürst. 

VOGTS DEUTSCHE VERBINDUNGEN 
IM ÜBERBLICK 

Als wichtigste Adressen für Vogts reichsdeutschen 
Verkehr erwiesen sich während des Krieges Ab
teilungen des Auswärtigen Amtes und zwei Äm
ter der SS, namentlich der Auslandsnachrichten
dienst des SD, der in den Dokumenten unter der 
Kennziffer römisch VI aufscheint, und das Haupt
amt Volksdeutsche Mittelstelle (VOMI). Beide hat
ten ihre Befehlszentralen in Ber l in ," 8 der SD ver
fügte über zahlreiche Dienststellen im Reichsge
biet, deren Mitarbeiterstäbe Vorgänge im In- und 
Ausland überwachten. 

In VOMl-Berichten zu Liechtenstein wurde Vogt 
seit 1938 als zugewandte Vertrauensperson ge
führt. Eine erste persönliche Absprache ergab sich 
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bei der Bereinigung des Putschversuches vom 
24. März 1939. 1 1 4 Die VOMI wurde vom SS-Führer 
Werner Lorenz11"' geleitet. Der für Liechtenstein 
zuständige VOMI-Mann war 1940 Dr. Günther 
Stier. Im Juni 1941 wurde er vom SS-Offizier Dr. 
Hans Sichelschmidt abgelöst. Mit beiden stand Vogt 
im Kontakt, mit Sichelschmidt ergaben sich bezüg
lich der VDBL mehrere Besprechungen in den Jah
ren 1941 bis 1943. 

In wiederholter Verbindung stand Alois Vogt mit 
Vertretern des SD. Die wichtigste Kontaktperson 

107) A A , P A Pol i t . A b t . II 1 9 3 6 - 1 9 3 9 . R e d e J o s e f H o o p , 11 . D e z e m 
be r 1 9 3 8 . 

108) L L A L T P 10. O k t o b e r 1 9 4 0 u n d 2 3 . A p r i l 1 9 4 1 . 

109) Dies be t r i f f t F r o m m e l t s V e r h ä l t n i s z u d e u t s c h e n D iens t s t e l l en . 
M i t A l o i s Vogt w a r d e r e h e m a l i g e po l i t i s che G e g n e r s eh r w o h l i n 
V e r h a n d l u n g e n e i n g e b u n d e n , e t w a 1 9 3 9 i n d e r S c h w e i z z u r E l l h o r n -
F r a g e u n d i m Fa l l e e ines I n d u s t r i e p r o j e k t s . S iehe Ge ige r : K r i s e n z e i t 
2, S. 3 0 5 - 3 0 8 s o w i e L L A L T P 5. J u l i 1 9 3 9 . 

110) A A , P A Pol i t . A b t . II 1 9 3 6 - 1 9 3 9 , Rede J o s e f H o o p , 1 1 . D e z e m 
b e r 1 9 3 8 , S. 7: « . . . m o r g e n s c h o n k a n n e i n K r i e g a u f l o d e r n , d e r 
E u r o p a i n B r a n d s t e c k t . » 

111) P A A V / 5 2 3 Z e u g e n a u s s a g e A l o i s Vogt , 15 . J a n u a r 1 9 4 6 , S. 13 . 

112) K l a u s H u e g e l , geb. 3 0 . J a n u a r 1 9 1 2 i n F r e i b u r g i . B r , 1 9 3 7 
P r o m o t i o n z u m Dr. j u r , ab 1 9 3 8 V e r w a l t u n g s a u s b i l d u n g i n d e r 
A b t e i l u n g V I , d e m A u s l a n d s n a c h r i c h t e n d i e n s t des S D Stu t tgar t u n t e r 
Dr. E r n s t Peter, seit 1. A u g u s t 1 9 4 0 i n P e r s o n a l u n i o n Le i t e r des 
A u s l a n d s n a c h r i c h t e n d i e n s t e s u n d des A l e m a n n i s c h e n A r b e i t s k r e i s e s 
( A A K ) , sei t M ä r z 1 9 4 3 B e a u f t r a g t e r f ü r V o l k s t u m s p o l i t i k d e r V O M I 
i n L i e c h t e n s t e i n , ab 15 . A p r i l 1 9 4 3 i m R S H A , A m t V I , i n B e r l i n , 
seit 2 1 . J u n i 1943 i m R a n g e ines S S - S t u r m b a n n f ü h r e r s ( m i l i t ä r . 
M a j o r s r a n g ) , a m 6. M ä r z 1 9 4 4 n a c h V e r o n a verse tz t , a m 28 . A p r i l 
1945 i n eng l i s che K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t ge ra t en , d a n a c h v o n d e n 
A l l i i e r t e n u n d de r B u p o e i n v e r n o m m e n . E n d e de r V i e r z i g e r j a h r e aus 
d e m E n t n a z i f i z i e r u n g s v e r f a h r e n a ls « m i n d e r b e l a s t e t » en t l a s sen . -
A n g a b e n bei H a n s R u d o l f F u h r e r : S p i o n a g e gegen d ie S c h w e i z . D ie 
g e h e i m e n d e u t s c h e n N a c h r i c h t e n d i e n s t e gegen d ie S c h w e i z i m 
Z w e i t e n W e l t k r i e g . F r a u e n f e l d . 1 9 8 2 , S. 119 ( K u r z b e l e g : F u h r e r : 
S p i o n a g e gegen d ie S c h w e i z . ) u n d I n t e r v i e w m i t K l a u s H u e g e l , 
1. M a i 1 9 9 7 . 

113) D e r S D w a r i m R S H A in tegr ie r t , w e l c h e s sei t S e p t e m b e r 1 9 3 9 
die Ges t apo , K r i p o u n d die p o l i t i s c h e n Ü b e r w a c h u n g s d i e n s t e d e r SS 
(SD In land , S D A u s l a n d ) u m f a s s t e . Le i t e r des R S H A w a r e n b is 1 9 4 2 
R e i n h a r d H e y d r i c h ; n a c h dessen E r m o r d u n g i m J u n i 1 9 4 2 f ü r e in ige 
M o n a t e H i m m l e r selbst , ab J a n u a r 1 9 4 3 E r n s t K a l t e n b r u n n e r . 

114) S i ehe S. 6 7 . 

115) W e r n e r L o r e n z , 1 8 9 1 - 1 9 7 4 , sei t 1 9 3 7 L e i t e r de r V O M I , B e v o l l 
m ä c h t i g t e r f ü r i n t e r n a t i o n a l e B e z i e h u n g e n i m S S - H a u p t a m t , o r g a n i 
sier te w ä h r e n d des K r i e g e s i m Rasse - u n d S i e d l u n g s h a u p t a m t U m 
s i e d l u n g e n von V o l k s d e u t s c h e n . 1 9 4 8 z u 20 J a h r e n H a f t ve ru r t e i l t . 

Dr. Klaus Huegel, SD-
Offizier und wichtigster 
Kontaktmann Alois Vogts. 
Aufnahme um 1939 
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Schaubild zu den reichs
deutschen Stellen, mit 
denen Alois Vogt Verbin
dung hatte, zu Personen, 
die kontaktiert wurden 
und zum ungefähren 
Zeitraum der Kontakt
nahmen gemäss ver
wendeter Quellen. 

(Schema in Anlehung an 
Fuhrer: Spionage gegen 
die Schweiz, S. 67) 

OKW Oberkommando 
der Wehrmacht 

> Unterstellung 
> Zusammenarbeit 

Andere Abkürzungen 
siehe Abkürzungs
verzeichnis 

Himmler 

VDA 
(Leitung: 

Steinacher 
bis 1937 
Zander 

ab 1941) 

VDA-
Gauverband 

Württemberg 
Krehl 
1935 

VOMI 
(Leitung: 
Lorenz 

1937-45) 
Referat CH7 

FL: 
Stier 
1939 

Sichel
schmidt 
1941-43 

RSHA IV 
Gestapo 

Stapoleit-
stelle 

Innsbruck 
Hilliges 

1942 

Greko 
Bregenz 

Möllmann 
1941- 45 
Hühner 
1942- 43 

Grepo 
Feldkirch 
Kriener 
1941-45 

RSHA III 
SD-Inlands-
nachrichten-

dienst 
Referat III B: 
Hummitzsch 

1943 

NF-
SD LA 

Stuttgart 
Referat III D: 
Busemann 
1940/41-

1943 

Deutsches 
Auslands

institut 
Stuttgart 

SD-
Hauptaus-
senstelle 
Stuttgart 

Referat VI: 
Wandel 

1943 
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Ribbentrop Keitel Goebbels 

RSHA VI 
SD-Auslands-
nachrichten

dienst 
(Leitung: 

Jost 1939-41 
Schellenberg 

1941-45) 
Gruppe West
europa VI B: 

Steimle 
1943-44 

Referat CH/ 
FL: 

Huegel 
1943-44 

SD LA 
Stuttgart 

Referat VI: 
Peter 
1939 

Huegel 
1939-43 

SD LA Mün
chen Referat 

VF 
Kurrek 

1941 
Dauser 

(Kontakt nicht 
gesichert) 

SD LA Inns
bruck 

Nockerl 
1943 

AA Polit. Abt. 
(Leitung: 

Woermann 
1938-43 
Hencke 

1943-45) 
Erdmanns-

dorff 
1941-44 -> 

AA Abt. 
Deutschland 

(Leitung: 
Luther 

1940-43 
Referat D III: 
Rademacher 

1942 
Referat D 

VIII: 
Triska 
1942 

OKW Amts
gruppe 
Abwehr 

Deutsche 
Gesandtschaft 

Bern 
Deutsches 

Generalkon
sulat Zürich 

SD-Haupt-
aussenstelle 

Bregenz 
Referat VI: 
Schratte

necker 
1941 oder 

1942 
Wandel 
1944-45 

Promi 

Propaganda
amt München 

Arntz 
1941 

Abwehrstelle 
VII München 

Süss 
ab 1941 

Alemanni
scher 

Arbeitskreis 
Peter 
1939 

Huegel 
1940-43 
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wurde Dr. Klaus Huegel, seit 1938 Mitarbeiter, ab 
1. August 1940 Leiter des Auslandsnachrichten
dienstes des SD-Leitabschnitts Stuttgart. Mit Hue
gel baute Vogt eine vertrauliche und freundschaft
liche Verbindung auf. 1 1 6 

Huegel war Vogt noch vor dem Putschversuch 
1939 als «Mitarbeiter des VDA und des Auslands
institutes in Stuttgart» bekannt geworden." 7 Als 
Nachrichtenoffizier der SS vermittelte er Vogt nach 
1940 weitere Verbindungen zu deutschen Dienst
stellen und war seinerseits an Hilfestellungen des 
Regierungschef-Stellvertreters interessiert. Huegel 
wurde im April 1943 Leiter des Schweiz/Liechten
stein-Referates im Amt VI des Reichssicherheits
hauptamts (RSHA) Berlin. Vogt wusste, dass Huegel 
Angehöriger der SS beziehungsweise des SD war, 
über dessen genaue Stellung habe er sich nicht ins 
Bild gesetzt."8 

Im Auswärtigen Amt wurde Alois Vogt lange vor 
konkreten Begegnungen in Berlin registriert. Zu 
den VDA-Verbindungen und zur LHD-Tätigkeit war 
unter anderem vom Generalkonsulat Zürich nach 
Berlin berichtet worden." 9 

Mehrere Abteilungen im Auswärtigen Amt be-
fassten sich nach 1938 mit Liechtenstein-Fragen: 
das Büro des Reichsaussenministers Ribbentrop, 
hier hatten der Fürst und Hoop wohlgesinnte Mit
telsmänner; die politische Abteilung, ab April 1938 
bis April 1943 von Ernst Woermann geleitet, und 
das Büro des Staatssekretärs, dies war 1938 bis 
1943 Ernst von Weizsäcker. Woermanns Nachfol
ger wurde im April 1943 Andor Hencke, auf Weiz
säcker folgte im März 1943 Gustav Adolf Steen-
gracht von Moyland. Schliesslich agierte noch die 
sogenannte Deutschlandabteilung, von Mai 1940 
bis April 1943 Martin Luther unterstellt. Obwohl 
der 1938 formulierte Kurs der vorläufigen Scho
nung Liechtensteins während des Krieges vom 
Aussenministerium beibehalten wurde, war er zwi
schen dessen Untergliederungen nicht unumstrit
ten. Insbesondere Luthers Abteilung verfolgte die 
Umsetzung von Volkstums- und Rassenpolitik mit 
Ehrgeiz. Vogt nahm seine Kriegsverbindungen zum 
Auswärtigen Amt in diesem Spannungsfeld auf. 
Sein wiederholter Gesprächspartner in der politi

schen Abteilung war seit 1941 der Ministerialdiri
gent Otto von Erdmannsdorff. Die Abteilung Lu
thers hatte Liechtenstein-Berichte und Fühlung
nahmen Vogts mit deutschen Stellen seit Juli 1940 
registriert. 1 2 0 Zu einer persönlichen Vorsprache 
kam es erst im Sommer 1942, auf Empfehlung Erd-
mannsdorffs. 

Alois Vogt unterhielt aus eigener Initiative oder 
infolge des regionalen Behördenverkehrs zahlrei
che weitere Kontakte mit Stellen im Reich. Deut
sche Dokumente belegen einen Kontaktversuch 
Vogts mit dem SD München, 1 2 ' Vogt bestätigte dies 
nach dem Krieg für die Jahre 1940 und 1941. 1 2 2 

Der SD-Leitabschnitt München war neben den 
Leitabschnitten Stuttgart und Innsbruck für den 
politischen Nachrichtendienst der SS im Raum 
Schweiz/Liechtenstein zuständig. 1 2 3 Nach dem 
Herbst 1940 habe München die nachrichtendienst
liche Arbeit von Stuttgart übernommen, also kurz 
nachdem dort Klaus Huegel Leiter des äusseren 
Geheimdienstes wurde. 1 2 4 Alois Vogt versuchte mit 
Hilfe Peter Rheinbergers, der für die SD-Stellen 
Stuttgart und München arbeitete, Verbindung zu 
letzterer aufzunehmen. Ebenfalls über Rheinberger 
konnte Vogt die Bekanntschaft von Hauptmann 
Süss machen, einem Offizier der Abwehr, des mi
litärischen Nachrichtendienstes in München. An
ders als mit dem Münchner SD ergaben sich mit 
dem Abwehrmann Süss weitere persönliche Be
sprechungen. 1 2 5 

Mit den Leitern der SD-Aussenstelle Bregenz, 
Anton Schrattenecker und Gottlob Wandel, hatte 
Vogt nach eigener Angabe nur wenig Verbindung. 
Die Stelle Bregenz war dem SD Innsbruck un
terstellt. Wandel wurde Vogt im Winter 1943 von 
LIuegel vorgestellt, 1944 besorgte er Schlafwagen
karten für eine Zugreise Vogts nach Berlin. Der 
Vizeregierungschef besprach sich dort wegen der 
Ausfuhr fürstlicher Gemälde. 1 2 6 

Wichtiger als die SD-Filialen waren für Vogt 
im Grenzbereich Liechtenstein/Vorarlberg die Ge
stapo-Stellen, insbesondere die Gestapo Feldkirch 
unter Karl Kriener und das Grenzpolizeikommissa
riat Bregenz mit den Kommissaren Hohmann und 
Hübner. Übliche Besprechungen erfolgten bis Ende 
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des Krieges im Zusammenhang mit Fragen des 
Grenz- und Wirtschaftsverkehrs. Für übergeord
nete Gestapo- und SD-Ämter waren Feldkirch und 
Bregenz zudem verlängerte Auskunfts- und Ku
rierstellen zu Vorgängen in Liechtenstein. Als Pas
sierposten und Kurier zu Alois Vogt war Kriener 
für den SD-Offizier Huegel nützlich. 1 2 7 Der Putsch
versuch 1939 hatte gezeigt, dass untergeordnete 
Gestapostellen auch für lokale Absprachen im In
teresse Berlins eingesetzt wurden. 1 2 8 1942 sollten 
Kriener und Hübner vom RSHA für die Bereinigung 
einer missglückten Geheimdienstoperation einge
spannt werden. Ähnlich 1939 erfolgte dies in enger 
Zusammenarbeit mit der liechtensteinischen Re
gierungsspitze.1 2 9 Schliesslich erforderten auch der 
Gemäldetransfer und Flüchtlingsbewegungen bei 
Kriegsende Rücksprachen mit der Grenz-Gestapo. 

116) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 8 4 / 2 9 B d . 5 7 , 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K a r l 
K r i e n e r (Gestapo F e l d k i r c h ) a n K o m m i s s a r H ü b n e r (Ges tapo 
Bregenz ) : « D a s R S H A so l l d o c h d e n Dr. H u e g e l v o n Stu t tgar t n a c h 
L i e c h t e n s t e i n s c h i c k e n . D i e s e r M a n n v e r k e h r t seit J a h r e n g a n z i n t i m 
m i t Dr. Vogt u n d s i n d D u z f r e u n d e » . 

117) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 3; I n t e r v i e w m i t 
K l a u s H u e g e l , 1. M a i 1 9 9 7 . 

118) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vog t 1 9 4 6 , S. 3. A u c h in de r 
S c h w e i z t rat K l a u s H u e g e l v o r a l l e m als K u l t u r b e a u f t r a g t e r des 
P r o m i ode r als W i r t s c h a f t s d e l e g i e r t e r auf . A l s N a c h r i c h t e n d i e n s t -
O f f i z i e r w u r d e H u e g e l e rs t E n d e A u g u s t 1942 v o n d e n s c h w e i z e r i 
s c h e n B e h ö r d e n a u f g e d e c k t (s iehe B A B E 27 1 1 2 1 5 - 1 1 2 3 0 ) . 

119) S iehe S. 57 , A n m . 2 5 . D o k u m e n t e i n A A , P A P o l i t i s c h e S c h r i f t 
s t ü c k e 1 9 2 3 - 1 9 3 8 . 

120) A A , P A I n l a n d II g 4 0 9 , 2 5 . J u l i . 5. u n d 12 . A u g u s t 1 9 4 0 : 
Lagebe r i ch t e z u L i e c h t e n s t e i n . 

121) L L A O. S. S a m m e l a k t N S , D o k . Nr. 4 8 4 8 7 1 - 7 3 . Dass . A A , P A 

In l and II g 4 0 9 . 

122) B A B B u p o V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 6 f. 

123) F u h r e r : S p i o n a g e gegen d ie S c h w e i z , S. 6 3 . 

124) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 , S. 5. 

125) B A B E 2 0 0 1 (E) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 4 0 , 14 . A p r i l 1 9 4 7 , B e r i c h t B e n z : 
W i e d e r g a b e A u s s a g e H a u p t m a n n S ü s s ; B A B B u p o - V e r n e h m u n g 
A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 7 - 9 . 

126) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vog t 1 9 4 6 , S. 11 f. 

127) In t e rv i ew m i t K l a u s H u e g e l , 1. M a i 1 9 9 7 . 

128) S iehe S. 66 . K o n t a k t H o o p - K o m m i s s a r Schre i ede r . 

129) S iehe S. 9 6 - 9 9 . 

Ehrgeiziger Leiter der 
Rassen- und Volkstumspo-
litik im Auswärtigen Amt: 
Unterstaatssekretär Martin 
Luther 
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Diplomatie vor den Kulis
sen: Staatsbesuch in Berlin 
März 1939, an der Spitze 
mit Zylinder Fürst Franz 
Josef IF, im Hintergrund 
mit weissem Schal Regie
rungschef-Stellvertreter 
Dr. Alois Vogt 
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UMSTÄNDE DER VERBINDUNGSAUFNAHME: 
GEHEIMDIPLOMATIE UND NACHRICHTEN
DIENSTE 

Alois Vogt war im Laufe des Jahres 1938 von Re
gierungschef FIoop in Liechtensteins Aussenver
tretung einbezogen worden. 1 3 0 Als Regierungschef-
Stellvertreter war Vogt auch beim offiziellen Berlin-
Besuch am 2./3. März 1939 beteiligt, bei den 
Besprechungen mit Hitler, Göring und Ribbentrop 
waren nur Hoop und Fürst Franz Josef II. zuge
gen. 1 3 1 Der nationalsozialistische Putschversuch in 
Liechtenstein erfolgte nur drei Wochen nach Ber
lin. Er erwies, dass man sich bezüglich der bestim
menden deutschen Haltung auf persönliche Ein
drücke, Stimmungsbilder und zugetragene Hin
weise, im besten Falle von der Führungsebene, 
stützen musste. Der Berlin-Besuch vor Kriegsbe
ginn sollte der einzige offizielle Staatsakt in den 
deutsch-liechtensteinischen Beziehungen werden. 
Inoffizielle Linien wurden aufrechterhalten, für Be
schwichtigungen und Informationszugänge im Um
feld der Reichsspitzen. Regierungschef Hoop hatte 
Mittelsmänner in Gauverwaltungen, Propaganda
ministerium und im Auswärtigen Amt. Sein Kon
taktmann Konsul Sieger blieb bis nach Kriegsende 
in Liechtenstein. Vogt baute seine Verbindungen 
allmählich auf, im Amtsverkehr und im Rückgriff 
auf Bekanntschaften, die er während seines LHD-
Engagements gemacht hatte. Ein wichtiger An
knüpfungspunkt lag in Stuttgart. Das dortige deut
sche Auslandsinstitut war eine Anlaufstelle für 
Volksdeutsche Aktivitäten im Ausland. Vogt hatte 
als LLID-Sekretär in Stuttgart Vertreter des VDA 
kennengelernt. Solche Bekanntschaften wurden 
durch den rechten VU-Flügel, Alois Vogt, VU-Präsi-
dent Otto Schaedler und nachmalige VDBL-Mitglie-
der weiterverfolgt. Den SD-Mann Klaus Huegel und 
dessen damaligen Vorgesetzten Dr. Ernst Peter 
lernte Vogt vor dem März 1939 als Bekannte von 
Otto Schaedler und Peter Rheinberger kennen. 
Auch der VOMI war Vogt zunächst durch Parteiprä
sident Schaedler und dessen deutschvölkische For
derungen im März 1938 empfohlen. In der Folge 
sollte Vogt die Verbindung zu Fluegel selbständig 

ausbauen; mit dem VOMI-Gesandten Stier verhan
delte er anlässlich des Putschversuchs ebenfalls 
alleine, in Wahrnehmung deutscher und liechten
steinischer Interessen.1 3 2 Vogt lernte Einzelperso
nen kennen, zu deren Stellung im verflochtenen 
Behörden- und Parteiapparat Flitlerdeutschlands 
gewann er nur partiellen Einblick. Huegel und 
Peter traten in kulturell-publizistischer Mission auf, 
als Geheimdienstoffiziere hielten sie sich sowohl in 
der Schweiz wie in Liechtenstein bedeckt. 1 3 3 

1939 nutzte Alois Vogt seine Verbindung zu 
Klaus Huegel für die Abklärung eines liechten
steinischen Industrievorhabens bei deutschen Fir
men. 1 3 4 Über Vermittlung Huegels und mit Hilfe 
Peter Rheinbergers konnte Vogt ab 1940 weitere 
Verbindungen zu liechtensteinbezogenen Dienst
stellen einleiten. Für 1940 und 1941 sind mehrere 
Kontaktvorstösse belegt. Vogt gab nach dem 
Kriegsende an, dass er über mehrere Monate 
vergeblich eine Erkundung der deutschen Haltung 
zur VDBL anstrebte.1 3 5 In den deutschen Quellen 
erscheinen die Vorstösse problematischer, wird 
als Besprechungsgegenstand die «Einverleibung 
Liechtensteins ins Grossdeutsche Reich» ange
führ t . 1 3 6 Über Vermittlung eines Bekannten sprach 
Alois Vogt schliesslich im Reichsaussenministerium 
bei Otto von Erdmannsdorf!' und dessen Mitar
beiter «Geheimrat Strak» vor. Erdmannsdorf be
stätigte den wohlwollenden Liechtenstein-Kurs und 

130) S i ehe S. 6 0 - 6 3 . 

131) P A A V / 5 2 3 Z e u g e n a u s s a g e A l o i s Vogt , 18 . J a n u a r 1 9 4 6 . S. 10. 

132) S i ehe S. 6 6 - 6 7 . 

133) V g l . A n m . 1 1 8 . 

134) P A A V / 2 7 9 . 6. J u n i 1 9 3 9 : S c h r e i b e n K l a u s H u e g e l an T o r p e d o 
W e r k e A . G . Es hande l t e s i c h u m die i n d u s t r i e l l e V e r w e r t u n g 
des S c h r e i b i n a s c h i n e n m o d e l l s « O r i o n » des d e u t s c h e n Ingen ieu r s 
Otto H a a s . Peter R h e i n b e r g e r w a r e i n M i t a r b e i t e r von H a a s . A l o i s 
Vogt ve r t r a t seit d e n D r e i s s i g e r j a h r e n die von H a a s u n d R h e i n b e r g e r 
g e g r ü n d e t e « O r i o n R e g i s t r e d M a n u l a c t o r y » . D ie Idee e i n e r S c h r e i b 
m a s c h i n e n p r o d u k t i o n w u r d e v o n de r l i e c h t e n s t e i n i s c h e n R e g i e r u n g 
u n t e r s t ü t z t . 1 9 3 9 u n d 1 9 4 0 / 4 1 k l ä r t e A l o i s Vogt d i e s b e z ü g l i c h i m 
D e u t s c h e n R e i c h ab . S iehe a u c h G e i g e r : K r i s e n z e i t 1. S. 2 7 6 . 

135) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 13 . 

136) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . N r . 4 8 4 8 5 1 . Dass . A A , PA In l and 

II g 4 0 9 . 
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Warnte Vogt vor Ein
wendungen der SS: 
Ministerialdirigent Otto 
von Erdmannsdorff. 
Aufnahme um 1936 

soll vor diesbezüglichen Einwendungen der SS 
gewarnt haben. 1 3 7 Er empfahl Vogt, sich dort 
umzusehen. 1 3 8 Huegel nannte Vogt weitere Liech
tenstein-Dienststellen von SS und Auswärtigem 
Amt . 1 3 9 Aufgrund von Erdmannsdorffs Empfehlung 
und der Einschaltung Huegels wurde Vogt zu einer 
Reihe von Besprechungen im Deutschen Reich bei
gezogen. Diese dauerten bis 1943 und galten der 
VDBL, damit immer auch der jeweiligen deutschen 
Haltung zu Liechtenstein.1 4" Alois Vogt konnte sich 
nun, im Zuge von Folgekontakten der ersten Vor-
stösse 1940/41, einigermassen über den Umfang 
Volksdeutscher Aktivitäten orientieren. Letztere 
präsentierten sich aggressiver, aber auch unein
heitlicher als zu LHD-Zeiten. Bezeichnenderweise 
hatte der VDA, die zentrale Adresse für den LHD 
und den rechten VU-Flügel, nach 1937 an Bedeu
tung verloren. Dies wurde Vogt anscheinend erst 
im Jahre 1941 deutlich, als er auf Hinweis Huegels 
beim VDA in Berlin vorsprach. 1 4 1 

Alois Vogt gab nach dem Krieg an, dass er bei 
seinen Kontakten zu «ungewöhnlichen Mitteln» 1 4 2 

griff, für Informationsgewinne einen Gesetzesver-
stoss in Kauf genommen hä t t e . 1 4 3 Vogt wies auch 
darauf hin, dass Liechtenstein über keine eigenen 
Nachrichtendienste verfügte. Die Kontaktdiplo
matie beinhaltete, zumal für Vogt, auch dieses 
Element. 1 4 4 

Der Regierungschef-Stellvertreter bewegte sich 
gegenüber reichsdeutschen Adressaten von Anfang 
an in einer Grauzone. Das liechtensteinische «Spit
zelgesetz» von 1937 sanktionierte politische Nach
richtenübermittlung auf liechtensteinischem Ge
biet, sofern sie zugunsten einer fremden Macht und 
zum möglichen Schaden des Landes erfolgte. 1 4 5 

Das Gesetz traf keine Unterscheidung zwischen 
Informationsweitergabe im vertraulichen Behör
denverkehr und der beauftragten Informations
beschaffung für ausländische Interessenten. Die 
meisten Stellen, an welche Vogt gelangte, waren 
dienstlich mit Nachrichtenbeschaffung zu Personen 
und Institutionen im In- und Ausland befasst. Be
kannterweise galt dies für die Gestapo und Stellen 
der SS; aber auch das Auswärtige Amt, namentlich 
die Deutschlandabteilung unter Luther, war in den 
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Nachrichtenverkehr einbezogen. Für den laufenden 
Kontakt mit dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 
war in Luthers Abteilung eine eigene Gruppe D II 
zuständig. Bereits 1938 wurden Lageberichte aus 
dem Raum Schweiz/Liechtenstein auch unter mi
litärischen Aspekten beurteilt. 1 4 6 Vogt unternahm 
seine Kontaktvorstösse gerade in der Erwartung 
vertraulicher Informationszugänge und funktionie
render Meldungslinien. Seine Nachfrage beim SD-
Mann Peter im Vorfeld des Märzputsches 1939 
machte erst unter dieser Voraussetzung Sinn. 1 4 7 

Auch die deutsche Gegenseite suchte, Auskünfte 
zu Vorgängen in Liechtenstein oder der Schweiz 
einzuholen. Die Gestapostellen in Vorarlberg pro
tokollierten Dienstbesprechungen mit dem Regie
rungschef-Stellvertreter routinemässig und melde
ten sie unter einer internen Verwaltungsnummer 
weiter. 1 4 8 Vogt scheint seinerseits Besprechungs-

137) P A A V / 6 3 9 Rede A l o i s Vogt , 15 . J u l i 1 9 4 5 , S. 8. 

138) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 14 f. 

139) E b e n d a , S. 15 . 

140) S i ehe S. 8 7 - 9 0 . 

141) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vog t 1 9 4 6 , S. 12 , 15 . 

142) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 B d . 52 , 8. J u l i 1 9 4 6 : Vog t a n Dr . 
A l f r e d Z e h n d e r ( E P D ) . 

143) B A B E 2 0 0 1 (E) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 4 0 , 2 . D e z e m b e r 1 9 4 6 : Vogt 
a n B u n d e s r a t Pe t i t p i e r r e ( E P D ) ; B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 B d . 52 , 
6. A p r i l 1 9 4 6 : A k t e n n o t i z In spek to r B e n z ( E J P D / B u p o ) . 

144) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 9 0 / 1 3 3 B d . 52 , 8. J u l i 1 9 4 6 : Vogt a n 
Dr. A l f r e d Z e h n d e r ( E P D ) . 

145) L G B 1 . 3 / 1 9 3 7 : Gese tz b e t r e f f e n d d e n S c h u t z d e r S i c h e r h e i t des 
L a n d e s u n d s e i n e r B e w o h n e r . 

146) Pe te r Ge ige r : L i e c h t e n s t e i n i m J a h r e 1 9 3 8 . In: J B L 88 (1990) 
S. 16. 

147) S iehe S. 66 . 

148) A l o i s Vogt w u r d e d iese « D e c k n u m m e r » n a c h 1945 a ls B e l e g f ü r 
p r o d e u t s c h e n N a c h r i c h t e n d i e n s t v o r g e h a l t e n . Vogt m e i n t e , da s s d ie 
V e r w e n d u n g s e i n e r B e s p r e c h u n g e n S a c h e d e r Ges t apo war , G e h e i m 
w i s s e n h a b e er n i c h t p r e i s g e g e b e n ( L L A L T P 6. S e p t e m b e r 1 9 4 6 
« E r h e b u n g s b e r i c h t ü b e r A l o i s V o g t » , S. 2). A n d e r e Q u e l l e n b e s a g e n , 
dass G e s t a p o - C h e f K r i e n e r o f t m a l s B e l a n g l o s e s w e i t e r g a b ( L L A R F 
2 3 0 / 4 7 8 , 2 3 . O k t o b e r 1 9 4 5 : A u s s a g e v o n G e s t a p o - M i t a r b e i t e r 
E m m e r i c h D ü n s e r ; I n t e r v i e w m i t K l a u s H u e g e l , 1. M a i 1997) u n d 
dass « D e c k n u m m e r n » b e i w i e d e r h o l t e r M e l d u n g e i n e r a ls A u s 
kunf t ss te l le ge l t enden P e r s o n i n t e r n e i n g e f ü h r t w u r d e n (Aussage 
E m m e r i c h D ü n s e r ) . 

Vogts Verbindungsmann 
für den Aufbau der liech
tensteinischen Firma Hilti 
Maschinenbau: SD-Offizier 
Karl Wilhelm Busemann. 
Aufnahme um 1942 
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Gegen Ende des Krieges: 
Alois Vogt (links) und der 
fürstliche Kabinetts
sekretär Dr. Rupert Ritter 
(rechts) auf Schloss Vaduz 

mit Auskunftsangeboten verbunden zu haben. 1 4 9 

Hierbei nahm er die nachrichtendienstliche Ver
wendbarkeit seiner Vorstösse - und damit einen 
Gesetzesbruch - in Kauf beziehungsweise setzte sie 
nach Kriegsbeginn zur Herstellung vertraulicher 
Sonderlinien e in . 1 5 0 Für deren Aufrechterhaltung 
blieben gegenseitige Nutzenerwägungen bestim
mend. Vogts Entgegenkommen bemass sich hierbei 
an Gesprächspartnern und Besprechungsgegen
ständen. Gegenüber den SD- und Gestapo-Beamten 
in Innsbruck verhielt sich Vogt nach eigener Anga
be reserviert, die Stellen im Gau Tirol schienen ihm 
in den Putschversuch 1939 involviert, 1 5 1 laut einem 
VOMI-Dokument vom Sommer 1942 war der SD 
Innsbruck Verbindungsstelle für die V D B L . 1 3 2 An
dererseits liess sich Vogt auf einen Informations
austausch mit dem Abwehr-Hauptmann Süss ein. 
Liechtenstein-Meldungen, die ihm dieser vorlegte, 
habe er berichtigt oder in ihrer Wichtigkeit herun
tergespielt.1 5 3 Vogt legitimierte Grenzausweise für 
Vertreter des SD Stuttgart, namentlich für Huegel 
und den Wirtschaftsreferenten Busemann. Der SD-
Angehörige Karl Wilhelm Busemann wurde 1940 
Vogts deutscher Verbindungsmann für den Aufbau 
der liechtensteinischen Firma Hilti Maschinenbau. 
In der VDBL-Frage stützte Huegel die Interventio
nen Vogts. Andererseits wurde der Vizeregierung
schef von Huegel und dessen Vorgesetztem im 
RSHA, Eugen Steimle 1 5 4, um Mithilfe bei nachrich
tendienstlichen Aktivitäten angegangen.1 5 5 

ABSTIMMUNG VON VOGTS VERBINDUNGEN 
MIT REGIERUNGSCHEF HOOP UND FÜRST 
FRANZ JOSEF IL? 

Regierungschef-Stellvertreter Alois Vogt baute sei
ne deutschen Verbindungen im Laufe des Jahres 
1939 und verstärkt ab 1940 aus. Dies erfolgte 
nachdem es zwischen ihm und Regierungschef 
Hoop zu einer engeren Zusammenarbeit gegenüber 
deutschen Stellen gekommen war. 1 5 ( 1 Während der 
Putschbereinigung 1939 stimmten Vogt und Hoop 
ihr Vorgehen mit deutschen Ansprechpartnern von 
Gestapo und VOMI ab. In die stille Abwicklung der 
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Putschfolgen war auch der Landesfürst einbezo
gen.'1'7 Vogt dürfte seine weiteren Kontakte im 
Reich mit Zutrauen des Regierungschefs und des 
Landesfürsten verfolgt haben. Für eine Missbilli
gung durch Hoop oder Fürst Franz Josef II. finden 
sich keine Hinweise. Vogts deutschvölkischer Par
teihintergrund war Hoop bekannt, Besprechungen 
und Reisen des Vizeregierungschefs im Deutschen 
Reich wurden auch in Liechtenstein misstrauisch 
oder mit Anschlusserwartungen verfolgt. Aller
dings beanspruchten FIoop und Vogt ihre jewei
ligen Kontaktleute «für sich». Vogts SD-Vertrauter 
Huegel erinnert, dass Vogt ihn nie mit Regierungs
chef Hoop zusammengebracht habe, sein «dezen
tes» Auftreten in Liechtenstein sei sehr wohl 
argwöhnisch vermerkt worden. Andererseits un
terhielt Alois Vogt zu Hoops Mittelsmännern, etwa 
Konsul Sieger, keine vertrauliche Beziehung. 
Während Hoop und Vogt ihre freundliche Linie 
gegenüber Deutschland im Landtag gemeinsam 
vertraten, scheint sich Hoop nach 1941 aus den 
Kontakten im Reichsgebiet zurückzuziehen. Vogt 
blieb für Besprechungen verfügbar, nach Einschät
zung Huegels wollte Regierungschef Hoop nicht 
mehr persönlich im Reich hervortreten, anderer
seits habe er Reisen nach Berlin aufgrund der 
Kriegseinwirkungen gescheut.1 5 8 Die Reichshaupt
stadt wurde von den Alliierten stark bombardiert. 
Alois Vogt habe von einem Luftangriff 1944, bei 
Eintreffen seines Zuges nach Berlin, erzähl t . 1 5 9 

Vogt setzte sich auch im Auftrag des Fürsten 
mehrmals mit Berlin in Verbindung, 1 6 0 zuletzt Ende 
1944, um die Ausfuhr fürstlicher Kunstschätze zu 
erwirken. 1 6 1 Zu einer grösseren Verstimmung die 
auswärtigen Beziehungen betreffend kam es Ende 
1944. Unmittelbarer Anlass war die eigenmächtige 
Errichtung einer liechtensteinischen Gesandtschaft 
in Bern durch Franz Josef II. Hierbei stellten sich 
die Gesamtregierung und der Landtag im Dezem
ber 1944 gegen den Monarchen. Die Regierung leg
te ihre Argumente schriftlich nieder, sie befürchtete 
Komplikationen nicht zuletzt hinsichtlich «guter 
Beziehungen zu Deutschland». 1 6 2 Die Argumenta
tion der Regierung deckte und bekräftigte nur fünf 
Monate vor Kriegsende die bisherige Linie gegen

über dem Reich. Ein diplomatischer Verkehr mit 
Berlin über Gesandtschaften oder das E P D 1 6 3 wäre 
«als Mangel auch insofern zu werten, als der viel
fach gepflogene Verkehr ein gewisses Vertrauens
verhältnis geschaffen hat, das zur Erledigung der 
mannigfachen schwebenden Fragen sehr beigetra
gen ha t .» 1 6 4 

149) S iehe S. 8 0 - 8 1 . 

150) S iehe S. 8 2 - 8 3 . 

151) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 24 . 

1 52) A A , P A In l and II g 4 0 9 . 26 . A u g u s t 1 9 4 2 : S i c h e l s c h m i d t (VOMI) 
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des A u s l a n d s - S D i m R S H A , ab J u n i 1 9 4 4 i m R a n g e ines S S - S t a n d 
a r t e n f ü h r e r s ( m i l i t ä r . R a n g e ines Obers t ) . S t e i m l e u n t e r b r a c h se ine 
z i v i l e S D - T ä t i g k e i t z w e i m a l f ü r K o m m a n d o ü b e r n a h m e n bei den 
b e r ü c h t i g t e n S D - E i n s a t z g r u p p e n i m Os ten . E r w u r d e 1 9 4 8 n a c h d e m 
E i n s a t z g r u p p e n - P r o z e s s z u m T o d verur te i l t . Das U r t e i l w u r d e i n e ine 
2 0 - j ä h r i g e H a f t s t r a f e u m g e w a n d e l t . 

155) S i ehe S. 9 9 . 

156) S i ehe S. 6 7 - 6 8 . 

157) S iehe A n m . 1 0 5 . 
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159) M i t t e i l u n g R u d o l f R h e i n b e r g e r , 1. S e p t e m b e r 1 9 9 7 . 

160) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 12 , 22 : A l o i s Vogt 
e r i nne r t e s i c h , v o m F ü r s t e n w i e d e r h o l t z u r A b k l ä r u n g d e u t s c h e r 
L i e c h t e n s t e i n - E i n s c h ä t z u n g e n a u f g e f o r d e r t w o r d e n z u se in . Im 
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161) S i ehe G u s t a v W i l h e l m : D e r W e g de r L i e c h t e n s t e i n - G a l e r i e v o n 
W i e n n a c h V a d u z . In: J B L 9 5 (1998) S.23 f.: Pe te r Ge ige r : « A m 
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(1998) S. 57 . 

162) L E A R F 2 2 7 / 2 2 8 . 7. D e z e m b e r 1944 : R e g i e r u n g s m e m o r a n d u m 
z u r F r a g e de r G e s a n d t s c h a f t s e i n r i c h t u n g . 

163) A u c h g e g e n ü b e r de r S c h w e i z beh ie l t m a n s i c h d e n von H o o p 
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Kontaktnahmen Alois Vogts 
zur Zeit der deutschen Siege 
1940 und 1941 

Eine Dokumenten-Gruppe aus dem deutschen 
Dienstverkehr belegt mehrere Versuche des liech
tensteinischen Vizeregierungschefs Alois Vogt, mit 
deutschen Stellen in Verbindung zu treten. 1 6 3 Die 
Quellen datieren aus dem Zeitraum September 
1940 bis Mai 1941. 1 6 6 Sie können in einen chrono
logischen und inhaltlichen Zusammenhang gestellt 
werden. 

Unter Beizug anderer zeitgenössischer Quellen 
und der Aussagen Vogts vor der schweizerischen 
Bundespolizei (Bupo) lassen sich bestimmende 
Momente der damaligen Geheimdiplomatie benen
nen. Sie erfolgte, als sich die VDBL verstärkt zu 
Wort meldete und die liechtensteinische Regierung 
Wirtschaftsverhandlungen in Bern führte; der für 
die Achsenmächte günstige Kriegsverlauf in Eu
ropa ist als Hintergrund merkbar. In einem der 
deutschen Dokumente werden die genannten drei 
Umstände angesprochen. Es handelt sich um das 
Gedächtnisprotokoll einer Unterredung Vogts mit 
einem EPD-Vertreter in Bern. Das Protokoll gelang
te an Heinz Jost, den damaligen Leiter des Amtes 
VI, dem SD-Auslandsnachrichtendienst im RSLIA 
Berlin. Von diesem Nachrichtenvorgang ausgehend 
können Vogts reichsdeutsche Verbindungen in den 
Jahren 1940/41 näher befragt werden. 

ALOIS VOGTS KONTAKTVORSTÖSSE IN DEN 
DEUTSCHEN QUELLEN 

In den deutschen Berichten über die «Fühlungnah
me» des Regierungschef-Stellvertreters Alois Vogt 
taucht der SD als erste Anlaufstelle auf. Im Sep
tember 1940 meldet der Chef des RSHA, Rein
hard Heydrich, dass Vogt «erneut» an eine seiner 
Dienststellen, den SD, herangetreten sei . 1 6 7 Heyd-
richs Mitteilung erfolgte im Zusammenhang mit 
einer vorgängig bekannt gewordenen «Auffassung 
liechtensteinischer Kreise über einen Zollanschluss 
Liechtensteins an das Reich». 1 6 8 Kurz darauf wird 
über einen Beauftragten Vogts, den Liechtensteiner 
SD-Verbindungsmann Peter Rheinberger, gemel
det, dass dieser für Verhandlungen «zwecks 
Einverleibung Liechtensteins ins Grossdeutsche 

Reich» zur Verfügung stehe. 1 6 9 Rheinberger halte 
sich in Lindau auf. In Lindau befanden sich Aus-
senstellen der deutschen Geheimdienste von Wehr
macht und SS in München. Auch die dritte Benach
richtigung, vom 24. Oktober 1940, wurde vom SD 
unternommen. Der Leiter des SD-Auslandsnach
richtendienstes Heinz Jost übermittelte das Proto
koll einer Besprechung Vogts in Bern an die 
Deutschlandabteilung im Aussenministerium. 1 7 0 

Weitere Kontaktnahmen mit dem SD sind erst ein 
halbes Jahr später dokumentiert. Sie zielten expli
zit auf den Leitabschnitt München und sollen 
gleichfalls «die Frage der Eingliederung Liechten
steins in das Grossdeutsche Reich», aber auch 
«Schweizer Fragen» berührt haben. 1 7 1 

Untergeordnete Dienstebenen des SD waren die 
ersten Adressaten für die Vorstösse Vogts. Die 
Besprechungsangebote zielten aber nach Inhalt 
und Korrespondenzweg weiter. Sämtliche Schrei
ben aus 1940 und 1941 wurden dem Auswärtigen 
Amt zur Stellungnahme zugeleitet. Die dortige 
Deutschlandabteilung unter Martin Luther bearbei
tete sie und entschied in Rücksprache mit Aussen-
minister Ribbentrop. Vogt beziehungsweise sein 
Beauftragter Rheinberger gingen den SD an, um 
für ihre Anfragen mit «zuständigen» oder «mass
gebenden» Stellen Kontakt zu nehmen. Letztere, 
namentlich die Deutschlandabteilung, machten 
sich erst gelegentlich der gemeldeten Vorstösse ein 
Bild ihres Gegenübers: Vogt könne «jetzt als na-
tionalsoz. (bedingt) Teil der Regierung angespro
chen werden» , 1 7 2 zur eigenen Orientierung wird 
angefügt: «Dr. Hoop ist Chef der Regierung (libe
ral)». 1 7 8 Vogt selbst hatte bis dahin kaum Verbin
dung mit dem Auswärtigen Amt unterhalten, Rib
bentrop sah er erstmals anlässlich des Staatsbe
suchs 1939 im Rahmen eines Diners. 1 7 4 

In den Vorstössen der Jahre 1940/41 empfahl 
sich Vogt durch Einschätzungen der SD-Stellen. 
Alois Vogt - laut Notiz im Aussenministerium «Chef 
der Liechtensteinischen Regierung» - stehe «seit 
etwa einem Jahr [d. h. seit Frühjahr 1940, d. Verf.] 
mit dem SD in Verbindung, «dem er Nachrichten 
l iefere». 1 7 3 Im Schreiben des SD-Führers Jost vom 
Oktober 1940 gilt Vogt als verdeckter VDBL-Mann, 
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dem man von deutscher Seite «Anweisungen» ge
ben könne . 1 7 6 Gerade daran schien das Reichsaus-
senministerium nicht interessiert, es reagierte auf 
die gemeldeten Vorstösse mit Zurückhaltung: Peter 
Rheinberger solle beruhigt werden, «Jeder Putsch 
könne sich sehr zu Ungunsten Liechtensteins aus
wirken.» 1 7 7 Zu den Fragen der liechtensteinisch
schweizerischen Beziehungen nehme man «Auf 
Anweisung des H. RAM», also Ribbentrops, «vor
läufig», das heisst im Oktober 1940, keine Stel
lung 1 7 8 und auch im Mai 1941 solle «in der 
Sache selbst» - Anschlussfrage und Verhältnis zur 
Schweiz - «kurz getreten werden .» 1 7 9 Diese Posi
tion solle Vogt beziehungsweise Rheinberger wie
derum vom SD vermittelt werden, an einer wei
teren Nachrichtenverbindung mit Alois Vogt und 
einer diesbezüglichen Unterrichtung seiner Abtei
lungen war das Auswärtige Amt interessiert.'8 0 

ZWIESPÄLTIGER EINDRUCK DER K O N T A K T -
DIPLOMATIE DER J A H R E 1940 UND 1941 

Alois Vogt äusserte nach dem Krieg gegenüber 
der schweizerischen Bupo, dass er seit Herbst 
1940 über mehrere Monate versuchte, «heraus
zubringen, wo die liechtensteinische Opposition, 
die Volksdeutsche Bewegung, in Deutschland ihre 
Stützpunkte habe», um der VDBL dort entgegen
zutreten.1 8 1 Als Adressaten seiner Vorstösse gab 
Vogt unter anderem den SD in München an. Hier
bei habe ihm Peter Rheinberger geholfen. 1 8 2 Über 
Vermittlung eines Bekannten in Berlin sei schliess
lich ein Treffen mit Erdmannsdorff im Auswärtigen 
Amt zustande gekommen. 1 8 8 

Vogts Angaben bestätigen den Zeitraum und 
decken sich teilweise mit den Inhalten der deut
schen Korrespondenz. Beide Quellen bieten den
noch ein lückenhaftes und zwiespältiges Bild der 
damaligen Kontaktdipiomatie. Möglicherweise ging 
es Vogt darum, die Haltung der «massgebenden» 
Stelle zur VDBL, der liechtensteinischen Anschluss
bewegung, einzuholen. Seine nächstliegenden Kon
takte bestanden 1940 nicht zum Auswärtigen Amt, 
sondern zur VOMI und zu Vertretern des SD Stutt

gart. 1 8 4 Auf Anfrage hatte bereits der SD-Mann Pe
ter seinen Bekannten Alois Vogt zur Liechtenstein-
Einstellung der Reichsführung orientiert. Dies er
folgte im Vorfeld des VDBL-Putschversuchs vom 
24. März 1939. 1 8 S Allerdings erscheint Vogt in den 
späteren deutschen Quellen exponierter, ja selbst, 
der VDBL-Linie folgend, zu Eingliederungsver
handlungen bereit. Sowohl die Erinnerung Vogts 
als auch die deutsche Wahrnehmung bleiben selek
tiv. Vogt erwähnte 1946 keine Besprechungsange
bote zu Eingliederungs- oder «Schweizer Fragen». 

165) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S , D o k . Nr. 4 8 4 8 5 0 - 4 8 4 8 7 4 . Dass . A A , 
P A In land II g 4 0 9 . Z u r B e w e r t u n g i n de r L i t e r a t u r s iehe K r e b s : 
Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r , S. 559 L 

166) Dok . Nr. 4 8 4 8 7 4 e n t h ä l t e ine H a n d n o t i z « b e t r e f f e n d L i e c h t e n 
s t e i n » v o m 2 5 . S e p t e m b e r 1 9 4 1 , ohne dass e in Z u s a m m e n h a n g mit 
d e n v o r h e r g e h e n d e n V o r g ä n g e n d e u t l i c h w ü r d e . 

167) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S , D o k . Nr. 4 8 4 8 5 0 , 12 . S e p t e m b e r 
1 9 4 0 : H e y d r i c h (SD) a n R i b b e n t r o p ( A A ) . 

168) E b e n d a . 

169) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . Nr. 4 8 4 8 5 1 , unda t . A k t e n n o t i z 
i m A m t VI F (SD). 

170) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . Nr. 4 8 4 8 5 5 - 4 8 4 8 6 5 . 24 . Okto 
b e r 1 9 4 0 : Jos t (SD) an L u t h e r ( A A ) . 

1 71) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . Nr. 4 8 4 8 7 0 - 4 8 4 8 7 4 . M a i 1941 . 

172) E b e n d a , D o k . Nr . 4 8 4 8 5 2 , unda t . H a n d n o t i z i m A A , A b t e i l u n g 
D e u t s c h l a n d . 

173) E b e n d a . 

174) P A A V / 5 2 3 Z e u g e n a u s s a g e A l o i s Vogt , 18 . J a n u a r 1 9 4 6 . S. 10. 

175) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . Dok . Nr . 4 8 4 8 7 2 f., 14. M a i 1 9 4 1 : 
H a n d n o t i z N e u w i r t h ( A A ) . T a t s ä c h l i c h hatte A l o i s Vogt m i t M i t 
a r b e i t e r n des S D Stut tgar t s c h o n 1939 B e k a n n t s c h a f t g e m a c h t . 

176) E b e n d a D o k . N r . 4 8 4 8 5 5 . 24 . O k t o b e r 1940 . 

177) E b e n d a D o k . Nr . 4 8 4 8 5 3 . 9. O k t o b e r 1 9 4 0 . 

178) E b e n d a D o k . Nr. 4 8 4 8 5 5 . 2 7 . O k t o b e r 1 9 4 0 : H a n d n o t i z L u t h e r 

( A A ) . 

179) E b e n d a D o k . Nr . 4 8 4 8 7 0 . 14. M a i 1 9 4 1 : H a n d n o t i z K i e s e r ( A A ) . 

180) E b e n d a Dok . Nr. 4 8 4 8 6 6 , 3 1 . O k t o b e r 1 9 4 0 : P ico t ( A A ) . 

181) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 12 f. 

182) E b e n d a , S. 6 f. 

183) E b e n d a , S. 13 . 

184) S i ehe S. 75 . 

185) S i ehe S. 66 . 
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Umgekehrt pflegten die SD-Meldungen eine opti
mistische, durch VOMI-Berichte 1938 und 1939 
eingeführte Auffassung der liechtensteinischen In
nenpolitik. Der Vizeregierungschef galt demnach 
als «Vertrauensmann», «Aussenposten» 1 8 6 und ver
deckter Anschlusspolitiker, die VU als Haus der 
Umsturzbetreiber. Vogts Regierungsloyalität wäre 
in dieser Sicht nur vorgetäuscht gewesen. 1 8 7 

Lassen sich die je einseitigen Perspektiven der 
Beteiligten verbinden? 

Alois Vogt kommt in den Besprechungsange
boten nur vermittelt zu Wort, auch die deutschen 
Interessen bleiben an wichtiger Stelle im Dunkeln. 
Zu einer Verständigung des zuständigen SD-Offi-
ziers Bunsen im RSHA vermerkt der Korrespon
dent im Auswärtigen Amt, Picot: «Wir hätten an 
einem Putsch [in Liechtenstein, d. Verf.] nicht das 
geringste Interesse. Über die politischen Hinter
gründe habe ich Herrn Bunsen nicht orientiert .» 1 8 8 

DAS GEDÄCHTNISPROTOKOLL 
VOM 14. OKTOBER 1940 ALS NACHRICHTEN
VORGANG 

Zu Motiven und Absichten von Vogts Kontakt
versuchen geben die Quellen keine direkten Auf
schlüsse, allerdings können einige Begleitumstände 
und Hintergründe präzisiert werden. Als Schlüssel
text hierzu erweist sich das vom SD behändigte 
«Gedächtnisprotokoll» einer Besprechung Vogts im 
EPD in Bern vom 14. Oktober 1940. 1 8 9 

Alois Vogt besprach sich in Bern mit Legations
rat Dr. Peter Anton Feldscher zu einer von Liech
tenstein gewünschten Gleichbehandlung liechten
steinischer Arbeitsuchender in der Schweiz. Wenig 
später, am 24. Oktober, verfügte der SD über eine 
«zusammengefasste Darstellung der über eine 
Stunde dauernden Besprechung». 1 9 0 Laut Heinz 
Jost, dem zuständigen SD-Führer, habe ein Verbin
dungsmann das Protokoll beschaffen können. Ohne 
auf dessen Inhalt näher einzugehen, wertet Jost 
den Nachrichtenvorgang als Gelegenheit, Vogt 
deutscherseits zu instruieren. Über die näheren 
Umstände der Protokollverfassung und -beschaf-

fung schweigen sich die Quellen aus, der von Jost 
erwähnte «VM» des SD bleibt anonym. Was spricht 
dafür, dass die Protokollzuspielung im Interesse 
und mit Wissen Alois Vogts erfolgte? 1 9 1 

Die Protokollbeschaffung für Jost fügt sich in die 
Reihe der deutscherseits registrierten Kontakt
versuche Alois Vogts ein. In dem im September von 
Heydrich an Ribbentrop gemeldeten Herantreten 
Vogts an eine SD-Dienststelle firmiert die Nachrich
tengruppe Westeuropa des SD als meldungs
zuständig. 1 9 2 Die Vorsprache Peter Rheinbergers 
und Josts Schreiben wurden ebenfalls in der West
europa-Gruppe behandelt. Auch im Protokolltext 
finden sich Entsprechungen zu den früheren und 
späteren SD-Berichten. Der EPD-Vertreter drängte 
gemäss Protokoll auf eine klare Loyalitätserklärung 
Liechtensteins gegenüber der Schweiz. Laut einer 
früheren SD-Meldung habe Vogts Beauftragter 
Rheinberger von einem bevorstehenden schweize
rischen Ultimatum zu einem «wirtschaftlichen und 
politischen Anschluss» gesprochen. 1 9 8 Im Protokoll 
hegt Feldscher Zweifel an Liechtensteins aussen-
politischer Zuverlässigkeit. Er führt Umsturzge
rüchte und Anschlussforderungen ins Treffen. Von 
Anschlussangeboten berichten auch die SD-Mel
dungen, Alois Vogt erscheint hier als deren inoffi
zieller Unterhändler; seiner Gesinnung nach ein 
VDBL-Mann. 

Welche Personen und welche Wahrnehmungen 
bestimmten Vogts Meldungslinie zum SD? 

Zu den SD-Führern in Berlin, dem damaligen 
Leiter der Westeuropa-Gruppe Bielstein und des
sen Chef Heinz Jost, dürfte Vogt keine persönliche 
Verbindung gehabt haben. Allerdings kannte er 
Klaus Huegel. Zur Zeit der Kontaktvorstösse führte 
Huegel die schweizerisch-liechtensteinische Ge
heimdienstarbeit im SD Stuttgart und war Bielstein 
und Jost in Berlin unterstellt. Klaus Huegel teilte 
mit, dass er sich an den Nachrichtenvorgang im 
Oktober 1940 nicht erinnern könne , 1 9 4 er hätte sich 
damals in Stuttgart einarbeiten müssen. Diese An
gaben sind mit Vorsicht aufzunehmen. Seiner 
Beauftragung nach war Huegel für die Auskund
schaftung und Verbindungsaufnahme im Raum 
Schweiz/Liechtenstein eingesetzt. Mit Vertretern 
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der Erneuerungsbewegung und nationalkonser
vativen Kreisen in der Schweiz führte er im Sep
tember und Oktober 1940 Besprechungen.19"' Im 
Herbst 1940, so Huegel, habe ihm Alois Vogt eine 
Grenzkarte nach Liechtenstein legitimiert.1 9'' 

Der Zeitraum von Vogts Verbindungsaufnahmen 
kreuzte sich mit einer heissen Phase der deutschen 
Richtungseinstellung gegenüber der Schweiz und 
Liechtenstein. Heerführung und Nachrichtendien
ste schmiedeten Anschlusspläne. ' 9 7 Diese Disposi
tionen kannte Vogt nicht, als er sich den Deutschen 
näherte. SD-Ausland-Chef Jost befürwortete noch 
im April 1941 eine militärische Lösung. Anpas
sungssignale aus dem Raum Schweiz/Liechtenstein 
wurden auf seiner Dienststelle registriert und ge
legentlich überzeichnet . ' 9 8 

Huegel gehörte zu jenen, die für eine deutsche 
Vormachtstellung arbeiteten und die dafür bei 
deutschnational geprägten Politikern wie Alois Vogt 
Entgegenkommen sahen. 1 9 9 Andererseits zählte 
sich Huegel einer Gruppe im SD zugehörig, die auf
grund genauer Stimmungskenntnis und schliess
lich aus Eigeninteressse von einem militärischen 
Anschluss der kleinen Neutralen abriet. 2 0 0 Vogt 
fand in Huegel einen Verbindungsmann, dem er 
Vorbehalte zu völkischen Aufbau- und Anschluss
plänen vermitteln konnte. 2 0 1 In den Kontaktauf
nahmen von 1940 und 1941 schienen solche 
Vorbehalte keine Rolle zu spielen. Von Seiten 
des Regierungschef-Stellvertreters werden Unter
redungsangebote gemeldet, die Protokollzuspie-
lung an den SD relativiert die im Protokolltext ver
folgte Anbindung an den schweizerischen Wirt
schaftsraum. War gerade dieser abschwächende 
Eindruck von Vogt erwünscht? Zwei Umstände 
sprechen dafür: das analoge Auftreten gegenüber 
dem deutschen Reich und den schweizerischen 
Stellen sowie Vogts Reaktion auf die 1940 wieder
erstarkte VDBL. In Bern diente Vogt die Befürch
tung einer Deutschorientierung Liechtensteins als 
Druckmittel für wirtschaftliche Zugeständnisse. Im 
Deutschen Reich wiederum wurden die Kontakt
vorstösse zur Anschlussfrage mit Hinweisen auf 
schweizerische Forderungen an Liechtenstein ver
knüpft. 

Die Stellung Alois Vogts zur VDBL und ihren An
schlussbestrebungen in den Jahren 1940 und 1941 
ist im folgenden näher zu beleuchten. 

186) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S , D o k . Nr . 4 8 4 8 5 2 , unda t . H a n d n o t i z 
i m A A . 

187) D i e s e r A u f f a s s u n g w a r S D - F ü h r e r H e i n z Jost : «Dr . Vogt ha t s ieh 
b i s h e r a b s i c h t l i c h n i c h t z u r Volksdeutschen B e w e g u n g bekann t , e r 
gen iess t d a d u r c h das V e r t r a u e n des F ü r s t e n v o n L i e c h t e n s t e i n u n d 
a u c h d e r S c h w e i z e r S t e l l e n . » Zi t . n a c h L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . 
D o k . Nr . 4 8 4 8 5 5 . 24 . O k t o b e r 1 9 4 0 . 

188) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . Dok . Nr . 4 8 4 8 5 3 . 9. O k t o b e r 1 9 4 0 : 
P ico t ( A A ) . 

189) S iehe A n n . 170 . 

190) E b e n d a . 

191) G e r h a r d K r e b s ver t r i t t d ie A n s i c h t , dass A l o i s Vogt d ie SS m i t 
d e m P r o t o k o l l be l i e fe r t e , ohne d e n V o r g a n g selbst n ä h e r z u un te r 
s u c h e n . S iehe K r e b s : Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r . S. 5 5 9 . 

192) Das e n t s p r e c h e n d e A k t e n k e n n z e i c h e n ist «VI F » - e ines der 
W e s t e u r o p a - R e f e r a t e gal t d e m R a u m S c h w e i z / L i e c h t e n s t e i n , L e i t e r 
w a r 1 9 4 0 u n d 1941 de r S S - O f f i z i e r B u n s e n . A b S o m m e r 1941 
firmierte die gesamte W e s t e u r o p a - G r u p p e un te r «VI B» . 

193) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . D o k . Nr . 4 8 4 8 5 1 , s iehe A n m . 169 . 

194) I n t e r v i e w m i t K l a u s H u e g e l . 1. M a i 1 9 9 7 . 

195) A m 2 3 . S e p t e m b e r 1 9 4 0 in W ü l l l i n g e n (CH). s iehe H u e g e l -
B o r i c h t B A B F. 27 1 1 2 2 3 . Im O k t o b e r 1 9 4 0 f a n d e ine B e s p r e c h u n g 
m i t V e r t r e t e r n des A A u n d R S H A s o w i e s c h w e i z e r i s c h e n F r o n t i s l e n -
f ü h r e r n i n M ü n c h e n statt, s iehe W e r n e r R i n g s : S c h w e i z i m K r i e g 
1 9 3 3 - 1 9 4 5 , 8. e rw. A u f l . Z ü r i c h 1 9 9 0 . S. 2 9 8 - 3 0 2 . K u r z b e l e g : R i n g s : 
S c h w e i z i m K r i e g . 

196) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1946 . S. 5 f. 

197) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 6 8 / 1 9 5 B d . 79 . E i n v e r n a h m e K l a u s H u e g e l 
16 . N o v e m b e r 1 9 4 5 ; F u h r e r : S p i o n a g e gegen die S c h w e i z , S. 6 5 - 6 8 . 

198) S i ehe F u h r e r : S p i o n a g e gegen d ie S c h w e i z , S. 6 6 , 68 . 

199) I n t e r v i e w m i t K l a u s H u e g e l . 1. M a i 1 9 9 7 . 

200) F u h r e r : S p i o n a g e gegen die S c h w e i z . S. 68 ; I n t e r v i e w m i t K l a u s 
H u e g e l . 1. M a i 1 9 9 7 : E i n e n B e r i c h t , w o n a c h mi t e i n e r n e n n e n s 
w e r t e n n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n B e w e g u n g i n der S c h w e i z n i ch t z u 
r e c h n e n se i . sand te H u e g e l i m H e r b s t 1 9 4 0 n a c h B e r l i n . 

201) D ies gal t e t w a f ü r Vogts A b l e h n u n g e i n e r p r o d e u t s c h e n 
P r e s s e a g e n t u r i n L i e c h t e n s t e i n 1 9 3 9 ode r de r von R e i c h s s t e l l e n 
e r w ü n s c h t e n F u s i o n v o n V U u n d V D B L . A l o i s Vogt habe H u e g e l 
a u s s e r d e m e r k l ä r t , dass er m i t de r SS ke ine G e s i n n u n g s g e m e i n -
scha f t habe ; s iehe P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 , 
S. 5: B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 7 . S. 4. 
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DAS GEDÄCHTNISPROTOKOLL 
V O M 14. OKTOBER 1940 ALS POLITISCHES 
VERHANDLUNGSDOKUMENT: 
RÜCKSICHTEN AUF DAS DEUTSCHE REICH 
UND DIE VDBL 

Die Besprechung zwischen Alois Vogt und Peter 
Anton Feldscher vom 14. Oktober 1940 betraf un
mittelbar «eine bessere fremdenpolizeiliche Be
handlung der Liechtensteiner in der Schweiz und 
vor allem die Zusicherung freier Arbeitsannah
me .» 2 0 2 Bei den Verhandlungen zur Öffnung des 
schweizerischen Arbeitsmarktes waren Regie
rungschef Hoop und sein Stellvertreter Alois Vogt 
federführend. 2 0 3 Die Besprechung mit Feldscher 
war auf Vogts Ersuchen hin erfolgt. Eine verstärkte 
Integration Liechtensteins in den schweizerischen 
Wirtschaftsraum hatte politisches Gewicht. Die 
Koalitionsregierung von 1938 war auch unter 
dem Vorzeichen einer Beibehaltung der schwei
zerischen Zollunion angetreten. Im Herbst 1940 
sahen beide Seiten in einer wirtschaftlichen Annä
herung den Hebel, deutschorientierten Anschluss
forderungen in Liechtenstein die Grundlage zu ent
ziehen. Feldscher argumentierte, indem er diesen 
Zusammenhang umkehrte. Er konfrontierte Vogt 
wiederholt mit Zweifeln an der liechtensteinischen 
Vertragsloyalität, Feldscher führte jüngste natio
nalsozialistische Umtriebe und «Anschlusspropa
ganda» in Liechtenstein an. 2 0 4 In der Schweiz wäre, 
so der EPD-Vertreter, einiges Misstrauen zu besei
tigen. Als politische Vorleistung für einen Vertrags-
abschluss insistierte Feldscher gegenüber Vogt auf 
einer «baldigen und klaren Loyalitätserklärung» 
von Regierung und Bevölkerung Liechtensteins.2 0 S 

Vogt taktierte, seinerseits auf schweizerisches Ent
gegenkommen bedacht. Feldschers Besorgnissen 
entgegnete er beschwichtigend, die liechtensteini
sche Regierung sehe «keinerlei Anlass zu irgend
welcher Nervosität». 2 0 6 Indirekt nährte er gleich
wohl Feldschers Bedenken: «Es wird» - so Vogt -
«wesentlich von der Haltung [der Schweiz, d. Verf.l 
abhängen, wie sich die Dinge entwickeln». 2 0 7 In der 
Verhandlungsführung setzte Alois Vogt am rich
tigen Punkt an. Dies wird aus einer Notiz Feld

schers einen Monat nach dem Treffen mit Vogt 2 0 8 

und aus einem späteren Bundesratsprotokoll 2 0 9 

deutlich. Alle Departementsvertreter, insbesondere 
das Eidgenössische Militärdepartement (EMD), 
empfahlen ein Eingehen auf die liechtensteinischen 
Wünsche, um «alles zu vermeiden, was Liechten
stein in die Arme Deutschlands treiben könnte .» 2 1 0 

In der Besprechung vom 14. Oktober argwöhnte 
Feldscher, dass «hinter der Deutsch-Völkischen Be
wegung» in Liechtenstein «deutsche Propaganda» 
stehe. Möglicherweise erfolge eine Stützung der 
VDBL nicht durch die Behörden, sondern durch 
mächtige Kreise im Reich. 2 1 1 Vogt beschwichtigte, 
sprach vom korrekten Verhalten der deutschen 
Behörden. Auch auf die von Feldscher angespro
chenen Kreise in Deutschland werde er «sein per
sönliches Augenmerk» lenken. 2 1 2 

Im Besprechungsprotokoll beliessen es Vogt und 
Feldscher in der Frage einer reichsdeutschen 
Rückendeckung der VDBL bei Andeutungen. An
dere Quellen der Jahre 1940 und 1941 weisen dar
auf hin, dass Liechtensteins Regierung, namentlich 
Alois Vogt, sehr wohl «Anlass zur Nervosität» 
hatten. 

Zur Zeit der deutschen Eroberungen setzte die 
Regierung Hoop deutliche Anpassungssignale. 2 1 3 

Feldscher meinte später, Regierungschef Hoop und 
sein Stellvertreter Vogt hätten in den Jahren 1940 
und 1941 «wohl mit dem deutschen Einmarsch in 
das Fürstentum und die Schweiz gerechnet und 
versucht, sich mit den deutschen Behörden mög
lichst gut zu stellen.» 2 1 4 Hoop bezog in die aussen-
politische Rücksichtnahme auch allfällige Mass
nahmen gegen die VDBL ein. Am 10. Oktober 1940 
gab er im Landtag zu bedenken: «... wenn in Liech
tenstein eine Bewegung unterdrückt würde, die ein 
enges Verhältnis zu Deutschland herbeizuführen 
beabsichtigt, so könnte das katastrophale Folgen 
haben .» 2 1 5 

Alois Vogt war von der VDBL persönlich heraus
gefordert, dieser Hintergrund der Besprechung 
vom 14. Oktober 1940 erhellt aus zeitgenössischen 
VDBL-Dokumenten. 2 1 6 

Nach ihrem Rückschlag infolge des gescheiter
ten Märzputsches 1939 wurde die VDBL im Juni 

84 



«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE . . .»/JÜRGEN SCHREMSER 

1940 reorganisiert. In ihrer Führung standen junge 
Akademiker, ihre Anhängerschaft wuchs, die na
tionalsozialistische Propaganda konnte deutsche 
Kriegserfolge ausbeuten. Basis der VDBL-Politik 
blieb nach Auffassung von Landesleiter Dr. Alfons 
Goop «das rassisch und blutmässig, von Natur aus 
deutsche Völklein Liechtensteins.» 2 1 7 Der Wirt-
schaftsanschluss an das Deutsche Reich war in 
den VDBL-Statuten festgehalten, das Endziel des 
Totalanschlusses behielt man im Auge. 2 1 8 Landes
leiter Goop versuchte wiederholt Alois Vogt, den er 
als «entschieden deutschfreundlich» einschätzte, 2 1 9 

für die Sache der VDBL zu gewinnen. Diesbezüg
liche Gespräche mit Vogt führte Goop im Juli und 
August 1940. Die Versuche, über den Partei- und 
Regierungsmann Vogt zu einer völkischen Allianz 
von VU und VDBL zu kommen, dauerten letztlich 
bis ins Jahr 1943. Im Sommer 1940 machte Alois 
Vogt auf VDBL-Leiter Goop einen unentschlossenen 
und reservierten Eindruck. Von der «Notwendig
keit einer Erneuerung des Volkstumsgedankens» 
habe er Vogt nicht überzeugen können . 2 2 0 

Interessant ist Vogts Entgegnung zur Forderung 
eines Wirtschaftsanschlusses an das Deutsche 
Reich. Hier ging der Regierungschef-Stellvertreter 
auf die VDBL-Position ein und bezeichnete zwei 
Voraussetzungen. Die beste Lösung war gemäss 
Alois Vogt «wenn sich der Fürst aufraffen könnte, 
die Sache [den Wirtschaftsanschluss, d. Verf.] zu 
bereinigen.» Zweitens wies Vogt auf eigene Son
dierungen hin, die er in Berlin vornehmen wolle. 
Abzuklären wäre, «ob das Deutsche Reich auf 
einen Wirtschaftsvertrag mit Liechtenstein eingeht 
oder nicht .» 2 2 1 Die Stellungnahme des Regierungs
chef-Stellvertreters erfolgte am 20. August 1940. 
Nur wenig später, am 12. September 1940, meldete 
der RSHA-Chef Heydrich einen erneuten Vorstoss 
Alois Vogts. Dieser galt, wie erwähnt, nicht dem 
SD selber, sondern über ihn einer «zuständigen 
Reichsstelle in Berlin». Heydrich nahm im An-
schluss daran Bezug auf «die Auffassung liechten
steinischer Kreise über einen Zollanschluss Liech
tensteins an das Reich». War damit die VDBL ge
meint? Sie war die organisierte Verfechterin des 
Anschlussgedankens und seit 1938 reichsdeut

schen Stellen bekannt. Goop sandte seine Berichte 
zur Anschlussfrage und zur Haltung Alois Vogts 
ebenfalls ins Reich. 2 2 2 

Kreuzten sich im September 1940 die Wege 
Vogts und der VDBL? 

In der Wahrnehmung der deutschen Stellen 
beim SD gingen sie konform, Vogt erschien als Pro
motor des von Landesleiter Goop erstrebten An-

202) Zi ta t F e l d s c h e r i n LLA 0 . S. S a m m e l a k t N S , Dok . Nr. 4 8 4 8 5 5 -
4 8 4 8 6 5 , S. 2. Im f o l g e n d e n mit S e i t e n a n g a b e n z i t i e r t als «LLA 
G e d ä c h t n i s p r o t o k o l l 1 9 4 0 » . 

203) V e r h a n d l u n g s d o k u m e n t e f i n d e n s i c h i n L L A R F 1 9 9 / 4 1 6 . E i n 
a u f d e n Z o l l v e r t r a g g e s t ü t z t e s f r e m d e n p o l i z e i l i c h e s A b k o m m e n trat 
a m 1. F e b r u a r 1 9 4 1 i n K r a f t . 

204) L L A G e d ä c h t n i s p r o t o k o l l 1940 . S. 3 f. 

205) E b e n d a . S. 6. 

206) E b e n d a . S . S . 

207) E b e n d a . 

208) B A B E 2001 (F.) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 8. 19. N o v e m b e r 1940: N o t i z 
Fe ldsche r . 

209) B A B E 2001 (E) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 1. 14. J a n u a r 1 9 4 1 : S i t z i m g s 
p r o t o k o l l des s c h w e i z e r i s c h e n B u n d e s r a t e s . 

210) E b e n d a . 

211) L L A G e d ä c h t n i s p r o t o k o l l 1 9 4 0 . S. 7. 

212) E b e n d a . 

213) Z u B e i s p i e l e n h i e r f ü r s iehe K r e b s : Z w i s c h e n F ü r s t u n d F ü h r e r . 
S. 5 5 9 : a u f s c h l u s s r e i c h s i n d a u c h d ie L a n d t a g s v o t e n von Dr. Otto 
S c h a e d l e r (VU) u n d R e g i e r u n g s c h e f H o o p ( F B P ) , w i e d e r g e g e b e n in 
L L A L T P 10. O k t o b e r 1 9 4 0 . 

214) B A B E 2001 (E) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 4 0 , 16 . S e p t e m b e r 1 9 4 7 : 
F e l d s c h e r a n E P D . 

215) L L A L T P 10. O k t o b e r 1940 : V o t u m R e g i e r u n g s c h e f H o o p . 

216) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . B e r i c h t e u n d K o r r e s p o n d e n z von 
V D B L - L a n d e s l e i t e r Dr. A l f o n s G o o p . S c h u l u n g s b l ä t t e r de r V D B L 
1 9 4 0 u n d 1 9 4 1 . 

217) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . v e r m u t l i c h A p r i l 1 9 4 1 : G o o p ( V D B L ) 
a n Dr. H e r m a n n W a l s e r ( V D B L ) . 

218) E b e n d a . 23 . A u g u s t 1 9 4 0 : G o o p ( V D B L ) an Dr. Puls , B e r l i n : 
2 5 . F e b r u a r 1 9 4 1 : B e r i c h t V D B L - L a n d e s l e i t e r G o o p . 

219) Ebenc ia , 25 . F e b r u a r 1 9 4 1 : B e r i c h t V D B L - L a n d e s l e i t e r G o o p . 

220) E b e n d a , 2 7 . J u l i 1 9 4 0 : G o o p ( V D B L ) an K r i e n e r (Gestapo) . 

221) E b e n d a , 2 3 . A u g u s t 1 9 4 0 : G o o p ( V D B L ) a n Dr . Puls , B e r l i n . 

222) L L A R F 2 3 2 / 4 8 4 S t r a f s a c h e Dr. A l f o n s G o o p ; d i e s b e z ü g l i c h e r 
B e r i c h t i m LVolksb la t t v o m 2 6 . O k t o b e r 1946 . 
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Schlusses. Diesem Eindruck steht Vogts Auftreten 
in Liechtenstein entgegen. Tatsächlich ging Vogt 
auf die von der VDBL angebotene Mitarbeit nicht 
ein, weder 1939 noch in den folgenden Jahren des 
Krieges. Über den Inhalt seiner Privatunterredung 
mit Goop vom Juli 1940 orientierte Alois Vogt 
Regierungschef Hoop. 2 2 3 Goop versuchte seiner
seits, den VU-Politiker im Reich als massgeblichen 
Vertreter einer «nationalen Richtung» in Frage zu 
stellen. 2 2 4 Dies könnte Vogt erfahren haben, etwa 
durch Klaus Huegel, der sowohl Landesleiter Goop 
wie auch dessen Kontaktperson von der Feldkir-
cher Gestapo, Karl Kriener, kannte. 

Währenddem in Liechtenstein behördliche Ab-
wehrmassnahmen gegen die VDBL getroffen wur
den, schien Vogt im Reich selbst als Anschluss
befürworter zu gelten. Dafür gab es Gründe: Bei 
seinen Kontaktversuchen bewegte sich Alois Vogt 
in jenem deutschvölkischen Bekanntenkreis, den er 
einst selbst, als LHD-Politiker, mitinitiierte. Sein 
Verbindungsmann Peter Rheinberger war 1938 
kurzzeitig VDBL-Mitglied gewesen, die Stuttgarter 
SD-Leute Peter und Fluegel hatten ihrerseits per
sönliche Bekanntschaft mit VU- und VDBL-Ver-
tretern. Vogt gab nach Kriegsende an, dass er zur 
Herstellung von Verbindungen im Reich sein 
deutschvölkisches Image einsetzte. Bei der VOMI 
und der Deutschlandabteilung, die ihm von Klaus 
Huegel als VDBL-Stützen bezeichnet wurden, habe 
er sich als «Nationalsozialist» einführen lassen. 2 2 5 

Alois Vogts spätere Angaben bieten einen Er
klärungsansatz für den Eindruck, den seine ge
wagten «Fühlungnahmen» beim SD hinterliessen: 
Vogt als reichsdeutscher Vertrauensmann. Indem 
Vogt diese Rolle bestätigte, so das innenpolitisch 
motivierte Kalkül, überbot er die VDBL, die sich 
als einzige Trägerin des völkischen Gedankens 
sah und den VU-Politiker im Reich zu denunzieren 
suchte. 2 2 6 Vogt schickte sich 1940 an, der erste 
Ansprechpartner zu einer liechtensteinbezogenen 
Volkstumsarbeit im Reich zu werden. Und er tat 
dies mit dem grösstmöglichen «Spieleinsatz», zu 
welchem deutsche Reaktionen erwartbar waren: 
die staatliche Zukunft Liechtensteins. Die vom 
Auswärtigen Amt an die SD-Stellen übermittelten 

Rückmeldungen bestätigten eine nichtinterventio
nistische Haltung zu Liechtenstein. Dies war eine 
der Auskünfte, um derentwillen Vogt nach eigenen 
Angaben seine gewagten Vorstösse unternahm. 
Das Desinteresse der Reichsführung an Putsch 
oder politischer Neuorientierung im Fürstentum 
stärkte Vogts Position gegenüber der VDBL. Zu
gleich bewahrte es den taktierenden Landespoliti
ker davor, sich für oder gegen die Eigenstaatlich
keit aussprechen zu müssen. 
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Im Vorfeld und Nachgang 
zur Besprechung von Friedrichs
hafen am 13. und 14. März 
1943 

Im Kriegsjahr 1943 besprachen sich im Kurhotel 
Friedrichshafen am Bodensee führende Vertreter 
der VDBL und der VU. Dies war nach Teilnehmern 
und Ziel der Besprechung ein erstaunlicher Vor
gang. Mitglieder einer liechtensteinischen Regie
rungspartei und die Führer der nationalsozialisti
schen Opposition verhandelten unter der Regie der 
VOMI, auf deutschem Boden, zu Fragen einer mög
lichen Zusammenarbeit in Liechtenstein. 

Das Verhältnis der zwei Gruppierungen war seit 
der Bildung der VDBL im März 1938 keine bloss 
innenpolitische Angelegenheit. Die VDBL verfolgte 
den Anschluss an das Reich und erhoffte sich dort 
Stützung bei massgeblichen Stellen. Auch der VU-
Mann und Regierungschef-Stellvertreter Alois Vogt 
suchte seit 1940 Verbindung mit Instanzen im 
Deutschen Reich, die für den Fortbestand eines 
souveränen Liechtenstein bestimmend waren. In
folge von Vorsprachen in Berlin und durch Vermitt
lung seines SD-Verbindungsmannes Klaus Huegel 
kam Vogt schliesslich mit Zuständigen für die na
tionalsozialistische Volkstumspolitik in Kontakt. Bei 
ihnen bestand Interesse an einer deutschvölki
schen Zukunft Liechtensteins, über Zeitplan und 
Ausgestaltung waren sich die jeweiligen Funktio
näre im Aussenministerium und den SS-Ämtern 
uneinig. Die Besprechung von Friedrichshafen 
markierte diesbezüglich einen Abschluss und eine 
Weichenstellung. Laut deutscher Quelle war die 
«Führung der Volkstumspolitik gegenüber Liech
tenstein»- 2 7 im Vorfeld von Friedrichshafen endlich 
geklärt. Eine von VOMI und VDBL erwünschte 
Zusammenarbeit mit der VU konnte aber nur in 
Vorschlägen umrissen werden. Als entscheidende 
Konsequenz der Besprechung sollte sich die Be
trauung Klaus Huegels mit der weiteren Umset
zung jener Kooperationsvorschläge erweisen. Da
mit scheint, entgegen ihren früheren Ambitionen, 
der Rückzug der VOMI und anderer SS-Stellen aus 
einer eigenen «Liechtenstein-Politik» im März 1943 
eingeleitet. 

Deutsche Quellen datieren die Vorgeschichte der 
Friedrichshafner Besprechung ins Frühjahr 1942. 
Zeitgenössische Dokumente aus Liechtenstein und 

die Aussagen Alois Vogts gegenüber schweize
rischen Vernehmungsbehörden gestatten eine er
weiterte Chronik des Treffens. 

KONTAKTVORSTÖSSE ALOIS VOGTS 
IN DEN J A H R E N 1940 UND 1941: 
VORSPRACHEN IM AUSWÄRTIGEN A M T UND 
REI DER VOLKSDEUTSCHEN M I T T E L S T E L L E 
(VOMI) 

Alois Vogt gab nach dem Krieg an, dass Beunru
higung über die Stellung des Reichs zur Anschluss
bewegung VDBL das entscheidende Motiv seiner 
gewagten Kontaktversuche ab Spätsommer 1940 
war. Aus liechtensteinischen Quellen ergeht, dass 
die Landesleitung der VDBL Vogt für einen gemein
samen deutschorientierten Kurs zu gewinnen such
te. Das Vorhaben einer völkischen Allianz mit der 
VU, den die Friedrichshafner Besprechung reichs
deutsch abdecken sollte, wurde seit 1940 von der 
VDBL verfolgt. Vogt ging darauf nicht ein, 2 2 S im 
Reich suchte er nach eigener Aussage Auskunft 
über die Einstellung zur VDBL und, gemäss deut
schen Quellen, Verbindung mit zuständigen Stellen 
in der Anschlussfrage.™ Im überlieferten Dienst
verkehr reagierten die Deutschlandabteilung und 
durch sie der Reichsaussenminister mit Zurück
haltung auf Eingliederungswünsche, die in SD-Mel
dungen Alois Vogt zugeschrieben wurden. Vogt 

223) E b e n d a . 

224) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S , 27 . J u l i 1 9 4 0 : G o o p ( V D B L ) a n 
K r i e n e r (Gestapo) . 

225) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 7 . S. 4. 

226) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . 2 7 . J u l i 1 9 4 0 : G o o p ( V D B L ) an 
K r i e n e r (Gestapo) . 

227) A A , P A I n l a n d II g 4 0 9 , 19. M ä r z 1 9 4 3 : B e s p r e c h u n g s p r o t o k o l l 
S i c h e l s c h m i d t ( V O M I ) . 

22S) L L A 0 . S. S a m m e l a k t N S . 25 . F e b r u a r 1 9 4 1 : B e r i c h t V D B L -
L a n d e s l e i t e r G o o p . 

229) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 12 f.; L L A 0 . S. 
S a m m e l a k t N S , D o k . Nr . 4 8 4 8 5 0 - 4 8 4 8 7 4 . Dass . A A . PA In land II g 
4 0 9 . 
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selbst erklärte, dass nach mehrmonatigen vergeb
lichen Kontaktversuchen ein erstes Treffen mit Otto 
von Erdmannsdorf! im Auswärtigen Amt zustande 
kam. 2 3 0 In einem zweiten Treffen, vermutlich eben
falls 1941, 2 3 1 vermittelte Erdmannsdorff eine wohl
wollende Haltung der Reichsführung zu Liechten
steins Fortbestand in der schweizerischen Nach
barschaft. Allerdings habe der deutsche Offizial 
Vogts Vermutungen bezüglich einer auswärtigen 
Unterstützung der VDBL bestätigt. Erdmannsdorff 
verwies auf «SS-Kreise», welche seine Amtsstelle 
in der Liechtenstein-Frage kritisierten und empfahl 
Vogt, dort zu intervenieren. 2 3 2 

Alois Vogt wurden schliesslich von seinem SD-
Vertrauten Klaus Huegel die fraglichen SS-Stellen 
bezeichnet. Vogt erinnerte sich an eine erste Vor
sprache bei der VOMI, namentlich dem für die 
Schweiz und Liechtenstein zuständigen SS-Führer 
Dr. Hans Sichelschmidt, im Jahre 1941. 2 3 3 Die Aus
sagen Alois Vogts sind auch hier die einzige vorlie
gende Quelle; nach Zeitpunkt und Inhalt erschei
nen sie plausibel. Vogt wies den VOMl-Vertreter 
daraufhin, dass gerade aus Sicht seiner Stelle eine 
Stützung der VDBL ungünstig sei. In der grundsätz
lich deutschfreundlich eingestellten Bevölkerung 
Liechtensteins wirkten die «nach deutschem Mus
ter angewandten Methoden» der VDBL eher ab
schreckend. 2 3 4 

Gemäss Erinnerung Vogts habe die VOMI aber 
unverdrossen an einer Verbindung zur Anschluss
bewegung festgehalten. Tatsächlich scheint die 
VOMI ihre Wunschvorstellung eines nationalso
zialistischen Liechtenstein erst im Zuge der Frie
drichshafner Besprechung korrigiert zu haben. 

KOOPERATIONSPLÄNE VU - VDBL: 
DEUTSCHE DIVERGENZEN UND ALOIS VOGTS 
LAVIEREN 

Gemäss zweier unabhängiger Quellen wurde ein 
politisches Zusammengehen von VU und VDBL 
mindestens seit Frühjahr 1942 gezielter verfolgt. 2 3 5 

Der deutsche Dienstverkehr belegt, dass hierbei im 
Laufe des Sommers und im Herbst 1942 wenigs

tens dreimal unterschiedliche Positionen einge
nommen wurden: 

Im August 1942 berichtete der VOMI-Zuständige 
Sichelschmidt von «Verhandlungen über die Zu
sammenlegung der Volkdeutschen Bewegung und 
der Vaterländischen Union in Liechtenstein». Diese 
seien auf gutem Wege, «aussenpolitische Schwie
rigkeiten» gebe es nicht, der SD Innsbruck solle die 
Vorverhandlungen mit VU und VDBL soweit 
führen, dass deren Abschluss unter Leitung der 
VOMI «auf jeden Fall ein positives Resultat» er
gebe. 2 3 6 In einer dem VOMI-Schreiben beigefügten 
Handnotiz schränkt ein Volkstumsreferent im Aus
wärtigen Amt die Zuversicht Sichelschmidts ein: 
Helmut Triska von der Deutschlandabteilung (Refe
rat D VIII) hielt eine Besprechung im Amt fest, bei 
der Alois Vogt, Dr. Sichelschmidt von der VOMI, der 
SD-Mann Klaus Huegel und Legationsrat Franz 
Rademacher, ebenfalls von der Deutschlandabtei
lung, anwesend waren. In diesem Treffen vom 8. 
September 1942, also kurz nach der optimistischen 
VOMI-Meldung, wurde ein «Zusammenschluss» 
der VU mit der VDBL abgelehnt. Allerdings solle 
ein «gegenseitig abgestimmtes Vorgehen bei aku
ten Anlässen» in einer weiteren Besprechung ab
geklärt werden. 2 3 7 Zwei Monate später habe sich 
Vogt entgegen der Abmachung in Berlin mit einem 
Vertreter des RSHA in Liechtenstein auf «ein Ab
kommen über eine Vereinbarung» zwischen der 
VU und der VDBL eingelassen. Dies berichtete Ra
demacher von der Deutschlandabteilung, bei dem 
Alois Vogt persönlich vorsprach. 2 3 8 Der liechten
steinische Regierungschef-Stellvertreter bestätigte 
die Meldung und rechtfertigte sich gegenüber 
Rademacher: «Vogt gab zu verstehen, dass er den 
Mann [vom RSHA, d. Verf.] habe loswerden wollen. 
Er habe die Vereinbarung aber so abgefasst, dass 
sie ihn praktisch nicht b inde .» 2 3 9 

Das deutsche Besprechungsprotokoll des Fried
richshafner Treffens bestätigt das angesprochene 
Lavieren Vogts in völkischen Fragen. Auch dort 
erweist sich der liechtensteinische Regierungs
mann als rhetorisch entgegenkommend, in der 
Konkretisierung einer VDBL-Zusammenarbeit aber 
praktisch unverbindlich. 2 4 0 
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Vogts schwankendem Verhalten korrespondier
ten Uneinheitlichkeit und Undurchsichtigkeit der 
reichsdeutschen Volkstumspolitik. Allein in der 
VDBL-Frage waren mindestens zwei Abteilungen 
des Auswärtigen Amtes, davon drei Referate der 
Deutschlandabteilung, involviert. Seitens der SS 
scheint die VOMI Flauptakteurin zu sein, im Dienst
verkehr tauchen weitere Ämter auf: das RSHA mit 
den Gliederungen SD Ausland, SD Inland und 
Gestapo sowie das SS-Hauptamt. Dort war die 
Gruppe D I der «Germanischen Leitstelle» für den 
Raum Schweiz/Liechtenstein, insbesondere für ille
gal ins Reich Ausreisende und Waffen-SS-Freiwil
lige, zuständig. 2 4 1 Vogt war durch Huegel über ein 
Segment dieses Beteiligtenkreises informiert. 2 4 2 

Konkret gelangte er 1942 an mehrere Instanzen, 
unter denen die Zuständigkeit für Volkstumsfragen 
fortlaufend ausgehandelt wurde; die jeweils höchs
ten Amtsspitzen blieben im Hintergrund. 2 4 3 

Der Umstand, dass sich Dienststellen aufgrund 
unklarer Führungsstellung in der «grossgerma
nischen Arbei t» 2 4 4 konkurrenzierten, wird durch 
Vogts Aussagen 1946 bestätigt. 2 4-' Seine Verneh
mung durch die Bupo ergab sowohl chronologisch 
wie inhaltlich Entsprechungen mit den deutschen 
Akten, ohne dass die Schweizer Behörden diese 
Vogt gegenüber vorgebracht hätten: 

Laut den deutschen Quellen rückten die beteilig
ten Stellen in Berlin zwischen dem 26. August und 
dem 8. September 1942 von der Einschätzung der 
VOMI ab, wonach die Fusion von VDBL und VU 
aussenpolitisch unbedenklich und abschlussreif er
schien. 1946 erinnerte Alois Vogt eine erste Vor
sprache in der Deutschlandabteilung des Auswär
tigen Amtes im Sommer 1942. 2 4 6 Aufgrund ihres 
Ablaufs und Inhalts könnte sie der Besprechung an 
nämlicher Stelle vom September 1942 vorausge
gangen sein. Das Treffen sei durch Huegel vermit
telt worden, Vogt war der Abteilung als «sehr 
deutschfreundlich» empfohlen. 2 4 7 Der empfangen
de Legationsrat habe in Anwesenheit von mehre
ren SS-Angehörigen Ausführungen zur deutschen 
Position gegenüber der Schweiz und Liechtenstein 
gemacht: «Die Schweiz werde schon eines schönen 
Tages eine Neuordnung Europas anerkennen müs-

230) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 13 . S iehe a u c h 
S. 7 5 , 76 . E r d m a n n s d o r f f w u r d e E n d e J u n i 1941 v o m G e s a n d t -
s c h a f t s p o s t e n in B u d a p e s t a b b e r u f e n u n d w a r ab S e p t e m b e r 1941 
D i r i g e n t de r p o l i t i s c h e n A b t e i l u n g , e ine h ö h e r e S e k r e t ä r s - , abe r 
ke ine E n t s c h e i d u n g s p o s i t i o n . 

231) A l o i s Vogts Z e i t e r i n n e r u n g g e g e n ü b e r d e r B u p o ist ehe r g rob , 
n a c h J a h r e s z e i t e n - u n d M o n a t s a n g a b e n s o w i e i m V e r g l e i c h mi t den 
d e u t s c h e n A k t e n a b e r e i n g r e n z b a r . 

232) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 14 f. 

233) E b e n d a . S. 15 . 

234) E b e n d a . 

235) A A , P A In l and II g 4 0 9 . 19. M ä r z 1 9 4 3 : B e s p r e c h u n g s p r o t o k o l l 
S i c h e l s c h m i d t , S. 1. 
P . A A V / 5 8 7 , undat . ( v e r m u t l i c h 1943) : « G e d ä c h t n i s - P r o t o k o l l ü b e r d ie 
Konfe r enz , v o n F r i e d r i c h s h a f e n » , S. 1. 

236) A A . P A In land II g 4 0 9 . 26 . A u g u s t 1 9 4 2 : S i c h e l s c h m i d t (VOMI) 
an A A (Refe ra t D VIII . D e u t s c h t u m s f r a g e n ) . 

237) A . A . P A In l and II g 4 0 9 . 9. S e p t e m b e r 1 9 4 2 : H a n d n o t i z T r i s k a 
( A A ) . E b e n f a l l s fes tgeha l ten in I n l a n d II g 4 0 9 . 4. D e z e m b e r 1942: 
G e i g e r ( A A ) an M ü l l e r ( R S H A . Ges tapo) . 

238) .A.A. P A In l and II g 4 0 9 , 26 . N o v e m b e r 1 9 4 2 : B e r i c h t Rade 
m a c h e r ( A A ) . Z u v o r w a r V o g t be i E r d m a n n s d o r f f g e w e s e n , d e m er 
sagte, dass er G e r ü c h t e , w o n a c h de r F ü r s t d e u t s c h f e i n d l i c h e Po l i t i k 
be t re ibe , bei R a d e m a c h e r r i c h t i g s t e l l e n w o l l e , s iehe A A , PA B ü r o 
des S t a a t s s e k r e t ä r s , 24 . N o v e m b e r 1 9 4 2 : A u f z e i c h n u n g E r d m a n n s 
d o r f f ( A A ) . 

239) A A , PA I n l a n d II g 4 0 9 . 26 . N o v e m b e r 1942 : B e r i c h t Rade 
m a c h e r ( A A ) . 

240) A A . PA In l and II g 4 0 9 . 19. M ä r z 1 9 4 3 : B e s p r e c h u n g s p r o t o k o l l 
S i c h e l s c h m i d t . 

241) S iehe F u h r e r : S p i o n a g e gegen d ie S c h w e i z , S. 7 2 - 7 4 . 

242) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 15 . 

243) In d i e sen F ä l l e n M a r i i n L u t h e r ( A A . D e u t s c h l a n d a b t e i l u n g ) . 
W e r n e r L o r e n z ( V O M I ) u n d W a l t e r S c h e l l e n b e r g (SD A u s l a n d ) s o w i e 
d e r e n C h e f s i n de r R e i c h s f ü h r u n g : J o a c h i m von R i b b e n t r o p u n d 
H e i n r i c h H i m m l e r . S i ehe a u c h S c h a u b i l d S. 70 , 7 1 . 

244) W o r t w a h l M a r t i n L u t h e r aus A A , PA I n l a n d II g 2 1 4 . M a i 1 9 4 2 : 
S t e l l u n g n a h m e L u t h e r ( A A ) z u B e s c h w e r d e n de r SS i m B e r e i c h d e r 
be id se i t i gen V o l k s t u m s p o l i t i k . 

245) Es w a r e i n w e s e n t l i c h e s M o m e n t v o n H i t l e r s M a c h t a u s ü b u n g , 
ke ine k l a r e n K o m p e t e n z e n z u z u w e i s e n und s i c h die letzte E n t s c h e i 
d u n g v o r z u b e h a l t e n , d ies galt a u c h f ü r d ie « R a s s e n - u n d V o l k s 
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sen und dann kriechen kommen . . . » . 2 4 S Anders 
sehe es mit Liechtenstein aus; in einer kürzlichen 
Konferenz habe man beschlossen, Liechtenstein 
«als deutsches Land zu behandeln und die liech
tensteinische Frage zu forcieren». Dies bedeutete 
damals, so Vogt, den Anschluss herbeizuführen. 
Alois Vogt teilte diese Eröffnungen umgehend Erd
mannsdorff und Strak in der politischen Abteilung 
mit, damit diese bei der Reichsregierung inter
venierten. Erdmannsdorff habe ihn beruhigt und 
eine Verständigung Ribbentrops zugesichert.2 4 9 

Möglicherweise, diese Deutung würde durch Vogts 
Erinnerung nahegelegt, stand die September-
Besprechung im Auswärtigen Amt bereits unter 
dem Eindruck einer von der Ministeriumsspitze 
1942 erneuerten Zurückhaltung in der Liechten
stein-Frage. 

Im November 1942 traf Vogt in Liechtenstein 
eine über die Besprechungsergebnisse vom 8. Sep
tember hinausgehende Abmachung mit einem 
RSHA-Vertreter. 1946 gab Vogt an, dass seitens ei
niger SS-Stellen die Idee einer Fusion der VDBL 
und der V U seit Herbst 1942 verfolgt wurde; der 
SD-Mann Klaus Huegel habe ihm dies mitgeteilt. 
Huegel meinte, dass die SS - welcher er ja selber 
angehörte - ein Interesse daran habe, das Rand
problem VDBL «ohne Prestigeverlust» loszuwer
den. 2 5 0 Vogt vermutete, dass seine Vorsprachen im 
Auswärtigen Amt den Fusionsplan mitbewirkten, 
dass er selber mit einem RSHA-Vertreter Abspra
chen traf, erwähnte er 1946 nicht. Allerdings hatte 
auch die Deutschlandabteilung im Auswärtigen 
Amt eine abschliessende Regelung der Volkstums
politik offen gelassen, eine weitere Besprechung im 
Reich zu einem anlasslälls abgestimmten Vorgehen 
von VU und VDBL wurde «ins Auge gefasst». 2 5 1 

Eine interne Folge von Vogts «Verstoss» war, dass 
nun die Deutschlandabteilung ihrerseits alarmiert 
wurde und über mehrere Monate im RSHA Nach
fragen zu Gegenstand und Beteiligten jener Abma
chung unternahm. 2 5 2 

DISPOSITION, V E R L A U F UND FOLGEN 
DER FRIEDRICHSHAFNER BESPRECHUNG 
V O M 13. UND 14. MÄRZ 1943 

Ein Treffen zwischen den politischen Führern der 
VU und der VDBL wurde bereits im September 
1942 im Aussenministerium in Aussicht genom
men. Am Abend des 13. März 1943 und am da
rauffolgenden Tag fand es schliesslich im Kurgar
tenhotel in Friedrichshafen statt, von SS-Stellen 
erwünscht , 2 5 3 unter den Auspizien des Auswärtigen 
Amtes und unter Beteiligung eines Mitarbeiters des 
RSFIA. Seitens der VU nahmen Parteiführer Dr. 
Otto Schaedler, der Verwalter des Parteiorgans 
«Liechtensteiner Vaterland» Gustav Schädler so
wie, wortführend, Alois Vogt teil. Von der VDBL 
waren der ehemalige Landesleiter Dr. Alfons Goop, 
sein Nachfolger Dr. Sepp Ritter, Ingenieur Martin 
Hilti, bis 1942 «Schriftleiter» des VDBL-Organs 
«Umbruch», sowie der VDBL-Jugendführer und 
Lehrer Ernst Schädler anwesend. Goop war Vogts 
Besprechungspartner, seine Landesleiterstellung 
hatte er kurz zuvor mit Eintritt in die Waffen-SS an 
Sepp Ritter abgegeben. Vom SD Innsbruck nahm 
SS-Hauptscharführer Nockerl teil, aus Stuttgart 
waren der SS-Sturmbannführer Böhm und Haupt
sturmführer Klaus Huegel in Begleitung einer Se
kretärin, «Frl. Hacker», angereist. In der Person 
des SS-Sturmbannführers Hummitzsch vom SD 
Inland war auch das RSHA in Berlin beteiligt. Die 
VOMI vertrat der zuständige Referatsleiter Dr. 
Sichelschmidt, damals im Rang eines SS-Haupt
s turmführers . 2 5 4 

Obwohl die Besprechung im März 1943 auf 
deutschem Boden und in Regie der VOMI durchge
führt wurde, galt sie keiner expansiven und akti
vistischen Volkstumspolitik mehr. Vorabsprachen, 
insbesondere jene im Auswärtigen Amt vom Sep
tember 1942, 2 5 5 schlugen sich in entsprechenden 
Dispositionen des Konferenzleiters Sichelschmidt 
nieder: Erwünscht war eine «Zusammenarbeit 
der beiden deutsch-orientierten Gruppen in Liech
tenstein», eine Parteienfusion von VU und VDBL 
schien wegen der fortdauernden Aussetzung der 
Landtagswahlen innenpolitisch nicht angezeigt.2 5 6 

90 



«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE ...» / JÜRGEN SCHREMSER 

Im Deutschen Reich habe, laut Sichelschmidt, nun
mehr die VOMI die Führung einer völkischen 
Liechtenstein-Politik übernommen, freilich musste 
diese nach Massgabe des Auswärtigen Amtes erfol
gen. Von den zwei Gruppen solle «nichts verlangt 
werden, was gegen die Anerkennung des Liechten
steinischen Staates Verstösse». 2 5 7 Im Verlauf der 
Besprechung sollte sich erweisen, dass die von der 
VOMI und der VDBL erhofften deutschvölkischen 
Gemeinsamkeiten mit der VU nicht weit trugen. 
Dies belegen die beiden ausführlichsten Quellen 
zum Verhandlungsverlauf in Friedrichshafen: das 
Protokoll Sichelschmidts und ein zeitgenössisches 
Gedächtnisprotokoll der VU-Leitung 2 5 8 . 

Goop von der VDBL hatte schon 1940 einen An
schlusskurs mit legalen Mitteln verfolgt, in Frie
drichshafen kam er der VU entgegen und machte 
Vorschläge zur Zusammenarbeit. Die VDBL erklär
te sich bereit, Liechtensteins Souveränität als ge
geben hinzunehmen und von ihren offenen An
schlussforderungen abzurücken. Aufschlussreich 
ist die in den Protokollen unterschiedlich wieder
gegebene Reaktion Alois Vogts. Im VU-Protokoll 
sah er «keine Möglichkeit der Zusammenarbeit». 
Vogts Auftreten wird ins Grundsätzliche gewendet, 
eine Zusammenarbeit von VU und VDBL berühre 
wegen deren Anschlusswünschen die Existenz des 
Landes. 2 5 9 Schliesslich habe sich Sichelschmidt für 
die Position Goops eingesetzt. Er empfahl der VU 
eine Umstellung ihrer Presse auf eine «rein an
tikommunistische Haltung» und verwies auf mög
liche Verstimmungen in Berlin, falls keine Einigung 
zustande komme. Vogt habe empört reagiert: «We
der Berlin noch Bern hat uns in diese Frage etwas 
hineinzureden.» 2 6 0 Diese Protokollierung entspricht 
im Stimmungseindruck den Schilderungen Sichel
schmidts: die VDBL sei den Herren der VU auf die 
Nerven gefallen. Inhaltlich wirkt Vogts Entgegnung 
patriotisch stilisiert. Gerade er zielte in seiner Kon
taktdiplomatie zur Schwächung der VDBL auf den 
Rückhalt deutscher Stellen. Plausibler wohl ist 
Sichelschmidts drohendes Drängen auf eine Ver
einbarung, laut Alois Vogt hätten seine VU-Beglei-
ter bei Rückkehr nach Liechtenstein befürchtet, 
verhaftet zu werden. 2 6 1 

Die Protokollierung Sichelschmidts ist differen
ziert und illusionslos: «Das greifbare Ergebnis der 
Verhandlungen ist also gering» lautet die nüchter
ne Bilanz des VOMI-Referenten. Sichelschmidt, der 
Alois Vogt mindestens seit 1941 aus Begegnungen 
kannte, stützt seine Einschätzung des Gegenübers 
auf aufmerksame Beobachtungen. Anders als im 
VU-Protokoll festgehalten, sei Alois Vogt auf die 
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Idee einer antibolschewistischen Allianz einge
gangen, die «Schaffung eines Heimatbundes auf 
überparteilicher Grundlage» habe er begrüsst . 2 6 2 

Die praktische Umsetzung solcher Kooperations
vorschläge liessen Alois Vogt und seine Begleiter 
von der VU-Führung allerdings in der Schwebe. 
Zum Erstaunen Sichelschmidts stellte Vogt Kalkül 
und Ressentiment der Landespolitik in den Vorder
grund: Er und Dr. Schaedler hätten kein Programm 
für die VU, diese Partei sei «lediglich das Instru
ment zur Unterbauung ihrer persönlichen Positio
nen in der Regierung und im Landtag». Ausserdem 
habe Vogt den nationalsozialistischen Charakter 
der VDBL bestritten, «sie [die VDBL, d. Verf.] sei 
lediglich ein Sammelbecken der grundsätzlich 
oppositionell Eingestellten.» 2 6 3 Sichelschmidts ab
schliessende Einschätzung der VU-Haltung doku
mentiert Realitätssinn und Verachtung des «gross
deutsch» gesinnten SS-Führers gegenüber den un
entschlossenen Liechtensteinern: 

«Es zeigt sich, dass Männer wie Dr. Vogt und 
Dr. Schaedler einfach nicht in der Lage und Willens 
sind, direkt auch nur die kleinsten Entschlüsse 
zu fassen. Neben der liberal-parlamentarischen 
Grundeinstellung dieser Männer tragen daran 
natürlich die engen Verhältnisse in Liechtenstein 
schuld, die aus jedem kleinen Problem gleich eine 
Staatsfrage erster Ordnung machen. Hinzu kommt, 
dass sie offenbar klare Festlegungen aus politi
schen Gründen nicht wollen, dass ihre Verhand
lungsbereitschaft mit der Volksdeutschen Bewe
gung und Reichsstellen also nur dem Gebot der 
politischen Klugheit entspricht, sich für alle Fälle 
nach der nationalsozialistischen Seite hin den Weg 
offen zu hal ten .» 2 6 4 

Sichelschmidt gab die Hoffnung auf eine völ
kische Zusammenarbeit in Liechtenstein nicht ganz 
auf. Bereits vor der Besprechung war Klaus Huegel 
vom SD Stuttgart zum «ständigen Verbindungs
führer» der VOMI für Liechtenstein bestellt wor
den. Nun war es an Huegel, für die Umsetzung der 
besprochenen Kooperationsanregungen - «Hei
matbund» und «Antibolschewistisches Komitee» -
besorgt zu sein. Huegels Beauftragung dürfte das 
Ende einer vom Reich beförderten, anschlussorien-

tierten Volkstumspolitik in Liechtenstein besiegelt 
haben. Das Vorhaben einer Fusion von VDBL und 
VU scheint durch Absprachen zwischen Auswär
tigem Amt und RSHA im April 1943, einen Monat 
nach Friedrichshafen, aktenmässig abgeschlos
sen. 2 6 5 Zur selben Zeit wurde Klaus Huegel nach 
Berlin ins RSHA berufen und Leiter des Schweiz/ 
Liechtenstein-Referates des SD. 

Im Arbeitsgebiet Fluegels war der neutrale 
Kleinstaat vorab nachrichtendienstlich interessant. 
Seit Sommer 1942 streckte Huegels Chef im RSHA, 
Walter Schellenberg, vorsorgliche Friedensfühler 
in der Schweiz aus. 2 6 6 Huegel konnte seinen liech
tensteinischen Vertrauten Alois Vogt 1942 und 
1943 in dieser Angelegenheit gewinnen, als Mit
telsmann zum englischen Generalkonsul Cable. 2 6 7 

Vogt wurde ausserdem in zwei Fällen um nach
richtendienstliche Hilfestellung angegangen. Sol
ches erfolgte nach Friedrichshafen, im Sommer 
1943; auch mit Verweis auf die Unterstützung des 
SD bei der Ausschaltung der VDBL. In Liechten
stein selbst wurden Herausgabe und Vertrieb des 
VDBL-Organs «Der Umbruch» am 8. Juli 1943 per 
Regierungsverfügung eingestellt. 
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Alois Vogts Involvierung in 
deutsche Geheimdienstunter
nehmen 1942 bis 1944 

Der liechtensteinische Regierungschef-Stellvertre
ter Alois Vogt wurde in den Jahren 1942 bis 1944 
in unterschiedlicher Weise mit deutschen Geheim
dienstoperationen konfrontiert. Zwei Vorgänge 
sind durch interne Gestapo- und SD-Protokolle gut 
dokumentiert. Im Dezember 1942 wurde das Re
gierungskollegium und die Justiz Liechtensteins 
für die Abwicklung einer gescheiterten Devisen
transaktion des SD angegangen. Im zweiten Fall -
der sogenannten Aktion Rosl - wurde Alois Vogt 
persönlich von seinem SD-Vertrauten Klaus Huegel 
um Mithilfe bei einem Agentenunternehmen gebe
ten. Vogt berichtete nach dem Krieg eine weitere 
Begebenheit, bei der ihn der SD-Chef Westeuro
pa im RSHA, Eugen Steimle, um Auskünfte zur 
Schweiz und ihrer Haltung gegenüber den Alliier
ten bat. Eugen Steimles Anfragen datieren aus dem 
Sommer 1943. 

Die Nachrichtendienst-Operationen der zweiten 
Kriegshälfte dokumentieren ein strategisches Inter
esse an der intakten Staatlichkeit des Fürstentums. 
Diese war den Deutschen nützlich: einmal als neu
trales Devisenausland im schweizerischen Wirt
schaftsraum, zum anderen als rechtsstaatlicher 
Schirm für die Durchführung geplanter oder die 
Bereinigung gescheiterter Geheimunternehmen. 

VERHAFTUNG DES DEUTSCHEN DEVISEN-
HÄNDLERES RUDOLF BLASCHKE: 
EIN SCHWEIZERISCH-LIECHTENSTEINISCHER 
KRIMINALFALL 

Am Morgen des 30. November 1942, einem Mon
tag, wurde der 42-jährige deutsche Staatsbürger 
Rudolf Blaschke, nachdem er mit dem Zug von 
Feldkirch im Bahnhof Schaan angekommen war, 
von der liechtensteinischen Polizei aufgehalten, auf 
dem Posten Vaduz einvernommen, vormittags «bei 
bestehender Fluchtgefahr» festgenommen und ins 
Gefangenenhaus eingeliefert.2 6 8 Blaschke hatte ge
fälschte Ausweispapiere auf den Namen «Hans 
Hacker» bei sich. Zwei Tage später, am 2. Dezem
ber, leitete die liechtensteinische Staatsanwalt
schaft das Strafverfahren gegen Blaschke wegen 

Geldfälschung, Betrug und Falschmeldung ein. Ver
fahrenszuständig war das liechtensteinische Land
gericht. Dort übernahm Landrichter Dr. Hermann 
Risch den F a l l . 2 6 9 Die Vorwürfe gegen Blaschke 
stützten sich auf ein Telefonat und einen entspre
chenden Bericht des Polizeikommandos Zürich an 
die liechtensteinische Landespolizei vom 27. und 
28. November 19 4 2 . 2 7 0 Rudolf Blaschke habe ver
sucht, bei der American Express Co. in Zürich 
falsche Pfundnoten in Schweizerfranken bezie
hungsweise Gold einwechseln zu lassen. Ein Kas
sier der American Express liess die von Blaschke 
unter anderem Namen (nämlich «Schwend») nach 
Zürich gesandten Pfundnoten von der National
bank prüfen; diese habe mitgeteilt, dass es sich um 
ausgezeichnete Fälschungen handle. Blaschke 
habe den Devisenchef der American Express, Josef 
Dommen, telefonisch ersucht, den Geldwechseler
lös an die Bank in Liechtenstein (BiL) in Vaduz zu 
schicken. In Kenntnis dieser Mitteilungen stellte die 
Landespolizei am 28. November fest, dass Blasch
ke bei der BiL unter dem Namen «Hans Hacker» 
bekannt war und sich seit einigen Tagen wieder
holt in Liechtenstein aufgehalten hatte.2 7 1 Bei sei
nen Einvernahmen am 30. November und 1. De
zember 1942 wies Rudolf Blaschke die Vorwürfe 
der Herstellung wie des absichtlichen Vertriebs von 
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Falschgeld zurück. 2 7 2 Schwend sei ein Freund, über 
dessen BiL-Konto er, Blaschke, verfügen könne, 
deshalb habe er die Geldnoten unter dem Namen 
Schwend an den ihnen beiden persönlich bekann
ten Dommen von der American Express abge
schickt. Die namensgefälschte Grenzkarte («Hans 
Hacker») habe er von Schwends Sekretärin erhal
ten und erneuern lassen. Der Betrag, den Rudolf 
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WERDEN. ICH BJTTE UM UMGENENDE^ÖfcfDI GONG. 

JjfERNER BITTE I Cjt^ HRH^ SCHWEND ZU VERANLASSEN, DASS ER* 

B I S ZUR RUECKKEHR DES S S - O S T Ü F ^ DAUSER IN MUENCHEN BLEI BTT* 
- •„'.«V-.t: -v ; 7. * : ' . ' - . V . - - "TT 

Gestapo-Fernschreiben 
vom 17. Dezember 1942, 
abends 21.10 Uhr: 
Nach Besprechung mit Dr. 
Vogt in Vaduz telegrafiert 
Karl Kriener (Grepo Feld
kirch) an den SD München 
und ersucht um dortige 
gerichtliche Einvernahme 
des Friedrich Schwend. 
Ein diesbezügliches Proto
koll soll nach Liechten
stein übermittelt werden. 
SS-Obersturmführer («SS
OSTUF») Dauser hatte 
München unterdessen 
Richtung Feldkirch verlas
sen. 

Blaschke nach Zürich sandte, war anscheinend 
ordnungsgemäss eingeführt und deklariert: 10 000 
britische Pfund in Fünfer- und Zehner-Noten zum 
damaligen Kurswert von etwa 90 000 bis 100 000 
Schweizerfranken. Die Schweizer Banken mit Bei
zug der «Bank of England» bemühten sich 
während der Inhaftierung von Rudolf Blaschke um 
die Prüfung der von ihm eingesandten Pfundnoten. 
Die Ergebnisse wurden dann jeweils den Polizei
stellen in der Schweiz und in Liechtenstein mitge
teilt, zuletzt am 26. Dezember, vier Tage vor der 
Haftentlassung Blaschkes. Sowohl American Ex
press als auch die Nationalbank und schliesslich 
die «Bank of England» beurteilten die Noten als ge
fälscht . 2 7 3 

Auch zur Person des Schwend erhielten die 
Liechtensteiner Auskunft: aus einer eidesstattli
chen Aussage von «Friederico Schwend» geht 
hervor, dass dieser umfangreiche Handels- und 
Devisengeschäfte tätigte und im vorliegenden Fall 
seinen «Angestellten» Blaschke mit dem Transport 
und Verkauf der angeblich aus dem Iran stammen
den Pfundnoten betraute. Den Schweizer Banken 
und auch der BiL war Schwend aus mehrjäh
rigen, bislang unverdächtigen Devisengeschäften 
bekannt. Allerdings meldete die Polizei Zürich, ein 
Direktor Schwab von der Schweizer Nationalbank 
habe gemeint, dass Blaschke nur vorgeschoben sei 
und Schwend interessanter gewesen w ä r e . 2 7 4 Zum 
namensgefälschten Ausweispapier gab Blaschke 
amtlich zu Protokoll, dass ihm dieses jeweils aus
gehändigt wurde. Bei der Behörde «Landrat Feld
kirch», deren Stempel in der Grenzkarte auftaucht, 
sei er nie gewesen. Die Falschangabe «Hans 
Hacker» erklärte er mit einer bürokratischen Ver
wechslung; er gab zu, sich dadurch strafbar ge
macht zu haben. 2 7 5 

Am 17. Dezember stellte Blaschke ein Haftent
lassungsgesuch an das Obergericht, worin er sich 
auch zur Stellung einer Kaution bereit erklärte. Das 
Gericht hatte nun Gelegenheit, die ihm und der 
Regierung mittlerweile bekannten Umstände zu 
würdigen. Tags darauf, am 18. Dezember, wurde 
das Gesuch Blaschkes abgewiesen. 2 7 6 Das Oberge
richt deutete eine grössere Dimension des Falles 
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an: Aufgrund des frühen Abklärungsstadiums, un
geklärter Beziehungen zwischen den Geschäfts
partnern Blaschke und Schwend, falscher Ausweis
papiere und der «offenbar bestehenden internatio
nalen Beziehungen der Beteiligten» sei auch bei 
Leistung einer Kaution von 20 000 Franken weiter
hin Verabredungs- und Fluchtgefahr gegeben. Fünf 
Tage später, am 23. Dezember 1942, wurde Blasch
ke der Obergerichtsentscheid durch Landrichter 
Risch mitgeteilt. Am 28. Dezember erhielt die liech
tensteinische Polizei einen weiteren Bericht vom 
Polizeikommando Zürich «mit dem Ersuchen um 
weitere Abklärung.» 2 7 7 

Tags darauf erfolgte eine letzte Einvernahme 
Blaschkes; er blieb dabei, die Noten korrekt in Ver
kehr gebracht zu haben. Am 30. Dezember wurde 
Rudolf Blaschke in Anwesenheit von Landrichter 
Risch «gegen Gelöbnis» aus der Haft und ausser 
Landes gelassen. Blaschke kehrte ins Deutsche 
Reich zurück. Die liechtensteinische Regierung in
formierte am 9. Januar 1943 die dortigen Behör
den offiziell über die Entlassung. 2 7 8 Den schweize
rischen Behörden wurde davon keine Meldung ge
macht. Am 11. Mai 1943 ersuchte das Polizeikom
mando Zürich das Landgericht in Liechtenstein, 
über den Schlussentscheid in der Angelegenheit 
Blaschke und Schwend zu orientieren. 2 7 9 Das Land
gericht antwortete, dass nach Prüfung der Aussa
gen Blaschkes angenommen werden müsse, «dass 
zumindest er [wenn schon nicht Schwend, d. Verf.] 
die Noten gutgläubig in Verkehr gebracht ha t . » 2 8 0 

GESTAPO FELDKIRCH: 
«WEIL UNS DIE LIECHTENSTEINISCHE 
REGIERUNG TATSÄCHLICH HILFT WIE SIE 
NUR KANN» 

Als Liechtensteins Staatsanwalt in der causa 
Blaschke fungierte im Dezember 1942 Ferdinand 
Nigg, zugleich Sekretär der Regierung. Tatsächlich 
musste sich diese und über sie Mitglieder der betei
ligten Justizbehörde mit einem dringlichen Inter
esse deutscher Stellen an der Freilassung Blasch
kes befassen. Bereits einen Tag nach dessen Inhaf

tierung erkundigte sich Kriminalkommissar Hüb
ner von der Gestapo-Stelle Grenzpolizeikommissa
riat («Greko») Bregenz bei Regierungschef Hoop 
über den Vorfall. Alois Vogt sei bei dieser ersten 
Vorsprache ebenfalls anwesend gewesen.2 8 1 Die 
Unterrichtung durch die Regierung in Vaduz gab 
Hübner umgehend an höhere Dienststellen weiter, 
an die Gestapo Innsbruck, die SD-Aussenstelle Bre
genz und das RSLIA. Die Verhaftung des deutschen 
Devisenhändlers in Liechtenstein beunruhigte ins
besondere die SD-Zentrale in Berlin. Hübner liess 
an diese Adresse weitermelden, dass der einver
nommene Blaschke «keinerlei Angaben bezüglich 
seines Auftrages» gemacht habe. 2 8 2 Das RSLIA sei-

272) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 E i n v e r n a h m e n R u d o l f B l a s c h k e v o m 
3 0 . N o v e m b e r u n d 1. D e z e m b e r 1 9 4 2 . 

273) Die A u s s a g e B l a s c h k e s . d ie S c h w e i z e r i s c h e K r e d i t a n s t a l t ( S K A ) 
Base l habe se ine N o t e n n o c h i m N o v e m b e r als echt beze i chne t , 
w u r d e i n B a s e l a b g e k l ä r t . L a u t d e m z u s t ä n d i g e n B a n k b e a m t e n 
habe B l a s c h k e ke ine 5- o d e r 1 0 - P f u n d - N o t e n vorgelegt , w i e er 
behaup te , s o n d e r n 5 0 - u n d 1 0 0 - P f u n d - N o t e n . d ie echt w a r e n . S iehe 
L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 , 26 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : P o l i z e i Z ü r i c h a n F L - P o l i z e i 
u n d - L a n d g e r i c h t . 

274) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 , 3. D e z e m b e r 1 9 4 2 : E r m i l t l u n g s b e r i c h t P o l i z e i 
Z ü r i c h , A n g a b e n D i r e k t o r S c h w a b . 

275) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 . 1. D e z e m b e r 1 9 4 2 : A u s s a g e R u d o l f B l a s c h k e . 

276) Die V e r h a n d l u n g z u m F a l l B l a s c h k e p r ä s i d i e r t e Dr. J a k o b 
E n g s t e r aus de r S c h w e i z , i m K o l l e g i u m sassen R i c h t e r Dr. W a l t e r 
M u r r (aus d e m D e u t s c h e n Re ich) s o w i e d ie l i e c h t e n s t e i n i s c h e n 
B e i s i t z e r A l o i s W i l l e . G e m e i n d e v o r s t e h e r i n B a l z c r s , L e h r e r H u g o 
B ü c h e l u n d E r s a t z r i c h t e r A l o i s Ospel t , be ide aus V a d u z . V g l . L L A R F 
2 3 8 / 1 9 4 B e r a t u n g s p r o t o k o l l des O b e r g e r i c h t s v o m 18 . D e z e m b e r 
1 9 4 2 . 

277) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 . 26 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : P o l i z e i Z ü r i c h an F L -
P o l i z e i . 

278) L L A R F 2 1 4 / 3 1 2 , 9. J a n u a r 1 9 4 3 : H o o p ( F L - R e g i e r u n g ) a n 
G r e n z p o l i z e i k o m m i s s a r i a t (Greko) B r e g e n z . 

279) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 , I i . M a i 1943 : P o l i z e i Z ü r i c h a n F L - I . a n d -
g e r i c h l . 

280) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 , 13 . M a i 1 9 4 3 : F L - L a n d g e r i c h t a n P o l i z e i 
Z ü r i c h . 

281) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 8 4 / 2 9 B d . 5 7 . D o s s i e r « B l a s c h k e R u d o l f » , 
S B A 6. N o v e m b e r 1 9 4 5 , F e r n s c h r e i b e n 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : H ü b n e r 
(Greko Bregenz ) a n H i l l i g e s (Ges tapo I n n s b r u c k ) ; i m f o l g e n d e n z i t ie r t 
a ls B A B D o s s i e r B l a s c h k e , D a t u m des F e r n s c h r e i b e n s / K o r r e s p o n 
den ten . 

282) B A B D o s s i e r B l a s c h k e , F e r n s c h r e i b e n 1. D e z e m b e r 1 9 4 2 : 
H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) a n G e s t a p o I n n s b r u c k . 
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nerseits befürchtete eine Aushändigung des Inhaf
tierten an die Schweizer Behörden. 2 8 3 

Auf Nachfrage wurde Hübner von Alois Vogt 
über einen legalen Weg orientiert, Blaschke in 
Vaduz zu enthaften. Vogt habe vertraulich empfoh
len, dass Deutschland einen Auslieferungsantrag 
stelle «für den Fall, dass an der Auslieferung des 
Hackert [alias Rudolf Blaschke, d. Verf.] an deut
sche Behörden Interesse bes tünde.» 2 8 4 Hübner und 
ihm zur Seite Karl Kriener, der Gestapochef in 
Feldkirch, waren im Dezember 1942 die lokalen 
Unterredungspartner der liechtensteinischen Be
hörden. Zu seiner Vorgangsweise in Liechtenstein 
sprach sich Hübner weiterhin mit höheren SD- und 
Gestapo-Stellen ab. Vom RSFIA erhielt der Gestapo-
Kommissar Rückendeckung für die Stellung eines 
Auslieferungsbegehrens. Im internen deutschen 
Dienstverkehr stand dieses Vorgehen zeitweise in 
Konkurrenz zu waghalsigeren Erwägungen. Der 
ebenfalls durch Blaschkes Verhaftung alarmierte 
SS-Führer Dauser vom SD-Leitabschnitt München 
meldete sich am 5. Dezember telefonisch bei Gesta
pochef Kriener. Dauser wünschte eine Unterredung 
mit Alois Vogt, «um diesen zu veranlassen gegen 
eine Bezahlung von 30 000 bis 50 000 sfr. den H. 
[Hacker, d. Verf.] freizulassen bezw. ihm die Flucht 
zu ermöglichen.» 2 8 5 Der förmliche Weg, so tele
grafierte die lokale Gestapo an München zurück, 
sei «erfolgversprechender und ungefährl icher». 2 8 6 

Hübner und Kriener standen zwar unter Erfolgs
druck, wünschten aber im Verkehr mit der liech
tensteinischen Regierung, «dass der offizielle Cha
rakter unserer Dienststelle gewährleistet bleibt». 2 8 7 

Die liechtensteinische Regierung hielt den in
formellen Weg zur Gestapo offen, agierte aber 
ebenfalls vorsichtig. Hübner, der aus München 
einen eigens für Blaschke verfertigten Haftbefehl 
und fingierte Ermittlungsakten zur Übergabe in Va
duz erhielt, gab zu bedenken, «dass die Regierung 
in Liechtenstein diesen Weg als formell falsch ab
lehnt .» 2 8 8 Ein amtliches Auslieferungsgesuch wur
de am 10. Dezember von Kommissar Hübner an 
Regierungschef Hoop ausgefolgt.2 8 9 Alois Vogt habe 
Hoop daraufhin geraten, den «ad hoc» gestellten 
Antrag zu schubladisieren. 2 9 0 Andere Wege wurden 

beschritten, die ein Eingehen auf das deutsche Ge
such schliesslich erübrigten. Der «Geschäftspart
ner» Blaschkes, Friedrich Schwend, tauchte in 
Begleitung eines SS-Offiziers, Dr. Wilhelm Groebl 
vom RSHA, in Feldkirch auf. Dort traf sich der 
Regierungschef-Stellvertreter mit Schwend, mit 
Groebl, so Vogt, sei er nicht zusammengekommen. 
Schwends Ansuchen, ihm eine Grenzkarte zur 
Einreise nach Liechtenstein und dortigen Zeugen
aussage, zu legitimieren, lehnte Vogt ab. Ein an
deres Vorgehen wurde gewählt. Auf Anraten Vogts 
und nach Vorschlag von Gestapochef Kriener 
begab sich der zuständige Untersuchungsrichter 
Dr. Hermann Risch in Begleitung eines Polizeibe
amten nach Feldkirch und führte eine Einvernah
me Schwends durch. 2 9 1 

Die gegenseitigen Bemühungen um eine rechts-
förmige und stille Abwicklung des Falles Blaschke 
mündeten schliesslich in eine bemerkenswerte 
Lagebesprechung in Vaduz. Diese fand am Don
nerstag den 17. Dezember 1942 statt, am Vortag 
der Obergerichtssitzung zu Blaschkes Enthaftungs-
gesuch. Quellenmässig festgehalten ist die Bespre
chung durch eine diesbezügliche Verständigung 
zwischen den Gestapostellen Feldkirch und Bre
genz. 2 9 2 Kriener war frühmorgens nach Vaduz ge
laden und wurde über die bevorstehende Sitzung 
des Obergerichts und ein mögliches Vorgehen 
zugunsten Blaschkes orientiert. Anwesend waren 
Regierungschef Hoop, dessen Stellvertreter Vogt 
sowie Dr. Risch als Untersuchungsrichter. Risch, 
der in der fraglichen Sache als Landrichter, Unter
suchungsrichter und Verteidiger in einem (!) fun
gierte, schätzte die Aussichten des Gesuchstellers 
Blaschke als gut ein. «Es handelt sich aber da
rum, dem Obergericht die Sache günstig darzustel
len» erinnerte Kriener Rischs Ansicht. Zwei Dinge 
wären von deutscher Seite erforderlich: eine Kau
tionsstellung sowie eine ordentliche gerichtliche 
Einvernahme des Friedrich Schwend, jene in Feld
kirch genügte nicht. Alois Vogt habe diesen Punkt 
unterstrichen und die Gestapo-Beamten um Erledi
gung der Angelegenheit ersucht. Diese erwogen 
nach der Besprechung in Vaduz, sich an Vogt zu 
wenden, damit er das Telegramm zur Kautions-

96 



«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE ...» / JÜRGEN SCHREMSER 

Überweisung aufgebe und sie nicht in Erscheinung 
treten müssten. Mit einem entsprechenden Vor
schlag Krieners war Hübner einverstanden, für ihn 
war Alois Vogt «der einzige Mann, der die Sache 
auf sich nehmen könnte .» 2 9 3 Parallel zur liechten
steinischen Absprache suchten Hübner und Krie
ner das reichsdeutsche Obergerichtsmitglied Dr. 
Walter Murr zu beeinflussen. 2 9 4 Mit Untersu
chungsrichter Risch wurde vereinbart, das Resultat 
der Obergerichtssitzung vom 18. Dezember eben
falls über Murr der Gestapo durchzugeben. Als 
das Haftentlassungsgesuch Rudolf Blaschkes vom 
Obergericht abgewiesen wurde, informierte Gesta
pochef Kriener am Morgen des darauffolgenden 
Tages, dem 19. Dezember, den SD in München, 
ebenso die Gestapostellen in Bregenz und Inns
bruck. 2 9 5 

Für die Zeit zwischen dem 20. Dezember und 
der Haftentlassung Blaschkes am 30. Dezember 
1942 ist keine deutsche Fernmelde-Korrespondenz 
mehr erhalten. Die hintergründigen behördlichen 
Enthaftungsbemühungen dürften angehalten ha
ben. Von Seiten der Gestapo wurde «nun anheim
gestellt, die Angelegenheit mit Dr. Vogt weiter zu 
regeln.» 2 9 5 Ausserdem wünschte Kommissar Hüb
ner für den 22. Dezember, sich mit Regierungschef 
Hoop in Feldkirch zu treffen. 2 9 7 

Am 23. Dezember 1942 wurde dem inhaftierten 
Rudolf Blaschke der abweisende Entscheid des 
Obergerichts mitgeteilt. Nur eine Woche später, am 
30. Dezember, sollte Blaschke auf freien Fuss 
gesetzt werden. Landrichter Risch erklärte ihm, 
dass er gegen Gelöbnis, sich gerichtlich verfügbar 
zu halten, entlassen werde. 2 9 8 

Das juristische Vorgehen von Untersuchungs
richter Risch war von der liechtensteinischen Re
gierung politisch erwünscht . 2 9 9 Gemäss Alois Vogt 
wurde Regierungssekretär Ferdinand Nigg Ende 
Dezember durch die liechtensteinische Regierung 
bevollmächtigt, als Staatsanwalt einen Einstel
lungsantrag einzubringen. An einer diesbezügli
chen Sitzung hätten Vogt selber, Regierungschef 
Hoop, Landrichter Risch, Regierungssekretär Nigg 
und eventuell auch Regierungsrat Anton Frommelt 
teilgenommen.3 0 0 

«DER FALL IST EINER DER DELIKATESTEN 
Ü B E R H A U P T » 

Alois Vogt erklärte der schweizerischen Bundes
polizei nach dem Krieg, dass er in der Angelegen
heit «Blaschke» weder mit den SD-Leuten Groebl 
und Dauser verhandelt noch Kenntnis von den in
ternen Vorgängen bei SD und Gestapo gehabt 

283) E b e n d a . F e r n s c h r e i b e n 2. D e z e m b e r 1 9 4 2 : R S H A / A m t V i a n 
H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) . 

284) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 3. D e z e m b e r 1 9 4 2 : H ü b n e r (Greko 
B r e g e n z ) an B e r n h a r d ( R S H A ) . 

285) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) an H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) . 

286) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) au D a u s e r (SD M ü n c h e n ) . 

287) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) a n H ü h n e r ( G r e k o B r e g e n z ) . 

288) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 8. D e z e m b e r 1 9 4 2 : H ü b n e r (Greko 
B r e g e n z ) an Ges t apo I n n s b r u c k . 

289) L L A R E 2 1 4 / 3 1 2 . 10 . D e z e m b e r 1942: A u s l i e f e r u n g s g e s u c h 
O b e r s t a a t s a n w a l l s c h a f t M ü n c h e n . 

290) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 4 2 . 

291) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 42 f.: L L A R F 
2 3 8 / 1 9 4 « V c r n e h m u n g s p r o t o k o l l F r i e d e r i c o S c h w e n d » . 

292) B A B D o s s i e r B l a s c h k e . F e r n s c h r e i b e n 17. D e z e m b e r 1 9 4 2 : 
K r i e n e r (Grepo F e l d k i r c h ) a n G r e k o B r e g e n z . 

293) E b e n d a . F e r n s c h r e i b e n 17 . D e z e m b e r 1942 (18 .30 U h r ) : 
H ü h n e r (Greko B r e g e n z ) an K r i e n e r (Grepo F e l d k i r c h ) . 

294) E b e n d a . F e r n s c h r e i b e n 17. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) an G r e k o B r e g e n z . 

295) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 19. D e z e m b e r 1 9 4 2 (9.55 U h r ) : 
K r i e n e r (Grepo F e l d k i r c h ) a n S D M ü n c h e n , « n a c h r i c h t l i c h a n die 
S tapo I n n s b r u c k u n d G r e k o B r e g e n z » . 

296) E b e n d a . 

297) E b e n d a . F e r n s c h r e i b e n 1 7 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) an G r e k o B r e g e n z . 

298) L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 . 3 0 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : F L - L a n d g e r i c h t . 

299) Die o f f i z i e l l e E i n s t e l l u n g des V e r f a h r e n s gegen B l a s c h k e 
er fo lg te a u f A n t r a g v o n S t a a t s a n w a l t N i g g a m 23 . D e z e m b e r 1943 
« m a n g e l s h i n r e i c h e n d e r V e r d a c h t s g r ü n d e f ü r e i n e n s t r a f b a r e n 
T a t b e s t a n d » : d e s g l e i c h e n endete « w e g e n L a n d e s a b w e s e n h e i t » das 
V e r f a h r e n gegen F r i e d r i c h S c h w e n d . de r mi tbe te i l i g t e r s c h i e n . V g l . 
L L A R F 2 3 8 / 1 9 4 . 3 0 . N o v e m b e r 1 9 4 2 , r ü c k s e i t i g e V e r m e r k e . 

300) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 4 3 . 
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habe. 3 0 1 Aus den Gestapo- und SD-Meldungen wird 
ersichtlich, dass für die deutschen Stellen, insbe
sondere das RSHA, die Bereinigung der Angelegen
heit Blaschke «ausserordentlich eilig» war. 3 0 2 Die 
Beziehung Blaschkes zum SD stand unter Geheim
haltung, auf seine Person bezogen sich die internen 
Korrespondenzen unter stereotyper Verwendung 
des Decknamens «Hacker(t)». Als eine Zusammen
arbeit mit den liechtensteinischen Behörden erfor
derlich wurde, sollte Blaschke als normaler Krimi
nalfall gelten; gegenüber dem Unterhändler Karl 
Kriener von der Gestapo Feldkirch unterstrich der 
SD-Führer Dauser: «Dr. Vogt soll nicht erfahren, 
was hinter der ganzen Angelegenheit s teckt». 3 0 3 

Woher rührte die alarmierte Stimmung beim RSHA 
und die wiederholte Befürchtung, die Schweizer 
Behörden würden Rudolf Blaschke in Gewahrsam 
nehmen? In der ersten Meldung des Gestapokom
missars Hübner wurde lapidar von der «Festnah
me des im Auftrage des Amt VI des RSHA tätigen 
Hans Flackert» gesprochen. Eine gute Woche spä
ter begab sich dessen «Geschäftspartner» Friedrich 
Schwend nach Feldkirch, ebenso der SS-Führer 
Groebl vom RSHA Amt VI (SD Ausland). 

Aufgrund der damaligen Korrespondenz und 
der nach dem Kriege erhobenen Auskünfte zu 
deutschen Geheimdienstunternehmen lässt sich 
die Dimension des Falschgeldfalles «Blaschke-
Schwend» abschätzen. Friedrich Schwend war 
einer der erfolgreichsten deutschen Devisenver-
treiber und -beschaffer im Dienste der SS, des 
Reichsfinanzministeriums und der militärischen 
Abwehr. 3 0 4 Sein Deckname war «Wendig» (sie!).305 

Rudolf Blaschke war einer von Schwends Agenten. 
Seit Sommer 1942 ging eine Spezialabteilung des 
Amtes VI daran, fälsche Pfundnoten in grosser Auf
lage zu drucken. 3 0 6 Damit sollten einerseits das bri
tische Währungssystem gestört, andererseits Devi
sen zur Finanzierung eigener Geheimoperationen 
beschafft werden. Friedrich Schwend organisierte 
als logistischer Kopf des Unternehmens «Bern
hard» den Vertrieb in Europa. Der damals 27-
jährige SS-Obersturmführer Wilhelm Groebl war 
Schwend vom Amt VI als «Führungsmann» zuge
teilt. 3 0 7 Als der Pfundvertrieb Blaschkes in Liech

tenstein und der Schweiz aufflog, war auch Groebl 
beunruhigt und instruierte die lokalen Stellen. 
Huebner berichtete am 10. Dezember, dass Groebl 
mit ihm gesprochen habe: «Der Fall ist einer der 
delikatesten überhaupt. Ausser dem Reichsführer 
[Heinrich Plimmler, d. Verf.] ist nur er [Wilhelm 
Groebl, d. Verf.] und ein SS-Führer der SD-Leit
stelle München orientiert. Selbst Dauser kennt die 
Zusammenhänge nicht .» 3 0 8 Allerdings deckte der 
SD noch weitere Verbindungen. In einem Bericht 
des Reichsfinanzministeriums wird zum Fall 
«Blaschke» nach Abschluss dem Auswärtigen Amt 
gemeldet: Blaschke sei Ende November 1942 in die 
Schweiz gereist, um unter anderem «einen Auftrag 
zu erledigen, der unmittelbar vom Reichswirt
schaftsministerium ausging und sich auf Devisen 
bezog.» 3 0 0 Die SD-Führung in Berlin dürfte nach 
Bekanntwerden der «Panne» in Liechtenstein das 
grösste Interesse an einer Bereinigung in ihrem 
Sinne gehabt haben. Eine Auslieferung des Devi
senagenten an die Schweizer Behörden hätte das 
laufende Falschgeld-Unternehmen einschliesslich 
der damit betrauten Personen gefährdet. Diese 
Dimensionen des Falles Blaschke blieben den 
Liechtensteinern verborgen. Allerdings war auch 
ihnen, der Regierung und dem Landrichter Risch, 
klar, dass mit Blaschke kein gewöhnlicher Straf
täter einsass. Alois Vogt erinnerte sich, dass Krie
ner bei seinen Vorsprachen immer andeutungswei
se geäussert habe: «<man glaubt bei uns>, <man 
hofft bei uns>». 3 1 0 Die Übergabe des ad hoc ausge
stellten Auslieferungsantrags gab Hoop und Vogt 
Anlass, die Rechtswege der Gestapo als vorge
schützte Formalie einzuschätzen und die Justiz für 
eine baldige Erledigung einzubinden. Schliesslich 
habe die Regierung Landrichter Risch um die Be
schleunigung der Untersuchung gebeten.3 1 1 Indem 
zugleich der Schein der Legalität gewahrt wurde, 
suchten sich die Liechtensteiner gegenüber den 
Schweizer Behörden abzusichern. Alois Vogt habe 
bei der Lagebesprechung am 17. Dezember darauf 
hingewiesen, dass eine Kautionsstellung und ein 
Einvernahmeprotokoll von Schwend vorliegen 
sollten, «falls die Schweizer Akteneinsicht ver
langen würden» . 3 1 2 

98 



«DER EINZIGE MANN, DER DIE SACHE AUF SICH 
NEHMEN KÖNNTE ...» / JÜRGEN SCHREMSER 

ZWEI ANFRAGEN DES SD-AUSLANDS
GEHEIMDIENSTES A N ALOIS VOGT: 
AKTION ROSL UND STEIMLE 

Aufgrund der Aktenlage scheint Vogts SD-Vertrau
ter Klaus Huegel an der Affäre um die Devisen
schieber Schwend und Blaschke nicht direkt betei
ligt. Allerdings soll ihn Alois Vogt auf den Vorgang 
angesprochen haben, mit dem Wunsch, Huegel 
möchte seinen Einfluss zur Verhinderung ähnlicher 
Aktionen von Liechtenstein aus einsetzen." * Hue
gels persönliche Beziehung zum liechtensteini
schen Regierungsmann war nicht uneigennützig. 
Für Hilfestellung bei nachrichtendienstlichen Un
ternehmen des Amtes VI gelangte er seinerseits an 
Alois Vogt. Zwei Vorgänge sind aus Huegels und 
Vogts Erinnerungen rekonstruierbar. In deutschen 

301) E b e n d a , S. 4 5 - 4 7 . 

302) B A B D o s s i e r B l a s c h k e , F e r n s c h r e i b e n 9. D e z e m b e r 1 9 4 2 : 
S c h m i d (Gestapo I n n s b r u c k ) an H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) . 

303) E b e n d a , F e r n s c h r e i b e n 5. D e z e m b e r 1 9 4 2 : K r i e n e r (Grepo 
F e l d k i r c h ) a n H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) . 

304) A A P A , I n l a n d II g 515 a, 2 . O k t o b e r 1 9 4 2 : N o t i z P ico t ( A A ) z u 
A n g a b e n de r Z o l l f a h n d u n g M ü n c h e n ü b e r S c h w e n d : D a n k s e i n e r 
M i t w i r k u n g h ä t t e n M i l l i o n e n b e t r ä g e i n a u s l ä n d i s c h e r W ä h r u n g f ü r 
D e u t s c h l a n d s icherges te l l t w e r d e n k ö n n e n . 

305) Z u r P e r s o n F r i e d r i c h S c h w e n d s iehe W a l t e r H a g e n (= W i l h e l m 
Höt t l ) : U n t e r n e h m e n B e r n h a r d , W e l s 1 9 5 5 , S. 1 0 2 - 1 2 2 . 

306) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 6 8 / 1 9 5 B d . 7 9 , aus d e m B e r i c h t des « S e c r e t 
C o u n t e r In te l l igence W a r R o o m L o n d o n » ; s iehe a u c h Pe te r F e r d i 
n a n d K o c h : G e h e i m - D e p o t S c h w e i z . M ü n c h e n / L e i p z i g , 1 9 9 7 , S. 2 0 1 -
206 . 

307) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 . S. 3. 

308) B A B D o s s i e r B l a s c h k e , F e r n s c h r e i b e n 10 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : 
H ü b n e r (Greko B r e g e n z ) a n S c h m i d (Ges tapo I n n s b r u c k ) . 

309) A A , P A I n l a n d II g 5 1 5 a, 1 1 . F e b r u a r 1 9 4 3 : Dr. G a l l e i s k e 
( F i n a n z m i n i s t e r i u m ) a n S i e d l e r ( A A ) . 

310) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 4 5 . 

311) E b e n d a , S. 4 3 . 

312) B A B D o s s i e r B l a s c h k e , F e r n s c h r e i b e n 17 . D e z e m b e r 1 9 4 2 : 
K r i e n e r (Grepo F e l d k i r c h ) a n G e b h a r d t (Greko B r e g e n z ) . 

313) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 , S. 3. 

Traf Alois Vogt im Sommer 
1943 in Berlin: 
Eugen Steimle, Leiter des 
SS-Auslandsnachrichten-
dienstes für Westeuropa 
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Fernmeldeprotokollen ist insbesondere die soge
nannte Aktion Rosl gut dokumentiert. 3 1 4 

«Rosl» war der Deckname einer Operation, die 
von der SD-Amtsgruppe VI D im RSHA ausging. VI 
D bearbeitete die «englisch-amerikanischen Ein
flussgebiete». Gedacht war, einen deutschen Agen
ten mit falscher Identitätsangabe per U-Boot in die 
Vereinigten Staaten einzuschleusen. Klaus Huegel 
wurde angefragt, Dokumente für eine Tarnidentität 
in Liechtenstein zu beschaffen. Daraufhin habe 
sich Fluegel nach eigener Aussage an Alois Vogt 
gewandt, «ohne auf Zweck und Ziel näher einzu
gehen». 3 1 5 Vogt sollte Papiere zustellen, die eine 
Anfertigung von Passfälschungen ermöglicht hät
ten. Für die technische Durchführung war die näm
liche SD-Abteilung zuständig, die auch gefälschte 
Pfundnoten fabrizierte. 3 1 6 Der deutsche Agent, so 
war gedacht, wäre aufgrund liechtensteinischer 
Dokumente mit der Identität eines Amerika-Aus
wanderers der Dreissigerjahre versehen worden. 
Laut Alois Vogt sei Huegel im Frühherbst 1943 in 
der fraglichen Sache an ihn gelangt.3 1 7 Gemäss den 
deutschen Protokollen setzten erste Kontakte mit 
Vogt Ende August 1943 ein. Vogts Anlaufadresse 
für die Überbringung der gewünschten Dokumente 
war die Gestapostelle Feldkirch. Die lokale Gestapo 
sandte Papiere und Situationsmeldungen nach Ber
lin, die dortige RSHA-Abteilung VI D sowie Klaus 
Huegel von der Auslandsgruppe VI B instruierten 
im Gegenzug den Posten Feldkirch. Alois Vogt 
überbrachte der Gestapo bis zum November 1943 
Passunterlagen sowie Personendaten eines Josef 
Büchel aus der liechtensteinischen Gemeinde Bal
zers. Diese waren für die Planung des RSHA aber 
unzureichend. Der deutsche USA-Agent benötigte 
einen auf 1936 rückdatierten Ausweis Büchels, ge
fragt waren Ausstellungsdatum und Passnummer 
aus den Dreissigerjahren. Am 3. November 1943 
teilte der Gestapo-Mann Kühnlein dem RSHA mit, 
dass Alois Vogt betreffend der früheren Daten 
Schwierigkeiten sehe. 3 1 8 Am 18. November wurde 
dem RSHA gemeldet, dass «Nach Mitteilung des FI. 
Dr. Vogt» die gewünschten Angaben nicht erhält
lich seien, da die alten Passregister bis zum Jahre 
1938 vernichtet wurden. 3 1 9 

In den Fernmeldeprotokollen zogen sich die 
deutschen Nachfragen bis in den Apri l 1944 hin 
und liefen dann ohne Erfolg aus. Wie lassen sich 
Vogts Verzögerungen gegenüber dem RSHA er
klären? In den Fernschreiben wurde seit Beginn 
der Aktion wiederholt nach Berlin gemeldet, dass 
Dr. Vogt «Schwierigkeiten» bei der Datenbeschaf
fung sehe, auch dass er sich in Liechtenstein dabei 
«gefährden» würde. Vogt bestätigte den schweize
rischen Vernehmungsbehörden, dass ihn Klaus 
Huegel um die Übermittlung von Passmuster und 
Heimatschein für einen deutschen Agenten ange
gangen war. Huegel habe auf bisherige Dienste «im 
Interesse Liechtensteins» hingewiesen. Nach an
fänglicher Kooperation habe er, Vogt, dann die Sa
che «wochen- und monatelang» hinausgezögert . 3 2 0 

Die Mitteilung, dass die benötigten Passformulare 
vor 1938 vernichtet wurden, entsprach nicht den 
Tatsachen. Sie erschien Alois Vogt aber geeignet, 
die Ausstellung des Passes durch den SD zu ver
hindern. Auch den Grenzübertritt des deutschen 
Agenten Feeser, der im April 1944 in Feldkirch auf
tauchte, habe er schliesslich verweigert.3 2 1 Huegel 
gab zu Protokoll, dass der besagte Agent, «um spä
ter einem Verhör gewachsen zu sein, auch seine 
angebliche Heimat [Liechtenstein, d. Verf.] in Au
genschein nehmen» sollte. 3 2 2 «Dieses Ansinnen er
klärte Dr. Vogt unmöglich durchführen zu kön
n e n . » 3 2 3 Für Huegel endete die Aktion Rosl im April 
1944. Gemäss Fernmeldekorrespondenz bemühten 
sich Gestapo und RSHA noch bis in den August 
1944 um die Beschaffung liechtensteinischer Per
sonendaten und -dokumente. Alois Vogt scheint in 
diesen späteren Quellen nicht mehr auf. 3 2 4 

Neben der Aktion Rosl kam der SD im Sommer 
1943 in einem anderen Zusammenhang auf den 
liechtensteinischen Vizeregierungschef zu . 3 2 5 Alois 
Vogt erinnerte ein Zusammentreffen in einem SS-
Heim am Wannsee in Berlin, wohin ihn Klaus Hue
gel gelegentlich eines Berlinbesuchs einlud. Durch 
Huegel lernte Vogt damals dessen Vorgesetzten, 
den SS-Führer Eugen Steimle, Leiter der gesam
ten Westeuropa-Gruppe im Auslands-SD, kennen. 
Steimle sei nach einem ungezwungen und allge
mein gehaltenen Gespräch konkreter geworden. Er 
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habe seine Unterstützung gegen die VDBL zugesagt 
und Vogt dafür um Auskünfte aus dessen Verkehr 
mit schweizerischen Behörden gebeten. Alois Vogt 
habe erst ausweichend auf seine Arbeitsbelastung 
in Liechtenstein hingewiesen, über die Schweiz sei 
er «selbst auch sehr schlecht informiert.» 

Steimle drängte nicht. Später, seiner Erinnerung 
nach «etwa September oder Oktober 1943», also 
parallel zur Aktion Rosl, wurden Vogt durch die 
Gestapo Feldkirch Fragebogen zu «Politik und 
Wirtschaft in der Schweiz» und zu «Auffassungen 
über den Kriegsverlauf» zugestellt. Vogt konnte 
sich nach Kriegsende an konkrete Frageinhalte er
innern, derart ob ein Sektionschef im EPD zu Wirt
schaftsverhandlungen in die USA fahre oder ob auf 
einem bestimmten Flugplatz in der Schweiz alli
ierte Kursflugzeuge landeten.3-6 Nach anfänglicher 
Überlegung, die Fragebogen den Schweizer Behör
den vorzulegen, habe sie Vogt schliesslich zer
rissen. Bei seinem letzten Zusammentreffen mit 
Steimle im Frühjahr 1944 sei dieser nicht mehr auf 
die Anfragen zurückgekommen. 3 2 7 

325) E i n z i g e d i e s b e z ü g l i c h e Que l l e s i n d die V e r n e h m u n g s a u s s a g e n 
Vogts 1946 . Die A n g a b e n s t ü t z e n s i c h a l so auf: B A B B u p o - V e r n e h 
m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 1 9 - 2 3 . 

326) A l o i s Vogts E r i n n e r u n g e r s c h e i n t i n D a t i e r u n g u n d Deta i l s 
g l a u b h a f t . D ie d e u t s c h e n G e h e i m d i e n s t e ha t t en 1 9 4 3 i n E r w a r t u n g 
e i n e r a l l i i e r t e n L a n d u n g a u f d e m e u r o p ä i s c h e n F e s t l a n d ein s t a rkes 
Interesse an d e r p o l i t i s c h - m i l i t ä r i s c h e n H a l t u n g de r S c h w e i z . 

327) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 2 2 . 

314) B A B E 4 3 2 0 (B) 1 9 8 4 / 2 9 B d . 57, D o s s i e r « A k t i o n R o s l » , S B A 
6. N o v e m b e r 1945 ; i m f o l g e n d e n z i t i e r t als B A B D o s s i e r R o s l . 
D a t u m des F e r n s c h r e i b e n s / K o r r e s p o n d e n t e n . 

315) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 . S. 1. 

316) Das w a r d ie A b t e i l u n g VI F un te r Doerne r . E i n e r von D o e r n e r s 
M i t a r b e i t e r n w a r der f ü r die F a l s c h g e l d - O p e r a t i o n « B e r n h a r d » 
z u s t ä n d i g e S S - F ü h r e r B e r n h a r d K r ü g e r , e in « K r u e g e r » v o m A m t VI 
taucht a u c h in d e n F e r n m e l d e p r o t o k o l l e n z u r A k t i o n R o s l auf. 

317) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 . S. 36 . 

318) B A B D o s s i e r R o s l . F e r n s c h r e i b e n 3. N o v e m b e r 1 9 4 3 : K ü h n l e i n 
(Grepo F e l d k i r c h ) an C a r s t e n n ( R S H A ) . D e r S D - F ü h r e r F r i e d r i c h 
C a r s t e n n w a r z u r Ze i t de r A k t i o n R o s l z u s t ä n d i g f ü r d e n B e r e i c h 
N o r d a m e r i k a . 

319) E b e n d a . F e r n s c h r e i b e n 18 . N o v e m b e r 1943 : K ü h n l e i n (Grepo 
F e l d k i r c h ) an C a r s t e n n ( R S H A ) . 

320) B A B B u p o - V e r n e h m u n g A l o i s Vogt 1 9 4 6 , S. 36 . 

321) E b e n d a , S. 36 f. 

322) P A A V / 5 2 4 B u p o - V e r n e h m u n g K l a u s H u e g e l 1 9 4 6 . S. 1. 

323) E b e n d a . V g l . a u c h B A B D o s s i e r R o s l , F e r n s c h r e i b e n 20 . A p r i l 
1944: K r i e n e r (Grepo F e l d k i r c h ) an H o l t m a n n (Greko B r e g e n z ) . 

324) B A B Doss i e r R o s l . F e r n s c h r e i b e n 2 7 . J u l i 1 9 4 4 u n d 4. A u g u s t 
1 9 4 4 . 
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Resümee: 
Zu Umständen und Interessen
lagen der reichsdeutschen 
Kontakte Alois Vogts 

Alliierte Untersuchungsbehörden sprachen von 
den Anstrengungen Dr. Vogts, Liechtenstein dem 
Deutschen Reich einzuverleiben. 3 2 8 Sie stützten ihr 
Urteil auf Akten aus dem deutschen Dienstverkehr. 
Demgegenüber erklärte die Zeitung «Liechtenstei
ner Vaterland» kurz nach Kriegsende Alois Vogt 
mit Blick auf die Putschabwehr 1939 zum Retter 
des Landes vor einem drohenden Anschluss. 3 2 9 

Beide Beurteilungen hatten zweierlei gemeinsam: 
der Beurteilte selber, Alois Vogt, kam nicht oder 
nur vermittelt zu Wort. Schliesslich wurden in 
beiden Fällen einzelne Vorgänge aus Vogts Re
gierungsmitarbeit herausgehoben. Und auch diese 
waren einseitig, allein aus deutschen Einschät
zungen beziehungsweise der Patriotismuspflege 
von Vogts Partei, der VU, zur Kenntnis gebracht. 
Ein Teil wurde fürs Ganze genommen, Legenden
bildung setzte ein. Der Wunsch nach eindeutigen 
Identifikationsfiguren, Übeltätern oder Helden, er
schwerte, ja verhinderte eine differenzierte Be
trachtung. Letztere kann mittlerweile an Vogts um
fangreich festgehaltene Aussagen vor dem liechten
steinischen Landgericht und der schweizerischen 
Bundespolizei nach 1945 anknüpfen. Unter dem 
Druck informierter Vernehmungsbeamter war Vogt 
um Rechtfertigung seiner Geheimkontakte bemüht, 
zugleich aber genötigt, deren genauere Umstände 
auszuführen. Seine protokollierten Erinnerungen 
an einzelne Phasen der Kriegsdiplomatie ermögli
chen aufgrund ihrer Detaillierung und Vergleich
barkeit mit anderen Dokumenten ein genaueres 
Bild der jeweiligen Vorgänge. 

Was lässt sich zum Ablauf der Geheimdiplomatie 
aussagen? In welchen Interessenlagen handelte 
Vogt, welche Rücksichten wurden im Laufe des 
Krieges massgebend? Eine Diplomatie der infor
mellen, persönlichen Kontaktpflege im Deutschen 
Reich war von Liechtensteins Regierungschef Dr. 
Josef Hoop bereits in den Dreissigerjahren einge
setzt worden. Aus einer Position der strukturellen 
Schwäche heraus, bestimmt von prekärer Wirt
schaftslage und dem Abstimmungsbedarf mit dem 
Zollvertragspartner Schweiz, wurde um reichs-
deutsche Gunst geworben. Ein vertraulicher Gestus 
der staatlichen Selbstverkleinerung, äusserliche 

Anpassung und - mit Rücksicht auf die Schweiz -
Zurückhaltung gegenüber institutionellen Bindun
gen finden sich sowohl bei Regierungschef Hoop 
als auch bei dessen Stellvertreter Vogt. Solches ist 
nicht Beleg für konspirative Linien, sondern Aus
druck einer liechtensteinischen Verlegenheit, das 
grösstmögliche Verständnis des Mächtigeren mit 
kleinstmöglicher Rückwirkung zu verbinden. Hoop 
und Vogt behaupteten ihre freundlich-entgegen
kommende Diplomatie im Deutschen Reich sowohl 
im Inland wie gegenüber den schweizerischen 
Behörden. Misstrauen begegnete ihnen auf bei
den Seiten. 3 3 0 Bei heiklen Absprachen mit Gestapo, 
SD- oder VOMI-Beamten im Grenzraum traten 
Hoop und Vogt gemeinsam in Aktion, der gegen 
das Hitlerregime eingestellte Regierungsrat und 
katholische Priester Anton Frommelt, Parteigänger 
Hoops, blieb hierbei weitgehend unbeteiligt. Den
noch exponierte sich Alois Vogt ungleich stärker als 
FIoop, galt bei Gestapo, Auswärtigem Amt und 
SS als «Vertrauensmann» und war ab 1941 bis 
Kriegsende wohl der einzige Vertreter der Kolle
gialregierung im Reichsgebiet jenseits Vorarlbergs. 
In seiner Anpassungs- und Verständigungsbereit
schaft ging der deutschnational geprägte Landes
politiker weiter als sein konservativer Chef. Laut 
den SD-Meldungen des Sommers und Herbstes 
1940, zur Zeit der deutschen Siege im Westen, soll 
Vogt an Anschlussbesprechungen interessiert ge
wesen sein. 

War für Vogt, anders als für Hoop, Liechten
steins Eigenstaatlichkeit eine historisch erledigte 
Kategorie? Die deutschen Quellen der Jahre 1940 
und 1941 sind die einzigen, in denen Vogt Angliede-
rungsangebote explizit zugeschrieben werden. Bei 
genauerer Analyse zeigt sich, dass Vogt im schma
len Horizont des Krieges mit einem absehbar 
deutschbestimmten Europa rechnete. Er wog tak
tierend verschiedene Loyalitäten ab und wurde 
gerade in jenen Jahren, und vehementer als Regie
rungschef Hoop, von unterschiedlichen Interessen
ten beansprucht: von der VDBL, die den Anschluss 
verfolgte, Vogt persönlich bedrängte und ihrer
seits Verbindung mit Reichsstellen suchte; von den 
schweizerischen Behörden in Bern, die das Lavie-
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ren der Liechtensteiner beargwöhnten und Ver
tragstreue forderten; von Funktionären im SD, der 
Gestapo und im Auswärtigen Amt, die profilie-
rungsbedacht und in teilweiser Konkurrenz den 

328) L L A O . S . S a m m e l a k t N S . D o k . Nr . 4 8 4 8 3 6 , 2 0 . J u n i 1 9 4 7 : 
U . S . F o r e i g n Of f i ce /S ta t e D e p a r t m e n t : « T h e d o c u m e n t s on the 
P r i n c i p a l i t y o f L i e c h t e n s t e i n r e v e a l the e f fo r t s o f its D e p u t y P r i m e 
M i n i s t e r (Dr. Vogt) to i n c o r p o r a t e it i n the R e i c h . . . » . 

329) L V a t e r l a n d 12. M a i 1 9 4 5 . 

330) B A B E 2 0 0 1 (E) 1 9 6 9 / 2 6 2 B d . 4 0 . 28 . M a i 1 9 4 7 : S c h r e i b e n 
Dr. Robe r t J e z l e r ( E J P D , Pol ize iab t . ) a n B u n d e s r a t v o n S te iger ( E J P D ) : 
H o o p u n d Vogt h ä t t e n i m M a i 1942 o h n e t r i f t i g e n G r u n d i n B e r n 
v o r g e s p r o c h e n u n d H o o p h ä t t e s i c h a b s c h l i e s s e n d a u f W u n s c h e ines 
h o h e n d e u t s c h e n P a r t e i f u n k t i o n ä r s n a c h d e m aus D e u t s c h l a n d 
g e f l o h e n e n G e n e r a l H e n r i H o n o r e G i r a u d e r k u n d i g t . J e z l e r k o m m e n 
tierte: « D i e f r ü h e r e l i e c h t e n s t e i n i s c h e R e g i e r u n g l iess s i c h , g e r n o d e r 
u n g e r n , v o n d e u t s c h e n B e h ö r d e n i n d e r e n In te ressen < e i n s p a n n e n > » . 

Spähen über die Reichs
grenze im Mai 1945: 
Rechtsanwalt Dr. Johannes 
Fäh aus Uznach (SG), 
Hauptmann und seit 
August 1945 VBI-Präsi-
dent (links) sowie Dr. Alois 
Vogt (rechts), beide einen 
Hut tragend 
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Nebenschauplatz Schweiz/Liechtenstein bearbeite
ten. In dieser Konstellation handelte Vogt eigen
mächtig und gewagt, seine Bindung an das landes
politische Reservat und dessen Regierungschef 
blieb bestehen: Die für Liechtenstein essentielle 
Arbeitsmarktöffnung der Schweiz wurde mit Ge
schick ausgehandelt, die de facto verfolgte Annähe
rung an den Zollvertragpartner mit weitgehenden 
Unterredungsangeboten im Reich heruntergespielt. 
Über das ihn betreffende Drängen der VDBL-
Landesleitung setzte Vogt Regierungschef Hoop in 
Kenntnis. 

Vogt begann im Sommer 1940 seine eigenen 
Verbindungen zu Stellen im Deutschen Reich aus
zubauen als sich Hoop aus eben diesem Feld 
zurückzog. Weder war Vogts Kontaktnetz planvoll 
geknüpft noch zeigte sich darin über die Kriegs
jahre die Linie einer eigenen, die Haltung des 
Fürsten und des Regierungschefs hintertreibenden 
Anschlusspolitik. Vogt suchte Anhaltspunkte zur 
deutschen Position gegenüber Liechtenstein und 
verliess sich dabei auf seine nächstliegenden per
sönlichen Verbindungen zu lokalen Stellen des SD. 
Zur Einfädelung erster Kontakte wurden Erwar
tungen genährt und das von der VOMI gepflegte 
Bild des loyalen Aussenpostens im Fürstentum 
bestätigt. In der deutschen Wahrnehmung wurden 
Vogts anfängliche «Fühlungnahmen» mit den 
VDBL-Anschlussbestrebungen identifiziert. Nach
dem Vogt weiteren Einblick in diverse Instanzen 
der liechtensteinbezogenen Volkstumspolitik er
hielt, änderten sich das Auftreten und die Einschät
zung des Politikers durch seine deutschen An
sprechpartner. Vogt eröffnete sich zwischen rivali
sierenden Abteilungen der SS und des Auswärtigen 
Amtes in Berlin ein kleiner Spielraum taktischer 
Reserven. Liechtenstein, diesen Eindruck mag Vogt 
seit 1941 mehrheitlich erhalten haben, hatte zu
sammen mit der Schweiz keine strategische Prio
rität. Entscheidungen und Absprachen galten aber 
auch auf deutscher Seite «vorläufig»: In den Vor
zimmern der Macht wurden Vogt gegenüber Beru
higungen und Drohungen ausgesprochen. Der 
Vizeregierungschef zeigte sich bereit zur völki
schen Zusammenarbeit. Bei konkreten Forderun

gen wurde er unverbindlich, verzögerte und di
stanzierte sich vom anfänglichen Entgegenkom
men. Gewagt waren seine informellen Treffen auch 
hinsichtlich seiner persönlichen Sicherheit. Seit 
1942 war Deutschland alliierten Flächenbombar
dements ausgesetzt, hinter den Kooperationswün
schen höherer SS-Offiziere stand ein gewaltbereiter 
Apparat. 

Vogts Verbindungen zu Reichsvertretern wurden 
über persönliche Sympathien und in Erwartung 
gegenseitiger Nützlichkeit aufrechterhalten. Hilfe
stellung in liechtensteinischen Belangen fand Vogt 
insbesondere bei seinem SD-Vertrauten Klaus Hue
gel. Dieser vermittelte jene Kontakte, die im Früh
jahr 1943 zur «Entsorgung» der VDBL führten. 
Vogt gab seinerseits den Deutschen dienliche Doku
mente und für diese verwertbare Einschätzungen 
der politischen Lage weiter. Den Bruch mit gesetz
lichen Bestimmungen nahm er dabei in Kauf. Für 
reichsdeutsche Funktionäre unter Erfolgsdruck 
war insbesondere die kooperative Bereinigung von 
«Störfällen» am Rande von Nutzen: die Abwicklung 
des Märzputsches 1939 oder die Enthaftung des 
Devisenagenten Blaschke Ende 1942. 

Alois Vogt rechtfertigte im Juli 1945 in einer 
Parteiversammlung seine und Regierungschef 
Hoops Verstrickungen mit deutschen Stellen. We
nig heroisch meinte er: «Wir haben das Land ... in 
aller Form, das möchte ich einmal sagen, durch die 
Weltgeschichte durchgeschwindelt .» M 1 

331) R A A V / 6 3 9 Rede A l o i s Vogt . 15 . J u l i 1 9 4 5 . S. 7. 
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