
Neue alte Partner 
für die Zukunft
Deutschsprachige Gemeinschaften  
in der Auswärtigen  
Kultur- und  Bildungspolitik





InhalTsverzeIchnIs

04 Vorworte 

04 Hartmut Koschyk

06 Stefan Müller

07 Jürgen Christian Mertens

08 Pedro Villagra Delgado

10 Die Arbeit der Stiftung 
Verbundenheit in Südamerika 

11 Deutschsprachige Gemeinschaften 
als zivilgesellschaftliche Partner in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 

20 Unsere Arbeit: Beraten, 
Modernisieren, Vernetzen

34 Unsere Unterstützer

36 Beiträge aus der Wissenschaft

37 „Es ist die Aufgabe einer Politik für die 
deutschsprachige Gemeinschaft, ein möglichst 
plurales Bild Deutschlands zu vermitteln.“ 
Interview mit Prof. Dr. Marianne Braig

45 Woher kommen wir und wohin gehen wir? 
Ein kurzer Blick auf die deutsche Migration 
in Argentinien. Tomás Schierenbeck

54 Deutsch- argentinische 
Vereine stellen sich vor 

82 Stimmen unserer Partner 
und Unterstützer



Beiträge aus der Wissenschaft | 45

Betrachtet man die statistischen daten, wird man 
feststellen, dass sich die deutsche gemeinschaft in 
argentinien nicht durch ihre zahlenmäßige größe 
auszeichnet. Von der ersten offiziellen Volkszäh-
lung im Jahr 1869 bis zur letzten im Jahr 2010 zeigt 
sich, dass der anteil der deutschsprachigen einwan-
derer an der gesamtbevölkerung nie mehr als 3% 
betrug. allerdings ist die Bedeutung der deutsch-
sprachigen gemeinschaft für die geschichte und 
die entwicklung argentiniens bemerkenswert.

unter den ersten einwanderern sind Persönlichkei-
ten wie friedrich rauch hervorzuheben, der in den 
zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhun-
derts maßgeblich an den expeditionen der argenti-
nischen armee in die südlichen Provinzen beteiligt 
war. Zahlreiche deutsche soldaten kämpften au-
ßerdem an der seite der argentinischen truppen im 
Krieg gegen Brasilien (1825-1828). unter den deut-
schen, die die argentinische geschichte geprägt 
haben waren außerdem herausragende Wissen-
schaftler wie thaddäus hänke und friedrich ger-
stäcker, die die forschungslandschaft argentiniens 
geprägt haben. Zu den ersten deutschsprachigen 
Migranten gehörten zudem viele geschäftsleute, 
die am Río de la Plata handel und Kapitalgeschäfte 
betrieben. hier sind besonders friedrich Wilhelm 
schmaling, Jorge ernesto Pedro und fernando 
tornquist, Jose Mallmann, carlos augusto Bunge, 
adolfo scheibler, augusto Lass und Peter Best zu 
nennen, die eigene unternehmen gründeten und 
damit Kapital aus europa anzogen.

Woher kommen wir und wohin gehen 
wir? Ein kurzer Blick auf die deutsch- 
argentinische Migrationsgeschichte
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unter den ersten einwanderern befanden sich 
auch viele deutsche, die sich Mitte des 19. Jahrhun-
derts im großen stil der argentinischen schafzucht 
widmeten, beispielsweise die familien stegmann, 
halbach, Mohr, chapeaurouhg und gerding (Lütge, 
Hoffmann y Klingenfuss, 2017). Das exzellente 
Kontaktnetzwerk dieser familien auf beiden seiten 
des atlantiks ermöglichte schon bald den export 
der hochwertigen Merinowolle und anderer Vieh-
produkte nach nordeuropa.  

argentinien war allerdings nicht nur eine desti-
nation für geschäftsleute, abenteuerlustige und 
Wissenschaftler. in der zweiten hälfte des 19. Jahr- 
hunderts nahm das einwanderungsland viele 
Menschen aus unterschiedlichsten gesellschafts-
schichten europäischer Länder auf. diese Männer 
und frauen spielten eine grundlegende rolle im 
aufbauprozess des argentinischen Nationalstaates. 
Mit dem Ziel das Land auf den Weg des „fort-
schritts“ zu führen, warb der argentinische staat 
mit spezifischen Programmen für die europäische 
einwanderung. die „Kolonisierungsprogramme“ 
wurden auch durch die literarischen Werke von 
domingo faustino sarmiento („Facundo“) oder Juan 
Bautista alberdis geprägt, die die liberale einwan-
derungspolitik als chance sahen, dass südameri-
kanische Land in sehr kurzer Zeit auf einen euro-
päischen entwicklungsstand zu bringen (Lütge et 
al., 2017). Mit aussicht auf ein stück Land folgten 
besonders viele deutsche Bauer dem aufruf des 
argentinischen staates, der in der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts einen starken Wirtschafts-
aufschwung erlebte. diese in der Landwirtschaft 
tätigen deutschsprachigen einwanderer siedelten 
besonders in den Provinzen santa fe, Misiones, 
entre ríos und Buenos aires. alleine in santa fe 
entstanden zwischen 1852 und 1882 insgesamt 46 
Kolonien, in denen bis zu 2.500 deutsche und 5.000 
schweizer lebten (saint saveur-henn, 1995).



Beiträge aus der Wissenschaft | 47

unter den deutschen einwanderern befanden 
sich aber auch intellektuelle und akademiker, die 
sich am aufbau argentinischer Wissenschaftsein-
richtungen beteiligten (Birle, 2010). auch albert 
einstein besuchte im Jahre 1925 argentinien, um 
eine Vortragsreihe an verschiedenen universitäten 
des Landes zu halten. außerdem waren Persönlich-
keiten wie rudolf hauthal von großer Bedeutung, 
der unter anderem an der gründung des National  
Museums La Plata (1897) und dem forschungszen-
trum für geologie der National Universität La Plata 
(1905) mitwirkte. Weitere forscher wie die Botaniker 
Paul g. Lorentz, Karl Kurt hosseus und hans seckt 
oder die chemiker und Physiker richard gans, Kon-
rad simons, hans schumacher und felix Krueger 
haben die argentinische Wissenschaftslandschaft 
geprägt (Lütge et al., 2017). auch im Bereich der 
nationalen Bildungspolitik haben die deutschen 
auswanderer wichtige impulse geliefert, beispiels-
weise mit der gründung des Nationalen Instituts für 
Lehrerfortbildung (instituto nacional de formación 
docente), dem Deutschen Verein der Wissenschaft 
(Asociación Científica Alemana) (gegründet 1904) 
und der Argentinische Verein Deutscher Ingenieure 
und Chemiker (asociación argentina de ingenieros y 
Químicos) (gegründet 1910) (Birle, 2010).

argentinien entwickelte sich im späten 19. Jahr-
hundert auch zu einer destination für politische 
flüchtlinge aus deutschland. nach dem erlass des 
Sozialistengesetzes durch reichskanzler Otto von 
Bismarck kamen viele Menschen, besonders aus 
den städten Berlin, hamburg und hannover ins 
Land (carreras, tarcus und Zeller, 2008). die Prä-
senz dieser neuen auswanderergruppen in der 
stadt Buenos aires – unter ihnen Komponisten, 
drucker, Lithographen und andere fachleute aus 
dem Verlagswesen – führte zur Verbreitung der 
sozialistischen ideologie in der region. 1882 wur-
de die Vereinigung Vorwärts und ein wenig später 
die unter demselben namen in deutscher und  
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spanischer sprache herausgegebenen Vereinszei-
tung (1886-1897) gegründet. Vorwärts war aus-
schlaggebend für die spätere gründung der Sozia- 
listische Partei Argentiniens (1896) und insgesamt 
von großer Bedeutung für die argentinische arbei-
terbewegung (carreras et al., 2008).

Mit der steigenden Zahl deutscher auswanderer 
entwickelten sich auch die handelsbeziehungen 
zwischen argentinien und deutschland. der an-
teil der deutschen importe nach argentinien stieg 
zwischen 1876 und 1911 von 8 auf 18 Prozent (Bir-
le, 2008; de flachs, 1994). in dieser Zeit siedelten 
sich weitere unternehmen und handelshäuser 
des deutschen reichs in argentinien an, unter an-
derem die Deutsch Überseeische Elektricitäts-Gesell-
schaft (1896), die Deutsch Überseeische Bank (1893),  
das Bauunternehmen Philip Holzmann & Co. und die 
Deutsch-Südamerikanische Bank (1906). Mit diesen 
institutionen kamen nicht nur weitere deutsche 
ins Land sondern auch Kapital. dieses Privatkapital 
spielte eine wichtige rolle für die realisierung von 
infrastrukturprojekten des argentinischen staa-
tes. so wurden unter anderem der hafen und das 
Verkehrs- sowie elektrizitätsnetz der stadt Buenos 
Aires mit deutschem Kapital mitfinanziert (Newton 
1977; Lütge et al., 2017).

eine analyse der argentinischen Volkszählung von 
1914 gibt aufschluss darüber, wer die deutschen 
einwanderer anfang des 20. Jahrhunderts waren 
und welchen Beschäftigungen sie in argentini-
en nachgingen. Über 65% der deutschen lebten 
in der stadt oder Provinz Buenos aires. Von allen 
einwanderergruppen besaßen sie die höchste al-
phabetisierungsrate. in  der altersgruppe zwischen 
20 und 30 Jahren betrug sie etwa 70% (newton, 
1977). die gründung zahlreicher deutscher schulen 
half den relativ hohen Bildungsstand in der deut-
schen gemeinschaft auszubauen. alleine in Buenos 
aires gab es anfang des 20. Jahrhunderts mehrere 
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renommierte deutsche schulen wie beispielswei-
se die Deutsche Schule Barracas (1893), die Goethe 
Schule (1897), die Deutsche Schule Quilmes (1898) 
und die Deutsche Schule Dock Sud (1912) (newton, 
1977). neben dem hohen Bildungsstand zeichne-
te sich die deutschsprachige gemeinschaft auch 
durch ihre kommerziellen und unternehmerischen 
erfolge aus, wenngleich 40% der auswanderer in 
der Landwirtschaft tätig waren (saint saveur-henn, 
1995).  

der erste Weltkrieg führte zu einigen spannungen 
in der Beziehung zwischen der argentinischen re-
gierung und der deutschen gemeinschaft. Obwohl 
Argentinien während des militärischen Konflikts 
eine neutrale Position einnahm, wurde die auf-
nahme von neuen Migranten aus deutschland 
zwischen 1914 und 1919 reduziert. dies stellte eine 
unterbrechung der über 60 Jahre andauernden 
Periode der einwanderung dar. Mittlerweile hatten 
sich etwa 60.000 deutsche am Río de la Plata an-
gesiedelt. das Weltkriegsgeschehen wurde von ei-
nigen ereignissen begleitet, die die spannungen in 
argentinien verschärften. darunter fällt beispiels-
weise der „Luxburg Zwischenfall“ (die Versenkung 
der unter argentinischer Flagge fahrenden Schiffe 
Toro (1917) und Monte Protegido (1917) durch deut-
sche u-Boote), die einführung „schwarzer Listen“ 
gegen Mitarbeiter deutscher herkunft in einigen 
argentinischen unternehmen sowie die Plünde-
rung von geschäften der deutschen gemeinschaft 
durch argentinische Nationalisten (Hoffmann, 
2009; newton, 1977). 

allerdings entwickelte sich in diesen Jahren auch 
ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl in der 
deutschsprachigen gemeinschaft. dies zeigt sich 
in der gründung vieler Vereine und karitativer ein-
richtungen wie zum Beispiel die Deutsche Wohltä-
tigkeitsgesellschaft, der Verein zum Schutze Germani-
scher Einwanderer, der Deutsche Hospitalverein und 
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der Deutsche Kriegerverein Buenos Aires (Lütge et 
al., 2017). in dieser Zeit entsteht auch die Deutsch- 
Argentinische Industrie- und Handelskammer, die am 
17. Juni 1916 von 122 deutsch-argentinischen un-
ternehmern in Buenos aires zum schutze der zahl-
reichen deutschen unternehmen gegründet wurde 
(Lütge et al., 2017). die Kammer entwickelte sich 
nach dem Weltkrieg zu einer der wichtigsten bila-
teralen institutionen und Kontaktpunkte zwischen 
deutschland und argentinien. 

War die einwanderung während des 1. Weltkrie-
ges stark zurückgegangen, erreichten die Migrati-
onsströme von deutschen nach argentinien in der 
Zwischenkriegszeit einen neuen höhepunkt. aus 
der durch Hyperinflation (1921-1923) gebeutelten 
Weimarer republik, wanderten zwischen 1921 und 
1925 über 13.000 Menschen pro Jahr aus. auch 
während der Wirtschaftskrise seit ende der 1920er 
Jahre suchten viele auswanderer ihr glück in Über-
see (Birle, 2010). in dieser Zeit wurden in argenti-
nien weitere deutsche Bildungseinrichtungen ge-
gründet, die sich allerdings nach den Lehrplänen 
des argentinischen staates richteten. so wurde in 
den Jahren zwischen den Weltkriegen das Institu-
to Ballester (1922), die Deutsche Schule Lanús Oeste 
(1925), und die Deutsche Schule Munro (1928) sowie 
der Kultur- und schulverein Pestalozzi (1934) ge-
gründet. Während es in argentinien um 1870 acht 
deutsch-argentinische institutionen gab, hatte sich 
die anzahl um 1938 auf etwa 300 erhöht (saint sa-
veur-henn, 1995).

Mit dem aufstieg des nationalsozialismus begann 
eine besonders komplizierte Phase für die deut-
sche gemeinschaft in argentinien. die ereignisse 
in deutschland führten zu einer klaren spaltung 
innerhalb der gemeinschaft. sie spiegelt sich be-
sonders gut im sogenannten Pressestreit zwischen 
der Deutschen La Plata Zeitung (1875-1945) und an-
deren faschistischen Propagandaorganisationen 
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argentiniens auf der einen, und dem sozialdemo-
kratisch geprägten Argentinischen Tageblatt (1874) 
auf der anderen seite (ismar, 2005). die Polarisie-
rung in der deutsch-argentinischen gemeinschaft 
wurde durch ereignisse wie die des 10. aprils 1938 
geprägt, als sich über 15.000 Menschen, darunter 
viele angehörige der deutschen gemeinschaft, im 
theater Luna Park in Buenos aires zu einer großen 
feier zur unterstützung adolf hitlers und des an-
schlusses Österreichs versammelten (friedmann, 
2010). auf der anderen seite gab es schon seit 1937 
eine große Anzahl an geflüchteten Deutschen, dar-
unter viele jüdische Bürger und politisch Verfolgte, 
die sich in argentinien ebenfalls in Vereinen und 
Kulturinstitutionen organisierten. das exiltheater 
Freie Deutsche Bühne, geleitet von Paul Walter Jacob 
und unterstützt von Persönlichkeiten wie hedwig 
schiller, der Verein Das Andere Deutschland oder 
auch die Pestalozzi Schule Buenos Aires sind einige 
der institutionen, die sich als räume des Wider-
stands und der Verteidigung der liberalen tradition 
gründeten (friedmann, 2009; friedmann, 2010).

insgesamt wanderten zwischen den Jahren 1933 
und 1945 über 40.000 deutsche nach argentinien 
aus. Besonders für die jüdischen deutschen wa-
ren Organisationen wie die Reichszentrale für jüdi-
sche Auswanderung und der Hilfsvereins der Juden in 
Deutschland wichtige stützen (saint saveur-henn, 
1995). 

Mit ende des 2. Weltkrieges gab es die vorerst letz-
te große auswandererwelle aus deutschland nach  
argentinien. unter den 5.841 deutschen, die zwi-
schen 1945 und 1949 migrierten, waren auch nazis 
und Kriegsverbrecher wie adolf eichmann, Josef 
Mengele, aribert heim und eduard roschmann. 
diese und weitere Kollaborateure des nazi-regi-
mes, darunter viele ingenieure, reisten über die 
sogenannte „rattenlinie“ mit stillschweigendem 
einverständnis der argentinischen regierung nach 
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argentinien. einige von ihnen wurden unter ande-
rem in der Generaldirektion für militärische Fertigung 
und in Militärflugzeugfabrik beschäftigt (Lütge et 
al., 2017).

In den Nachkriegsjahren flachten die Migrations-
ströme von europa nach südamerika insgesamt 
ab. nach argentinien kamen in der zweiten hälfte 
des 20. Jahrhunderts vor allem Beschäftigte von 
deutschen Konzernen, die in argentinien Produkti-
onsstandorte oder Vertriebe eröffneten, beispiels-
weise Siemens, AEG, BASF, Bayer, Volkswagen und 
Mercedes Benz. auch sie leisteten einen wichtigen 
Beitrag zur Modernisierung und entwicklung der 
argentinischen Wirtschaft (Lütge et al., 2017). 

die während des zweiten Weltkriegs beschlag-
nahmten Besitztümer der deutschen gemeinschaft 
durch den argentinischen nationalstaat wurden 
in den 1960er und 70er Jahren nach langen Ver-
handlungen teilweise zurückgegeben. für dieses 
anliegen hatten sich die zahlreichen deutsch-ar-
gentinischen Vereine in einem dachverband zu-
sammengeschlossen, der Federación de Asociacio-
nes Argentino-Germanas (f.a.a.g.). im Jahre 1967 
eröffnete auch das Goethe-Institut ein Landesbüro 
in Buenos aires. Zuvor hatte sich die Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Schulen 1965 gegründet, die bis 
heute die sprach- und Kulturarbeit der deutschen 
Mittlerorganisationen unterstützt. 

die argentinische Militärdiktatur der siebziger 
Jahre (1976-1983) führte teilweise zu einem um-
gekehrten Migrationsfluss. Diesmal waren es 
argentinische Wissenschaftler und intellektuelle, 
die nach deutschland auswanderten. deutschland 
wurde für diese politisch Verfolgten zu einem Zu-
fluchtsort. Die Wirtschaftskrise der 1980er Jahr in 
argentinien, der tausende industriearbeitsplätze 
zum Opfer fielen, veranlasste weitere Argentinier 
zur Migration (Birle, 2010). für die auswanderer 
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erwiesen sich die über Jahrzehnte entstandenen 
netzwerke zwischen argentinien und deutschland 
als sehr integrationsfördernd. somit konnten die 
kulturellen Brücken zwischen beiden Ländern wei-
ter gestärkt werden. heute leben mehr als 10.000 
argentinier in deutschland (unO-iOM, 2012).

die deutsch-argentinischen Beziehungen sind heu-
te nicht nur durch die existierenden Wirtschafts-
beziehungen sondern auch durch einen sehr 
fruchtbaren akademischen austausch geprägt. 
Organisationen wie der deutsche akademische 
austauschdienst (daad), die Leibniz-gemeinschaft 
und das deutsch-argentinische hochschulzent-
rum, fördern die wissenschaftliche Kooperation 
zwischen argentinien und deutschland. im Kultur-
bereich arbeiten die deutschen Mittlerorganisatio-
nen wie das goethe-institut oder die Zentralstelle 
für das deutsche auslandsschulwesen für eine in-
tensive Kulturbeziehung. um den zivilgesellschaft-
lichen ideen- und erfahrungsaustausch zwischen 
den beiden Ländern weiter zu fördern, baut die 
stiftung Verbundenheit seit 2019 ein deutsch- 
argentinisches netzwerk der Bürgerdiplomatie 
auf. gemeinsam mit den etwa 200 existierenden 
deutsch-argentinischen Vereinen werden damit 
neue räume für den Kulturaustausch geschaf-
fen. die von der stiftung gegründete initiative  
Jungesnetzwerk bringt mittlerweile mehr als 100 jun- 
ge Menschen zusammen, die sich dafür einsetzen, 
dass die lange Beziehung zwischen deutschland 
und argentinien mit neuen inhalten und Leben 
gefüllt wird. 
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Seit 2018 arbeitet die Stiftung Verbundenheit im auftrag des 
auswärtigen amtes und mit unterstützung aus dem deut-
schen Bundestag daran, ein umfassendes Konzept zur stra-
tegischen einbindung der Gemeinschaften deutschsprachi-
gen ursprungs in die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
deutschlands (aKBP) zu entwickeln. zahlenmäßig umfasst 
diese Gesellschaftsgruppe allein in Südamerika mehr als 8 
millionen menschen, die in vielen Ländern des Kontinents in 
Kulturvereinen und Verbänden organisiert sind. dieses Buch 
gibt einen überblick über die vielseitigen Projekte und unter-
schiedlichen Partner der Stiftung Verbundenheit in argenti-
nien.


