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von Werner Simon 

In der Zeit des Vormarz und in den Revolutionsjahren waren die Namen 
einiger hessischer Politiker in ganz Deutschland bekannt. Nach dem Sieg 
der Reaktion wurde es still urn die politischen Gegner der Regierung und 
des Kurfilrsten. Die bis zuletzt unbeugsamen, oppositionellen Demokra
ten, nach 1850 z. T. ins Ausland geflohen, iibten auf das politische Gesche
hen in Kurhessen keinen Einflull mehr aus. Auch an den geistig-politischen 
Auseinandersetzungen in Europa, als die deutschen revolutionaren Demo
kraten mit der Marx'schen Auffassung iiber die Verwirklichung des Kom
munismus und mit den okonomischen Theorien des wissenschaftlichen So
zialismus konfrontiert wurden, griffen die radikalen Demokraten aus Hes
sen kaum noch ein. Nur der ehemalige "Hornisse"-Mitarbeiter Biscamp 
machte 1859, als Griinder der letzten deutschsprachigen Zeitung in der eng
lischen Emigration, noch einmal von sich reden. Seine Zusammenarbeit 
mit Karl Marx und die spater erfolgte Entzweiung der beiden haben das Le
ben Biscamps bis zu seinem Tode 1882 auf tragische Weise bestimmt. 

Im Schrifttum zur Geschichte der Revolution von 1848-1850 in Hessen 
ist Christian Elard Biscamp bisher unbeachtet geblieben. Haufiger hat man 
sich mit seinen politischen Freunden Kellner und Heise, Traber u. a. be
schaftigt und deren Rollen und Haltung im hessischen Verfassungskampf 
untersucht. Ihr Mitstreiter Biscamp, seine Arbeit als politischer Journalist 
in Kassel, seine 1rrfahrten durch die europaischen Lander und sein Wirken 
in der Emigration ist in keiner Arbeit behandelt worden. Nur Philipp 
Losch I hinterliell in seinem NachlaJl einige Notizen iiber Biscamp. Die An
gabcn sind jedoch diirftig und teils auch unzutreffend. 

Nur am Rande und ohne seine Herkunft zu kennen, ist Biscamps Name 
in der 1960/ 61 erschienenen "Geschichte der Familie Biscamp" 2 angege
ben. Dagegen gibt es iiber ihn zahlreiche Hinweise in der Literatur zur Ge
schichte der Nachrevolutionszeit, nicht nur in deutschsprachigen Darstel
lungen. Auch in Biographien und Briefsammlungen der bedeutendsten 
Personlichkeiten aus Politik und Geistesgeschichte dieser Zeit findet man 

I Losch-Kartei; Philipp Losch - Notizen van Namen und Oaten ober Pers6nlich keiten vor allem des 19. 
lahrhunderts. In def Hessischen Landesbibliothek/Murhardsche Bibliothek def Gesamthochschule Kas
sel, Hess. Abt. 

2 Geschichte der Familie Biskamp, Zusammengestellt von Elard Friedrich Biscamp Wiesbaden 1960/61 
S. 94 
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vielfach seinen Namen. Dies gilt auch fUr erst in jUngster Zeit verOffentli
che Publikationen.' 

In einer in Vorbereitung befindlichen Pressegeschichte der Freien Hanse
stadt LUbeck wird dieser "interessante Mann" 4 besonders erwlihnt und 
seine politisch-journalistische Tlitigkeit hervorgehoben. 

In Bischhausen im Kreis Eschwege wird Biscamp am 14. September 
1821' als Sohn des Oeconomen und Pachters der dortigen Staatsdomane, 
Adam Wilhelm Biscamp, und seiner Frau Wilhelmine, geb. Tassius', gebo
ren. Der Vater stirbt bereits, als Biscamp erst wenige Jahre alt is!. Der 
Grofivater und Pate Elard Christian Biscamp stand von 1790 bis 1834 als 
Prediger an der Martinskirche in Bischhausen und war letzter Patronats
pfarrer derer von Boyneburg zu Wichmannshausen. 

In der Schule seines Heimatdorfes und im Unterricht durch den Wald
kappler Metropolitan SchUler erwarb Biscamp das n(jtige Grundwissen, so 
daB der Dreizehnjlihrige 1834 das humanistische Gymnasium in Hersfeld, 
zwischendurch auch das Gymnasium in Marburg, besuchen konnte. 7 We
nige Monate nach dem Weggang Biscamps von Bischhausen stirbt auch der 
Grofivater. Schon in seinem Heimatort haben die nach 1830 erwachten po
litischen Bewegungen woW stark auf Biscamp eingewirkt. In Bischhausen 
entwickelte sich, im Gegensatz zu anderen Orten in der Umgebung, schon 
friihzeitig eine rege Teilnahme am politischen Leben und Geschehen. Die 
aus den verschiedensten Gegenden Hessens stammenden Beamten im art 
haben das Interesse und Verstlindnis fUr die Ereignisse nach der Julirevolu
tion und deren Auswirkungen auf Kurhessen geweckt und beeinflufit. 

Vor allem die beim Gericht in Bischhausen tlitigen Juristen, aber auch 
die Verwalter des grollen staatlichen Land- und Forstbesitzes im art, fast 
durchweg aufgeschlossene und gebildete Pers(jnIichkeiten, sorgten dafUr, 
daB die schwerflilIige, hart urn ihre Existenz ringende Landbev(jlkerung 
Uber die nach 1831 in Hessen eingetretenen politischen Verlinderungen in
formiert wurde. Die Beamten berieten mit den Bauern Mallnahmen zur 
Verbesserung ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage.' Da auf dem Lande 
so gut wie keine Presse gelesen wurde, erlliuterten diese Richter, Anwlilte, 
Gutsverwalter und F(jrster in Bischhausen den Bauern die neuen Grund
rechte und verfaBten mit ihnen zusammen zahlreiche Petition en, denn die 
Bauern selbst konnten nicht oder nur schlecht ihre Forderungen und Inter
essen vertreten und Kiagen Uber die sie drUckenden Mifistlinde und Lasten 
bei der Regierung vorbringen. 

3 Siehe Anmerkung Nr. 14,28.41,43, .59, 74, 7.5 
4 Frdl. Mineilung van Herrn O. Stud. Rat. Klaus Jodeit. LUbeck, der fOr seine Promotion an einer Presse

geschlchte LUbecks arbeitet . 
.s KirchenbOcher der evangel. Kirchengemeinde Bischhauscn, Krs. Eschwege u. AuskUnfle van Herm Dr. 

K. Kollmann, Bischhauscn 
6 Marburger Sippenbuch im Hess. Staatsarchiv Marburg 

Wilhelmine Tassius war die Tochter des Reg. Archivars Carl Wilh. Tassius u. d. Cath. Ocste van Bisch
hauscn. Tochter d. Postverwalters Joh . OWrg Oeste u. d. Martha Elisab. Kauffmann v. Netra 
Siehe auch Anmerkuna Nr. J I 

1 Akten der Klosterschule tu Hersfeld. Die Angaben sind Herrn O. Stud . Rat Classen, Bad Hersfeld, zu 
verdanken . 

8 Ober erste Unruhen nach 1830 im Raum Sontra-8ischhausen-Waldkappel siehe: Eckhardt G. Franz. 
"VormArz und Revolution in den kurhessischen Landen am WerTa-Strom" . In: Festschrift ror Karl Au
gust Eckhardt zum 60. Gebunstag, herausgeg. van O. Perst, Marbura 1961, S. 248rr. 
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Mit Sicherheit hat der junge Biscamp im Laufe der ersten Schuljahre 
auch von den Bestrebungen seines Onkels, des Postverwalters und Bauern
fiihrers Johannes Oeste" erfahren, der sich mit als erster fUr die Bauernbe
freiung in Hessen einsetze und als konstituierendes Mitglied der hessischen 
Standeversammlung die Verabschiedung der Verfassung vorbereiten half. 

Spater auf der Klosterschule in Hersfeld haben ihn auDer den alten Spra
chen und anderen Fachern auch die Auseinandersetzungen um kirchliche 
und politische Fragen zwischen den in Hersfeld lehrenden Padagogen be
schiiftigt, die auch der immer ausgleichend wirkende Direktor Dr. Wilhelm 
Miinscher9 nicht verhindern und schlichten konnte. Zudem beschiiftigte die 
Biirger die noch immer garende Polenkrise, die vom Minister Hassenpflug 
in Frage gestellten Verfassungsgarantien und andere Ereignisse lInd Pro
bleme der Zeit des Vormarz. 

Nach der Reifepriifung beginnt Biscamp sein Studium in Marburg. 
Ostern 1842 laDt er sich an der Philipps-Universitat immatrikulieren. 1O Fiir 
das Sommersemester belegt Biscamp juristische Vorlesungen. Er wohnt da
mals in der Reitgasse 4, im Hause des Schuhmachermeisters Kolbe, spater 
beim Backermeister Matthei in der BarfiiDerstraDe 42. Die Vorlesungen der 
Marburger Rechtswissenschaftler scheinen ihn nicht interessiert oder be
friedigt zu haben, denn er studiert wahrend des Wintersemesters 1842 
Theologie. Es ist unbekannt, ob er an der theologischen Fakultat auch sein 
Studium beendete oder spater noch Philologie studiert hat. Ober seine 
Promotion '0. ist nichts bekannt. Nachforschungen dariiber in den Univer
sitatsakten blieben ergebnislos. 

Sein Jurastudium hat er vermutlich auf Drlingen seines Onkels, des da
maiigen Direktors am Obergericht in Marburg und und spateren hessischen 
Justizministers Wilhelm Bickel (i" 23. 2. 1848 Kassel) 11 begonnen, es aber 
wegen gegenslitzlicher Meinungen in politischen und kirchlichen Fragen 
abgebrochen. Bickei, eine "Saule des Konservatismus" verurteilte am 14. 
Juli 1843 den von vielen Studenten verehrten und gefeierten Professor Syl
vester Jordan 12 wegen eines ihm angelasteten Komplotts im Zusammen
hang mit dem Sturm auf die Frankfurter Hauptwache. Die Aufhebung des 
Urteils gegen Jordan (17. Oktober 1845) hat Biscamp noch miterlebt und 
auch die in Marburg dem "Vater der hessischen Verfassung" gewidmeten 
Feiern. 

Die Erlebnisse der ersten Unruhen nach der Julirevolution in Waldkap
pel und Sontra und in anderen Orten in der Umgebung Bischhausens, vor 
allem aber die Jahre in Marburg, wo sich die treibenden politischen Krafte 

8a Philipp Losch, Die Abgeordneten der kurhessischen Standeversammlungen von 1830-1866, Marburg 
1909, S. 41 

9 Lehensbilder aus Kurhessen und Waldetk 1830-1930 herausgeg. von Ingeborg Schnack Marburg 1942 
(V. H. K. W.) Bd. 3 S. 30Hf. 

10 FrdL Mitteilung von Herrn Hermann Bauer, Marburg, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 
305 a, Nr. 725 

lOa In def historisch-wissenschaftlichen Literatur ist Biscamp als Or. phil. angegeben. 
11 Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck Bd. 1 S. 29ff. 

Wilhelm Sickells Vater, Alexander B., Oberf6rster in Bischhausen, sptller Marburg, heiratet am 
25. 10. 1787 Mafia Oeste, Tochter des Postverw. Joh. Og. Oeste Bischhausen. Bickells Mutter und Bis
camps Grol3mutter waren Schwestern. Siehe auch Anmerkung Nr. 6 

12 Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck Bd. 4 S. 163 fL 
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besonders heftig bekampften und die politischen Reden, z. B. des radika
len Professors Karl Bayerhoffer 13 im Ledererschen Brauereigarten, die 
akademische Jugend in ihren Bann zogen, alles das hat sicherlich Biscamps 
spatere soziale-demokratische Einstellung entscheidend beeinflullt. Bevor 
die Revolutionsunruhen im Marz 1848 den kurhessischen Staat zu beunru
higen beginnen, verlaIlt Biscamp Marburg. Was ihn veranlallt hat, seinem 
Heimatland Hessen den Riicken zu kehren, und warum er zuerst ins feme 
Baltikum und nach RuIlland 14 ging, wissen wir nicht. Angeblich soll er dort 
eine Hauslehrerstelle angetreten haben, die er aber bald wieder aufgibt. Im 
Friihjahr 1849 begibt sich Biscamp nach Liibeck, wo die Familie des aus 
Biidingen stammenden Kaufmanns Bemd Elard Biscamp (Biskamp) 
lebte. I ' Ihm wird, vielleicht durch Vermittlung und Hilfe seiner Verwand
ten, die Redaktionsleitung der im Marz 1849 gegriindeten "Liibecker Zei
tung" angetragen. Weil Biscamp aber "dem Verlangen (des Besitzers der 
Zeitung, J. G. Rathgen) nach einer Tendenzwende" nicht entsprechen will, 
gibt er seine Stellung in Liibeck wieder auf. Den Herausgebem waren, so 
vermuten Kenner des Liibecker Pressewesens, Biscamps Leitartikel zu radi
kal. Er begriindet sein Ausscheiden damit, daIl es ihm "unmoglich sei, die 
Interessen seiner politischen Oberzeugung aufzugeben" .1' 

Nach dieser kurzen Tatigkeit in Liibeck kommt Biscamp nach Kassel, 
urn in die Redaktion der "Hornisse" 17 einzutreten. Nach Losch 18 beginnt 
Biscamp seine TlItigkeit in Kassel bereits 1848. Er befand sich aber, wie wir 
sahen, in jenem Jahr noch nicht einmal in Liibeck. Friihestens kann Bis
camp im Sommer 1849 in die Redaktion der "Hornisse" eingetreten sein. 
Die Zeitung, zuerst ein Wochenblatt, konnte damals mit finanzieller Unter
stiitzung der Herausgeber Heinrich Heise und Dr. Gottlieb Th. Kellner, 
aber auch einiger politischer Freunde aus den Reihen der radikalen Demo
kraten, ta.glich erscheinen. Als Biscamp fiir das Blatt zu schreiben beginnt, 
war die "Homisse" langst iiber die Grenzen Hessens bekannt und gefiirch
tet. Das geistvolle, satirische und mit beillender Scharfe argumentierende 
Organ scheute auch vor personlichen Angriffen gegen politische Gegner, 
den Kurfiirsten eingeschlossen, nicht zuriick. Das Urteil des damaligen 
preullischen Gesandten in Kassel lautet denn auch: "Die Gemeinheit und 
Blutgier des republikanischen Blattes kann schwerlich irgendwo iibertrof
fen werden" ,19 und Veit Valentin spricht in seiner "Geschichte der deut-

13 Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck Bd. 1 S. 8 
Siehe auch: Ph. Losch, Geschichte des Kurfilrstentums Hessen, Neudruck Kassel1972 S. 212 fr. ll. 234 

14 Zeitgenossen von Marx und Engeis. 
Ausgewahlte Briefe aus den Jahren 1844 1852 herausgeg. u. annotiert v. Kun Koszyk und Karl Ober
mann, Amsterdam 1975 S. 426 

15 Siehe Anmerkung Nr. 2 
16 DeT Herausgeher der .. LUbecker Zeitung" H. G. Ralhgens verOffenllichte am 18. Juni 1849 Ober Bis

camps RUcklrin eine emsprechende Mineilung an die Leser und erklarte, das Blatt solle kOnftig "we
der konservativ noch radikal, sondern nur deutsch sein". 

17 "Hornisse", gegrUndet und verlegt von J. C. J. Raabe & Co. 
Heinrich Heise Ubernahm das Blatt ("Zeitung fUr Biedermanner") am 9.12. 1848, Or. Kellner Irat am 
1. 1. 1849 als 2. Herausgeber ein. Gedruckt wurde die Zeitung in der Estienneschen Druckerei in 
Kassel. 

18 Losch-Kartei, siehe Anmerkung Nr. 1 
19 Veit Valenlin, Die Geschichte der deuIschen Revolution 1848/1849 Berlin 1930/ 31 Bd. 2, S. 404 
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schen Revolution 1848-1849" von einer "roten Gesinnung der Zeitung hO
heren Stils".'" 

Die Polizei der Residenzstadt Kassel Oberwachte die Herausgeber und 
Redakteure des Blattes und verfolgte jeden ihrer Schritte. Meldungen der 
Kasseler Polizei Ober Biscamp liellen sich in den Aktenbestanden des Hessi
schen Staatsarchivs Marburg bisher noch nicht feststellen. Heise hat sich, 
ehe Biscamp nach Kassel kommt, im FrOhjahr 1849 am badischen Auf
stand beteiligt. 21 Im Oktober d.J. nimmt er am 2. Demokraten-Kongrell in 
Berlin als Kasseler Abgesandter des Demokratisch-Sozialen-Vereins teil. " 
Er vertieft in Berlin die schon bestehenden Verbindungen zu den dort ver
sammelten Demokraten, darunter auch Professor Karl Bayrhoffer aus 
Marburg. Auch Kellner pflegte Kontakte zu den Sozialisten aullerhalb Hes
sens. Es ist bekannt, dall er fOr Karl Marx und dessen "Neue Rheinische 
Zeitung" 1848 in KOln schrieb." 

Kellner, wohl auch Heise und seine Freunde waren Mitglieder des "Bun
des der Kommunisten" ," der damals noch nicht von Karl Marx und Fried
rich Engels allein beherrscht wurde. Spliter zeigte sich, da/l weder die Her
ausgeber der "Hornisse", Kellner und Heise, noch Biscamp Kommunisten 
im Sinne van Marx waren. 

Da die Leitartikel, Meldungen und Glossen in der "Hornisse" nur selten 
vom jeweiligen Redakteur gekennzeichnet sind, lassen sich Biscamps Arti
kel nur schwer ausmachen. Die Arbeiten Uber .. Das deutsche SpiellbUrger
turn in den Freien HansestMten" " entstammen aber mit Sicherheit seiner 

20 Ebenda 
21 Karl MarxlFriedrich Engels Werke, Herausgegeben vom Institut fUr Marxismus-Leninismus beim ZK 

der SED auf Grund der russischen Ausgahe des Instiluts fOr Marxismus-Leninismus bcim ZK der 
KPdSU. Berlin (Ost) 39 Bdt. u. 2 Halb-Bde. 1957-68 Bd. 28, S. 526 
kUnftia: M. E. W. Bd .... 

22 Hessisches Slaalsarchiv Marburg, Bestand 16. Rep. VII. KJ. 12 Nr. 43 I. 
Der demokratisch-soziale Vertin in Kassel haue sich dem ZentralausschuB des Demokratenvereins in 
Berlin angeschlossen, stellte aber die Bedingung, die in Berlin gefaBlen Beschlusse vor ihTer DurchfUh
rung prUfen zu kOnnen. 
Siehe " Hornisse" vom 8. 2. 1849 
Satzung des demokratisch-sozialen Vereins zu Kassd, in: UniversitAtsbibliolhek Marburg Sign. Villi C 
1161a 

23 M. E. w. Bd. 28. S. 571, Brief Man: an Adolf C luB in Washington 
CluB , ein treuer AnhAnger von Mao: und Josef Weydemeyer in New York publizierten in den USA im 
Sinne von Marx u. Engels. Die meisten anderen nach Amerika geflOchteten deutschen Demokraten 
orientierten sich politisch neu und brachen ihre Beziehungen zu den Sozialisten und Kommunisten in 
Europa ab, z. B. Kellner aus Kassel. der 1852153 in New York noch tine neue Zeitschrirt "Reform" ins 
Leben rid. Mao: !ieB Ober CluB u. Weydemeyer Kellners Untemehmen Uberwachen und AuBerte sich in 
seinen Briden mit MiBfallen und Boshaftig keit. (Siehe: M. E. W. Bd. 28, S. 694 Anmerkung Nr. 254) 

24 Karl Obermann, "Zur Gesch.ichte des Bundes der Kommunisten" , in Zeitschrirt rur Geschichlswissen
schart 1/ 1953 S. 409-444 
Rudolf Summa, Kasseler Unterschichten im Zeitalter der Industrialisierung. Ein Beitrag zur Sozialge
schichle der Sladl Kassel von der MiUe des 19. Jahrhunderts bis zum I. Weltkrieg. Dannsladt u. Mar
burg 1978, S. 235 
(QueUen u. Forschungen z. hess. Geschichte, Bd. 34) 
Nach Obermann soil der "Bund der Kommunisten" in Kassel SO Mitglieder gehabt haben, darunter 
Kellner (wahrscheinlich aus Heise und Biscamp). Summa bezieht sich auf tine AuBerung des BUrger
meisters in Kassel Henkel, der im April 1850 meinl : "Ohne Zweifel sind (die FOhrer des sozialen
demokratischen Vereins in Kassel) mittel- oder unmittelbar mit ihren Gesinnungsgenossen in ganz 
Deulschland in Verbindung und im Einverstandnis." 

25 .. Hornisse vom 15 . 11 . 18SO 
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Feder. Sie sind mit der Initiale B. versehen. In diesen Aufsatzen spiegeln 
sich Biscamps Erfahrungen iiber das geistige, soziale und gesellschaftliche 
Leben Liibecks wieder. Er hat in den Artikeln das Liibecker SpieObiirger
turn der hansischen Kaufmannschaft, die .. wahrhaft kindische Pietat fUr 
alles und jedes Alte der kummerlichen Vergangenheit" und die grotesken 
Revolutionskrawalle am 8. Oktober 1848 in der reformierten Kirche der 
Hansestadt, heftig und mit lronie kritisiert. 

AIs Ende 1850 die Revolution in Hessen zu Ende ging, muOte auch die 
"Hornisse" ihr Erscheinen einstellen. Kellner, Heise und Biscamp u. a. 
haben sich nicht, wie Adam Trabert,26 auf ein "unsicheres Sicherheitsge
fUhl" verlassen. Sie zogen es vor, Hessen den Rucken zu kehren, als die 
Bundestruppen Ende 1850 in Kassel einriickten. Bruno Jacob27 hat 1914 ei
nige Angaben iiber den weiteren Lebensweg Heises und Kellners hinterlas
sen. Sie bediirfen aber einiger Korrekturen. Die Irrfahrten und das Schick
sal ihres Mitstreiters Biscamp blieb bisher im Dunkeln. Urn die Jahreswen
de 1850151 fluchtet er nach Bremen", der Heimatstadt seiner Vorfahren. 

Wie uberall in Deutschland ist auch in der Hansestadt 1851 das Offentli
che Leben noch stark von politischen Auseinandersetzungen und Unruhen 
gepragt. Biscamp und sein Begleiter Philipp Franz Trautmann 29, ein bisher 
fast unbekannt gebliebener "Hornisse"-Mitarbeiter, lernen bald nach ih
rem Eintreffen in Bremen die politischen Konflikte und die aufgeladene 
Atmosphare in der Stadt kennen. 

Das Verhaltnis zwischen Burgermeister und Senat einerseits und der Bur
gerschaft Bremens andererseits war schon seit langer Zeit gespannt, nach
dem Burgermeister Smidt mit seinen S(jhnen (der eine Senator, der andere 
Staatsanwalt) und einigen Anhangern versuchten, die "miserable Verfas
sung"" von 1849 zu beseitigen. Im Marz 1849 hatte die liberal
konservative Mehrheit der Biirgerschaft in Bremen die neue Verfassung mit 
Begeisterung begriiOt. Bald aber schon stand die demokratische Burger
schaftsmehrheit in Konfrontation zu ihrem Bilrgermeister und dem regie
renden Senat. Vor allem die Kaufmannschaft Bremens sah 1849 mehr und 
mehr ihren bisher starken EinfluO schwinden. Diese konservativen Krafte 
such ten nach Mitteln und Wegen, die Burgerschaft zu umgehen oder ganz 
auszuschalten, Burgermeister Smidt beabsichtigte, durch unmittelbaren 
Eingriff die Grundiagen der bremischen Verfassung zu beseitigen. 

Schon in den ersten Tagen ihres Aufenthaltes in Bremen haben Biscamp 
und Trautmann ihre politischen Freunde im Demokratischen Verein in de
ren Widerstand gegen die wirtschaftlichen Erpressungsversuche der Kon
servativen untersttitzt. Die Demokraten und Mitglieder des Burgervereins 

26 Rudolf StOckl, Adam Trabert \lnd die demokratisch-republikanischen Bestrebungen in Kurhessen 
1848-1868 Dissertation Marburg 1958 S. 97 

27 Bruno Jacob, in: Z. H. G., N. F. 37,1914 S. 171 ff. 
28 Werner Biebusch, Revolution \lnd Staatsstreich, Verfassungsklimpfe in Bremen 1848-1854 

VerOffentlichung aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, herausgeg. v. Karl H. Schwe
bel, Bd. 40, 2. Aufl. 1974 S. 122, 137 
FOr die Oberlassllng des Werkes wird hiermit dem Staatsarchiv in Bremen herzlichst gedankt. 

29 Ebenda S. 122 - Trautmann hat mehrere Gedichte verfal3t, die 1848 im Verlag Hotog in Kassei er
schienen. 

30 Ebenda S. 335, Nr. 31 S. 335, Nr. 32 S. I, Nr. 33 S. 7 ff. 
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setzten sich gemeinsam gegen die Drohung des BUrgermeisters Smidt "den 
regierenden Senat aus den Schlingen der Legalitllt zu befreien" zur Wehr. 

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Kasseler und Bremer 
Demokraten wurden bereits in den dreiIJiger Jahren aufgenommen. Die 
Kontakte waren, als die Journalisten aus Kassel nach Bremen kamen, seit 
langem eng und gefestigt. 

Vermutlich finden Biscamp und Trautmann bei Johannes ROsing, Kauf
mann, Bankier und .,Sprecher des gemeinen Mannes" in der BUrger
schaft, Aufnahme und Wohnung. ROsing ist seit 1830 der geflihrlichste 
Gegner der bremischen Konservativen. Die Polizei in Kassel und Bremen 
kennt ihn seit vielen Jahren. Zusammen mit dem Kasseler Essigfabrikanten 
Habich l4 soli er an revolutionllren Umtrieben in Hessen beteiligt gewesen 
sein. Auf Ersuchen des Landgerichts in Kassel mullte der Senat in Bremen 
1836 gegen ROsing ermitteln. 

Auch die BundeszentralbehOrde wullte seit Jahren von ROsings Umtrie
ben. Man hielt ihn fUr einen der wichtigsten Kuriere innerhalb der revolu
tionllren Kreise Deutschlands und im Ausland. In seiner 1972 erschienenen 
Arbeit Uber die Verfassungskllmpfe in Bremen hat Werner Biebusch" RO
sings politische Aktivitllten und auch seine Kontakte zu Kasseler Revolutio
nliren ausfUhrlich behandelt. 

Die konservative "Weser-Zeitung" in Bremen meldet am 9. Januar 
1851 ". das Eintreffen der ehemaligen "Hornissen"-Mitarbeiter. Die Nach
richt veranlallt BOrgermeister Smidt, den Journalisten aus Kassel sofort 
den Aufenthalt in der Hansestadt zu untersagen. Biscamp mull eine Woh
nung in Achim nehmen, da er sich nur heimlich in Bremen bewegen kann. 
Er und Trautmann werden Mitarbeiter, Biscamp auch selbstllndiger Re
dakteur an der von Pastor Christoph J oseph Dulon 36 geleiteten Zeitung 
"Tageschronik". Dulon ist neben ROsing der einllullreichste und gefllhr
lichste Gegner des BOrgermeisters Smidt und dessen Anhllngern, da der Pa
stor leidenschaftlich fUr eine Anderung der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhllltnisse in Bremen kllmpft, jede Gewaltmallnahme aber ablehnt. FUr 
BOrgermeister Smidt und seine politischen Freunde ist Dulon ein Dema
goge, der die bestehende konservative Regierungsmacht in Bremen verlin
dern will. Die Auseinandersetzungen nehmen an Hlirte zu, als der Pastor 
auch in kirchlichen Fragen neue Konflikte schafft. Von der Kanzel der Kir
che "Unsere lieben Frauen" verktindigt er nicht nur seine Vorstellungen ei-

34 Ebenda S. 13, Hugo Brunner. Geschichlc der Residenzstadt Cassel 1913 S. 397: .,Die chemische Fabrik 
G. E. Habichs SOhne hatte in den Jahren 1830-1850 Weltruf" , Im Besitze der Familie war auch das 
JagdschloB Veckerhagen. 
Ober den Kunstsammler G. E. Habich siehe: Losch-Kartei 

3S I Siehe oben Anmerkung Nr. 28 
3.Sa Ebenda 
36 Christoph Joseph Dulon, geb. StendaJ 30. 4. 1807, + Rochester 13.4. uno 

In Magdeburg war er aJs Theologe Ofrentlich ror die .. Lichtfreunde" eingetreten und gab dort seine 
Schrift .. Symbolzwang auf protestantischem Boden" heraus. Nach den Trauerfeierlichkeiten fOr die 
MArzgefallenen in Berlin, an denen er teilnahm, wurde er politisch aktiv. Am 1$ . Juni 1848 wird er 
2. Prediger an der Kirche "Unsere liehen Frauen" in Bremen. Gegen ihn wurde rin theologisches Ver· 
fahren eingeleitet und ein Gutachten der theologischen Fakultat der UniversiUit Heidelberg angdor. 
derl , das fOr Dulon vernichtend war. Von der gegen ihn erhobenen Anklage wegen HochverralS wurde 
er oach einem ringeholten Gutachten der juristischen FakulUlt der UniversiUlt Greifswald freigespro. 
chen. Siehe auch hinten Anmerkung Nr. 68 
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ner neuen Gesellschaftsordnung, seine Predigten sind erfUllt vom Geist des 
theologischen Rationalismus, den die konservativen Kreise der Bremer 
BUrger ablehnen. 

Die "Tageschronik" war, bevor Biscamp das Blatt redigiert, von Arnold 
Ruge" bis zu dessen endgUltiger Obersiedlung nach England stark beein
fluJJt worden. Ruges Leitaitikel hatten mit dazu beigetragen, daJJ die Zei
tung iiberregionale Bedeutung erhielt und zum Sprachrohr des "Central ko
mitees ftir europfiische Demokratie" 38 wurde. 

Offiziellleitete seit dem 11. Februar 1851 Dulon die" Tageschronik", in 
Wirklichkeit aber erledigte Biscamp die Redaktionsarbeit allein. lhm wird 
am 13. Februar auch der Aufenthalt in Achim untersagt; er ist nun gezwun
gen, noch einmal bei Freunden in Bremen ein neues Versteck und Schutz zu 
suchen, bis er Ende Marz endgiiltig ausgewiesen wird. Wahrend einer 
Hausdurchsuchung bei Dulon, wo sich damals die Redaktion der "Tage
schronik" befand, flieht Biscamp und verlaJJt Bremen am 13. Mai. Wenige 
Wochen spater stellt auch die "Tageschronik" ihr Erscheinen ein. Nie
mand wo lite und konnte die Druckkosten mehr tragen. 

Spatestens nach seiner Flucht aus der Hansestadt steht Biscamps Name 
als steckbrieflich gesuchter ehemaliger Mitarbeiter der beriichtigten "Hor
nisse", "Literat aus Bischhausen in Kurhessen, Dr. phi!. und Schuldenma
chef" im "Anzeiger fOr die politische Polizei Deutschlands" ,39 

lm Sommer 1851 lebt Biscamp im Genfer'" Emigrantenzirkel und lernt 
dort neben anderen bekannten und unbekannten Revolutionaren den im 
badisch-pfalzischen Aufstand bekannt gewordenen Johann Philipp 
Becker" kennen. Neben diesem ist Moses HeJJ, "Vorkampfer des wahren 
Sozialismus" und frOherer Mitarbeiter an der "Rheinischen Zeitung", 
Mittelpunkt des Genfer Fliichtlingskreises. 

AIs ehemaliger Redakteur der "Hornisse" und der "Tageschronik" fin
det Biscamp ohne Schwierigkeiten AnschluJJ und Aufnahme im Arbeiter
verein in Genf. Bine im Baseler Staatsarchiv deponierte "Denkschrift" 4l 

Ober die Umtriebe der von den Kantonsregierungen geduldeten deutschen 

37 Amold Ruge. Or . phil. 31. 12. 1888 Brighton/England . Freund Dulons; sludierte Theologie und Philo
sophic, war Burschenschaftler im Kreis KaTI Follens, gab die "Hallischen JahrbUcher" zusamrnen mit 
den Junghegc:lianern Bruno Bauer. David Friedrich SlrauO u. a. heraus. 1843 in Paris mit Marx die 
"OtAranz. JahrbOcher" (Vorher noch die Hallischen Jb. u. d ... Dt. Jb. ") und die fUr die demokrali
sche Bewegung wichlige .. Reform" . In der Frankfuner Nalionalversammlung gehOne er dem linken 
AUgel an. Ab 1866 lral er fUr Bismarcks Au(knpolitik ein. 

38 Ruge, Guiseppe Mazzini, Alexandre AuguSle Ledru-Rollin u. a. grtlndelen im Juni 1850 den "Zemral
ausschu/3 fUr Europ:lische Demokralie", der soforl von Marx krilisierl wurde. 
M. E. W. Bd . 27 S. ISO. S. 644 Anm . Nr. 159 

39 Anzeiger fUr die polilische Polizei Deutschlands aus der Zeil von 1. I. 1848 bis zur Gegenwarl. Dresden 
1855, Neudruck Hildesheim 1970 S. 42. 236 

40 "Pro Promemoria", Denkschrift Ober das Treiben der deutschen F1Uchllinge in der Schweiz, von Ja
cob Schneider in: Basler Zeilschrift fUr Geschichle und Ahertumskunde 1903 Ill. I 
Verfasser iSI der Lockspilzel Dr. jur. MaaB. ein Jude aus Mannheim, naheres E. Gtuner S. 337 
Akten det Serie .. Politische F1Uchtlinge" Bestand E 211132 im Bundesarchiv Bern . 
FUr die frd!. Oberlassung der Kopien der Biscamp Dossiers wird dem Bun~rchiv herzlich gedankl. 

41 Rudolf Dlubek, Johann Philipp Seeker. Vom radikalen Demokraten zum Mitstreiler von Man u. En
gels in der I. Internationale (1848-1864/ 65) Diu. Leipzig 1964, S. 235/ 36 
Nach J. Ph. Seeker. Ruge u. G. Techow (Obet ihn siehe hinten Anmetkung Nr. 54) wurde 1850 auch in 
Kurhessen polizeilich gefahndel (SI. A . Marburg, Best . 16, Rep. VII, K1. 12 Nr. 37) 

42 Siehe Anmerkung Nr. 40 
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FIUchtlinge, berichtet auch Uber Biscamp und seine Genossen in der Genfer 
Revolutionarsequipe, die nur eine von vielen in der Schweiz ist. Der "Kur
hesse" - sein Name ist nicht angegeben - wird als ein Mann mit knochi
gem Gesicht, blonden Haaren, spitzer Nase und Heckerbart beschrieben. 
Ob Biscamp wirklich so aussah? Unrichtig sind die in der "Denkschrift" 
gemachten Angaben, wonach "diese" Revolutionare des Genfer Klubs, 
also auch Biscamp, J. Ph. Becker und HeB mit dem Zentralkomitee der Ar
beitervereine in London in Verbindung standen. Nur einer der Genfer Ge
nossen, Ernst Dronke (aus Fulda)43, stand mit dem Zentralkomitee in Lon
don in engem Kontakt und war einer der von London entsandten geheimen 
"Emissare" . 44 

Im Sommer 1850 waren in London die Kampfe zwischen Karl Marx und 
Friedrich Engels und deren Anhangerschar auf der einen und der "WilIich
Schapper-Fraktion"" auf der anderen Seite nach vielen und heftigen Aus
einandersetzungen in das entscheidende Stadium getreten. Hart wurde urn 
die kUnftige Revolutionsstrategie gestritten. August von Willich (1810-
1878), ehemaliger preuBischer Offizier, wie auch Karl Schapper (1812-
1870), Pfarrersohn aus Hessen-Nassau, u. a., strebten die baldige Fortset
zung der 1848 begonnenen Revolution in Deutschland an und forderten 
dazu die UnterstUtzung aller Emigranten." Willich und Schapper erhielten 
dazu die Zustimmung vieler mittelloser deutscher Emigranten, weil diese 
hofften, bald in ihre Heimat zurUckkehren zu kOnnen. Marx dagegen sah 
Erfolge fUr Revolutionsziele nur, wenn diese in Etappen erkampft wUrden 
und schatzte die Situation durchaus realistisch ein. Marx kam damit in 
schroffen Gegensatz zu Willich, Schapper und deren Anhangern. Die 
neuere wissenschaftliche Literatur 47 der DDR will noch immer, wie frUher 
die Marx- und Engels-Biographen Franz Mehring," Gustav Mayer '" u. a., 
in diesem Konflikt urn die permanente Fortsetzung der Revolution den all
einigen Grund fUr das Auseinanderbrechen der kommunistischen Arbeiter
bewegung sehen; man folgt kritiklos dem Marxschen Standpunkt. Neuere 
Untersuchungen Uber die Arbeiterbewegung in der Schweiz im 19. Jahr
hundert von E. Gruner" belegen jedoch, daB es in dem o. a. Konflikt vor 
allem urn Marx' Machtstreben ging und urn seinen Anspruch, daB der 

43 Erich Grun~r. Di~ Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhunderl Bern 1968, S. 334 ff. 
Dazu 8uch: K. Marx, "Herr Vogl", M. E. W. Bd. 14, S. 453 
Zu Erns! Dranke. siehe himen Anmerkung Nr. 53 

44 Siehe Anmerkung Nr. 40 
45 Gusta\! Mayer, Friedrich Engels - Eine Biographic. Berlin 1919 Ullstein T . B. Bd . 11, 1975 Nr. 3114 

S. 21 ff. Frilz J. Raddatz, Karl Marx. Ocr Mensch und seine Lchre. Heyne T . B. Biographicn Nr. 39 
S. 200 fT. 

46 FOr die Emigranten aus Deutschland hat die Durchsetlung einer soualen Revolution von Anfana an 
grolk Bedeutung gehabl, und $Ozialt Reformen waren iht erldartes Zid. Die Beslrebungen von Marx 
u. Enlds &inlen aber vorersl in rine andere RichlUIll. Dazu: Th. Schieder. Yom Deutschen Bund zum 
Ot. Reich. in: Gebhardt Handbuch d. dl. Gesch. T. B. dlv Bd. IS S. 106 u. 113. 
Anmerk. 68, dort weitere Literatur, H. Grebing, Gesch. d. dt. Arbeilerbeweguna T. B. dtv Nr. 647 
S. 41 rf. 

47 R. Olubek, Joh. Phil. Becker S. 235/ 36, siehe dazu auch Anmerkung Nr. 58 u. 59 
48 Franz Mehring, Karl Marx, Geschichle seines Lebens S. 281 ff. S., S. 3OOff. (Gesammelte Schriften 

Bd. 3) Berlin 1960 
48a G. Mayer Fr. Engels (Anmerk. Nr. 45) 
49 Siehe Anmerkung Nr. 43 
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.. Bund" sich einer ihm allein unterstehenden ZentralbehOrde zu fUgen 
habe. Der aktive Revolutionar Willich, der spater in Amerika zum General 
avancierte, konnte und wollte sich dem Theoretiker Marx nicht beugen, so 
dall es im September 1850 in London zum Bruch zwischen beiden kam, und 
der .. Kommunistenbund" endgUltig gespalten wurde. '" 

Das schweizerische Emigrantenleben wurde, wie das in England, von 
diesem Konflikt nicht verschont, ja man spricht von der Schweiz als dem 
bevorzugten Kampfplatz der verfeindeten Richtungen, wo die Auseinan
dersetzungen besonders heftig ausgetragen wurden." In diese Richtungs
kampfe der Revolutionare in der Schweiz wird Biscamp zwangslaufig hin
eingezogen, als er dort im FrUhsommer 1851 eintrifft und in der Genfer Ge
meinde der deutschen FIUchtlinge unterkommt. Ober Biscamps politische 
Haltung zu den erwahnten Gruppen liegen gegensatzliche Angaben vor. 
Einmal rechnet man ihn zu den Anhlingern der .. WilJich-Schapper
Fraktion"", zlihlt in anderseits aber auch zu den mehr Marx verpflichteten 
Emigranten, von denen einige fUr Marx als Spitzel tatig waren, wie Ernst 
Dronke." Biscamp gehOrte weder der einen noch der anderen Richtung an 
und hatte Verbindung zu verschiedenen politischen Kreisen." Er wird spa
ter mit den Marx bedingungslos ergebenen Freunden Ernst Dronke, Peter 
Imandt und Victor Schily (1810-1875) von der Schweizer Regierung 
ausgewiesen ", woraus Gruner schliellt, dall auch Biscamp zu diesen Marx
Freunden zu rechnen sei." Biscamp hatte aber, wie er nach Jahren einmal 
schreibt", eigene politische Zielvorstellungen. 

'0 G. May~r, Fr. Engels 11 S. I rr. 
SI E. Gruner, Die Arbeiler in der Schweiz, S. )29 
52 E. Gruner. Die Arbeiter in der Schweiz. S. 329.336 
53 Ems! Dronkc, Marx bestlligt indirekt Dronkes Agcnlcnllligkeil in der Schweiz (siehe M. E. W. Bd . 30 

s. 477) 
Wenig bekannt is!, daB Dronke tin Sohn des Fuldaer Gymnasialdirektors Erns! Friedrich Dranke is! 
(Lebensbilder aus Kurhessen u. Waldeck Bd . 6 S. 35-44). - Anfangs is! Dronkc "wahrer" Sozialist 
und wird daher mil Moses Hel1 in Genf bekannt, der sich abeT spller, im Gcgcnsalz zu Dronke, ins 
Marxsche Gegenlager begibt und aus diesem Grund auch mil Dronke in Konflikt gerlt. 1848 is! Dronke 
Mitglied des Kommunistenbundes. 1848/ 49 Mitredakteur an der .. Neuen Rhein . Zeitung"; reiste im 
Juni oder Juli in die $chweiz und lebte in Genf. Entkommt bd einer Verhaftung in Biel, vOrObergehend 
in Savoyen, nach nochmaligem Versuch, in Genf unterzutauchen, flOchtet er 18S2 nach Paris und geht 
von don nach Enaland. Er ist und bleibt auch in London tTeller Anhanger von Man: u. Enaels auch 
nach AuflOsung des .. Bundes der Kommunisten". Stin Versuch. ins bOrgerliche Uben zurOckzukeh
ren, wurde erschwen durch seine Unstetig- und Haltlosigkeit. 18S9 ist er Kommissionsagent in Glas
gow. Eine Arbeit liegt, wie Herr Or. A. Brall von der Hess. Landesbibiliothek in Fulda mitteilt, wofOr 
ihm zu danken ist, noch nicht vor. 
G. Mayer nennt ihn als Verfasser eines Werkes Uber das vormirzliche Berlin . 

54 Techow bezeichnet in einem Brief vom November 18S1 an Gottfried Kinkel (siehe auch Anmerkung 
Nr. 67) Biscamp als einen der FOrderer der von ){jnkel in Amerika unternommenen Hilfsaktion zur An
lage eines Revolutionsfonds. Neben ihm nenn! Techow auch Bayerhoffer und Heise, bride? in ZUrich 
(Heise befand sich seit Anrang 18S1 in Enaland, sowie 8uch lmandt und Schily) siehe Anmerkung 
Nr. SS bzw. 40, a1s UnterstOtzer des Kinkelschen Unternehmens. 
Siehe: Zeitgenosstn von Marx und Engels, Ausgewlhlte Briefe. Anmerkung Nr. 14 S. 426 
Gustav AdolfTechow (1813-1893) kam wie sein Freund Willich u. a. aus dem preuBischen Ofrlziers
korps. Nahm an den revolutionlren Aufstlnden in Berlin teB. War Generalstabschef der Revolutio
nlrsarmee in der Pfalz. Ging 18S2 nach Australien. 

SS Siehe Anmerlcung Nr. 40 
56 E. Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz, S. 336 
S7 Brief Biscamps an die "Augsburger Allgemeine Zeitung" v. 6.19. 2. 1860 
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Im Dezember 1851 soil sich Biscamp, wie Polizeiberichte angeben, mit 
Imandt, einem ehemaligen Lehrer aus Krefeld, und Dronke angeblich .im 
Auftrag Joh. Ph. Beckers", in die Kantone der westlichen Schweiz bege
ben haben, urn die dort lebenden Emigranten wegen des in Frankreich dro
hen den Umsturzes Louis Bonapartes zu warnen und die Arbeitervereine in 
Alarmbereitschaft zu versetzen. Anschliellend reisen die drei nach La 
Chaux-de-Fonds, wo der "WilIich-Schapper-Bund" seinen Sitz hat. Die 
wissenschaftliche Literatur der kommunistischen Uinder, besonders der 
DDR bezeichnen Biscamp in ihrem Verstandnis abwertend als einen 
"kleinbiirgerlichen Demokraten", der in die Genfer Pflanzschule des 
"Willich'schen Geheimbundes" geriet.59 

Die Definition "kleinbiirgerlich" hatten schon Marx und Engels in ihrer 
polemischen Schrift "Die grollen Miinner des Exils von 1852" ,60 als diffa
mierende oder doch herabsetzende Beurteilung ihrer Gegner, vor allem ih
res Hauptfeindes J oh ann Gottfried Kinkel", der nichtkommunistischen 
Emigration in England verwandt. Biscamp selbst rechnete sich nicht zu den 
kommunistischen Revolutionaren, wie eindeutig aus einem Selbstzeugnis 
hervorgeht. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung vom 9. Februar 1860 
schreibt er dazu u. a ... weder geMrte, noch gehore ich zur Partei Marx 
... ". Biscamps Ausweisung aus der Schweiz erfolgt bald nach dem 
Staatsstreich Bonapartes am 2. Dezember 1851. Auf Kosten der eidgenossi
schen Regierung werden Biscamp, Schily und Imandt (Dronke hatte sich 
schon kurz vorher abgesetzt) am 12. Miirz 1852 nach England gebracht.6J 
Biscamp war zu jener Zeit einunddreillig Jahre alt. 

Mit vielen anderen deutschen und fremdliindischen Fliichtlingen mullte 
Biscamp das harte und entbehrungsreiche Leben im Exil auf der britischen 
Insel teilen. Seinen Lebensunterhalt versucht er durch Unterricht zu verdie
nen und tritt dazu eine Lehrerstelle in Siidengland an. Er erteilt Unterricht 
in deutscher Sprache, die damals von den gebildeten Schichten Englands 
durch die Popularitiit des Gemahls der britischen Konigin, Albert von 
Sachsen-Coburg, als Fremdsprache bevorzugt wurde. Auch andere deut
sche Emigranten mullten sich als Deutschlehrer ihren Lebensunterhalt ver
dienen. Dariiber hinaus bleibt Biscamp als Journalist tiitig und schreibt als 
Korrespondent fUr grolle deutsche Zeitungen, z. B. fUr die "Kolnische Zei
tung" des Verlegers Dumont und die "Vossische Zeitung" in Berlin. 

58 R. Olubek, J. Ph. Seeker. S. 2351236 
E. Gruner, S. 340 wirft dem Verfasser var: "wider besseren Wissens, abwah! exzellenter Kenner def 
Vorga.nge in der Schweiz. einseitig die Version Marx' ilbernommen zu haben" 

59 Aus def Geschichle des Kampfes von Marx u. EngeJs fUr die proletarische Partei. Eine Sammlung von 
Arbeiten, Berlin (Dsc) 1961 
Darin: 1. A. Bach, KaT] Marx und die Londoner Zeitung "Das Yolk" 1859 S. 175-234 
Die Arbeit des Verfassers ist einseitig und behandelt Biscamp als reine Randfigur. Auch hier gilt, was 
E. Oruner ilber R. Dlubek aussagt. 
K. Marx, Herr Vogt, M. E. W. 14 S. 401 

60 G. Mayer, FT. Engeis 11 S. 19ff. 
61 Ebenda, dazu auch FT. J. Raddatz, K. Man S. 146 

Kritisch zu Marx' Einstellung gegenilber Kinkel: Arnold KUnzli, Karl Marx, Eine Psychographie Wien 
- Frankfurt - Ztirich 1966 S. 345 

63 Siehe Anmerkung Nr. 40, Im Berner Ktifigturm wurden Biscamp und seine Freunde zulelzt gefangen 
gehalten. 
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Spater wird er auch Mitarbeiter des Emigrantenblattes "Neue Zeit" 64 in 
London, das von dem dortigen deutschen Arbeiterbildungsverein getragen 
und unterstiitzt wurde. 

Die ihm bereits in der Schweiz hinreichend bekannt gewordenen Rich
tungskampfe der miteinander zerstrittenen Parteigruppierungen lernt er 
nun am Ursprungsort kennen. VieIleicht war es diese Selbstzerfleischung 
der Emigranten, die ihn veranlaJJt hat, voriibergehend nach Frankreich 
iiberzusiedeln, wo er eine zeitlang untertaucht.6S Es konnte aber auch sein, 
daJ3 er im Auftrag des Arbeiterbildungsvereins oder des Kommunistenbun
des, dem er schon in der Schweiz beigetreten war, eine Mission zu erfiiIlen 
halte, doch liegen dariiber keine Nachrichten vor. Nach seiner Riickkehr 
muB er sich wieder als Deutschlehrer und Korrespondent durchschlagen. 
Wie eng Biscamp mit dem Londoner Emigrantenleben und Fliichtlingsde
bakel beschaftigt und wohl auch belastet war, ist aus einer BriefsteIle von 
Marx an einen Freund in Amerika vom 8. Oktober 1852 ersichtlich. In ei
nem Schreiben an Adolph CluB" in Washington werden Marx Hauptfein
de Kinkel, Willich und Schapper verdachtigt, Finanzmanipulationen in 
Verbindung mit dem "Deutsch-Amerikanischen Revolutions Fonds"" be
gangen zu haben. Von "Selbstbesoldung" aus der Anleihe, die Kinkel auf 
einer nicht sehr erfolgreichen Reise durch Amerika zusammenbrachte, 
wird dabei gesprochen und Veruntreuungen Kinkels und Willichs angedeu
tet. Biscamp wird dabei von Marx als Gewahrsmann bezeichnet, den Marx 
aber nicht zu nennen bat, und der zu jenem Zeitpunkt in Frankreich nicht 
erreichbar war. Carl Schurz" (1829-1906), der im Sommer 1852 England 
verlieJ3 und nach Nordamerika ging, hat in seinen Lebensinnerungen die 
Amerika-Reise Kinkels ausfilhrlich beschrieben, nicht aber dessen angebli
che Vergehen auch nur andeutungsweise vermerkt. A1lerdings hatte Schurz 
ein sehr freundschaftliches Verhaltnis zu Kinke!. Er hatte diesen 1850 in ei
nem abenteuerlichen Unternehmen aus dem Festungsgefangnis in Spandau 
befreit. 

Die durchsichtige Anschuldigung gegen Kinkel und seine Anhanger 
durch Marx sind wohl ebenso anzuzweifeln, wie die von Marx gemachte 
Angabe ilber Biscamp. Kinkel war eine der bekanntesten aber auch um
strittensten Figuren im Londoner Fliichtlingszirke!. 69 Der ehemalige Theo
loge und spatere Revolutionar und Teilnehmer am pfalzisch-badischen 
Aufstand hatte sich durch seine graBe Anhangerschaft unter den engli
schen Emigranten den Unwillen und die Feindschaft von Marx und Engels 
zugezogen, obwohl er ihnen politisch nie gefahrlich geworden war. Die ver
bale Verfolgung Kinkels, den selbst der Marx-Freund Georg Weerth 

64 Fr. Mehring, K. Marx S. 281 fr., "Die Neue Zeit" 1858-59, siehe M. E. w. Bd. 29 - Anmerkung 709 
6S M. E. W. Bd. 28. Nr. 520, S53 
66 M. E. W. Bd. 28, Nr. 553 
67 Ebenda, S. 43, 49, 62, 134,478.513,525, siehe Anmerkung Nr. 54 
68 Kar! Schurz, Lebenserinnerungen, bearbeitet 'Ion S. v. Radecki, nach der Ausgabe Berlin 1906 o. J. 

S. 291, 332 
Auch Dulon, (\lorn Anmerkung Nr. 36) hat an der Befreiung Kinkels mitgewirkt. In seiner ZeilUng 
"Tageschronik" verOffent[ichte der Bremer Theologe doe Faischmeldung, die die preuOische Polizei 
irrefilhrte, was das Entkommen Kinkels erleichterle. 

69 MaJvida von Meisenbug, Memoiren einer IdeaJistin, in Bd. 2 Berlin 
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(1822-1856),0 als einen unschuldigen Mann bezeichnete, ist nur mit Marx' 
fast krankhafter Verfolgungssucht gegen alle deutschen und fremdlandi
schen, aus der Masse der Emigranten herausragenden Politiker, wie Kos
suth (1802-1894), Mazzini (1805-1872), besonders aber Bakunin 71 

(1814-1876) zu erklllren, wahrend das Gros dieser Emigranten in England 
sowohl fUr Marx als auch fUr Engels bedeutungslos war und die Mitglieder 
der verschiedenen "Cliquen" im Kontingent der politischen FlOchtlinge 
zum "Emigrantenmist" 71. geh()rten. 

In der Schweiz und im englischen Exil vergeudeten deutsche FIUchtlinge 
ihre Kraft durch gegenseitige Verfolgungen und Intrigen. Die von den Emi
granten in London gegrUndeten Vereine und Clubs konnten den FlUchtlin
gen die verlorene deutsche Heimat nicht ersetzen. Sie litten aber nicht nur 
an Heimweh, auch schwere Existenznot und der Kampf urns nackte Ober
leben machten das Leben in der Fremde unertraglich. FUr seine Leidensge
nossen und Landsleute wagte Biscamp im FrUhjahr 1859 die GrUndung ei
ner deutschsprachigen Zeitung. Das riskante und von vornherein unsichere 
Unternehmen sollte den "Kurhessen" bald schon an den Rand des wirt
schaftlichen, psychischen und physischen Abgrunds bringen. 

Deutsche Zeitungen fUr die im Exillebenden Landsleute waren vor 1859 
nicht erfolgreich, weil die nlltigen Geldmittel zur Herausgabe und FortfUh
rung fehlten. Edgar Bauer" gab seit Juni 1858 im Auftrag des Londoner 
Arbeiterbildungsvereins die "Neue Zeit" in London heraus, von der Marx
Biograph Franz Mehring schreibt, die Zeitung habe damals nur durch den 
Kredit des Druckers bestehen kllnnen. Das Journal ging ein, als Kinkel mit 
der Herausgabe seines Wochenblatts "Hermann" der Druckerei einen pro
fitableren Auftrag bieten konnte. Obwohl Marx und Engels wegen ihres 
Streits mit dem Arbeiterbildungsverein 73 nicht mehr fUr die "Neue Zeit" 
geschrieben hatten, war fUr sie aus dem Gegner Kinkel, als dieser den Un
tergang der Emigranten-Zeitung veranlallt hatte, ein Erzfeind geworden. 
Aber auch Emigranten, die nicht zu Kinkels Widersachern geMrten, verur
teilten die durch diese Manipulation erzwungene Einstellung der "Neue 
Zeit" heftig. 

Biscamp, der ebenfalls fUr die "Neue Zeit" geschrieben hatte, plant nun, 
als Ersatz eine neue Emigrantenzeitung zu grUnden und erhalt mit Hilfe 
Wilhelm Liebknechts die UnterstUtzung der deutschen Arbeitervereine in 

70 Georg Weerth an Marx am 28. April 1851, nach KOnzli S. 370 
71 Fr. J. Raddatz, K. Marx S. 259, 391, dazu auch E. Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz. S. 615. 667 
71 a M. E. W. Bd. 27. S. 320 

G. Mayer, Fr. Engels 11. S.) ff., A. Konzli, K. Marx S. 366, Robert Richter, SlUdien zur Londoner 
Emigration von 1850-1860, Dissertation der Philosophischen Fakultlt der Freien UniversitAt Berlin 
1966 S. 81 rf. 

72 Edgar 8auer (1822-1886), Junghegelianer wie sein berOhmler Bruder Bruno, dessen Werk "ChriSlus 
und die Casaren" Mao. und Engels beeinnu6ten. Edgar B. kehrte aufGrund der 1861 erlassenen Am
neslie nach Deutschland zurQck und wurde preu6ischer SeamIer. 
Biscamp SOhnl sich noch im Sommer Ig~9 mil ihm aus oder beide haben wieder Ikziehungen miteinan
der aufgenommen, was Liebknechl veranla6t hal, Frau Man: abeT das Trerfen der beiden Journalisten 
zu berichten: Ocr "Clown" (Mar" abeT E. BaueT) beabsichtige rur .. Das Volk" zu schreiben. 
Siehe Wilhelm Liebknecht. Briefwechsel mil KaTI Mane. und FTiedrich Engels, Herausgegeben van 
Georg Edert The Hague 1963 S. 28 (Quetle u. Untersuchungen zur Gesch. d. Deulschen u. Oeslerrei
chischen Arbeilerbewegung Bd. V) 

73 FT. Mehring. K. Man: S. 281 rr. 
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London. Als Herausgeber und Redakteur der neuen Zeitung "Das Volk"" 
kann Biscamp nicht mehr im bisherigen Umfang seine LehrUitigkeit in Ed
monton ausiiben, hat aber zwischendurch noch Privatstunden erteilt und 
versucht, sich iiber Wasser zu halten. Die Redaktionsarbeit fUr "Das 
Volk" erledigt Biscamp ohne jegliches Entgelt. Er will das von Beginn an 
finanzschwache Unternehmen nicht zusatzlich belasten und mull dafUr oft 
bittere Not leiden. Als die Zeitungsgriindung in Deutschland bekannt wird, 
verliert er zudem auch die Korrespondentenstelle der "Kolnischen 
Zeitung" . 74a 

Biscamps Hauptanliegen ist es ,durch die Herausgabe des neuen Blattes 
eine allmahliche Einigung der verschiedenen zerstrittenen Emigrantengrup
pen in England herbeizufUhren und die verfeindeten politischen Lager zu
sammenzubringen. Zu diesem Vorhaben war es notwendig, auch Marx und 
Engels zur Mitarbeit an seiner Zeitung aufzufordern. So sucht er im Friih
jahr 1859 zusammen mit (dem aus Giellen stammenden) Wilhelm Lieb
knecht, der Biscamp schon friihzeitig und auch spater in seinem Vorhaben 
unterstiitzt, Marx in dessen Londoner Wohnung auf. 75 Aber Marx halt sich 
noch zuriick und sagt anfangs keineswegs ZU, an der neuen Zeitung "Das 
Volk" mitzuarbeiten, da er die Verbindungen zu alien Arbeitervereinen in 
London nach seinen eigenen Angaben langst abgebrochen hatte. Marx 
kann auch dem ihm und seiner Familie sonst freundschaftlich verbundenen 
Liebknecht, der als Vorsteher des Londoner Arbeiterbildungsvereins si ch 
fiir die Stiftung der Zeitung "Das Volk" eingesetzt hat, nicht verzeihen, 
dall dieser, ohne ihn - Marx - vorher zu konsultieren und den Plan mit 
ihm zu besprechen, so weitgehende Abmachungen mit Biscamp getroffen 
hatte. Der sonst so fUgsame und Marx treu ergebene Liebknecht soli aber 
Marx mit den denkwiirdigen Worten begegnet sein: eine Arbeiterpartei oh
ne Arbeiter (fUr die "Das Volk" gegriindet wurde) sei ein Widerspruch in 
sich, und drangte Marx, fiir das neue Blatt Artikel zu liefern.76 

Am 7. Mai 1859 kann die erste Ausgabe von "Das Volk" in London er
scheinen.77 Wenn auch Marx "das Bummelblattchen" ,78 wie er "Das 

74 "Das Yolk", Eine Wochenschrift. Die Grtindung der letzten deutschsprachigen Zeitung in der Emigra
tion fand am 1. Mai 1859 im Londoner Hotel "Germania" statt. Office: 3 Litchfield Street, Soho. 
Richard Speri vom Marx-Lenin-Institut Berlin gab 1972 einen unveranderten Nachdruck mit dner Ein
leitung und einer Bibliographie def Publikationen von Marx u. Engels im "Yolk" heraus. FUr die 
Dberlassung der Reprintausgabe, Leipzig 1972 wird dem Herausgeber hiermit herzlich gedankt. 
Zu "Das Volk" siehe auch: K. Marx, Herr Vogt, in M. E. W. Bd. 14 S. 473-85 
Ob Biscamp absichtlich seine Zeitung nach dem frUher von Stephan Born herausgegebenen, gleichna
migen Blatt benannt hat, ist unbekannt. Born (Simon Buttermilch), OrUnder der ersten deutschen Ar
beiterorganisation, war der gro/3e Gegenspieler des Kasseler Sozialreformers Karl Og. Winkelblech 
(Kari Mar!o), der, wie Biscamp, in Kassel der sozial-demokratischen Partei angehOrte. 

74a M. E. W. Bd. 29 S. 619 
75 Fr. Mehring, K. Marx S. 281 ff. 

R. Richter, Studien zur Londoner Emigration S. 104, dort zu Liebknecht S. 81 ff. 
F. W. Weitershaus, Wilhelm Liebknecht, Das unruhige Leben eines Sozialdemokraten. Eine Biogra
phie, in: Mitteilungen des Oberhess. Geschichtsvereins NF 61, GieJ3en 1976, besonders S. 63ff. 

76 Fr. Mehring, K. Marx S. 281 
77 "Das Volk", Reprintausgabe, Siehe Einleitung S. 1 

Karl Marx, Chronik seines Lebens in Einzeldaten, zusammengestellt vom Marx- Lenin-Institut Mos
kau, Nachdruck der Ausgabe von 1934 Frankfurt 1972 S. 181 
M. E. W. Bd. 29 S. 431 ff., 435 Anmerkung Nr. 70 

78 M. E. W. Bd. 29 S. 436 vom 18. ? 1859 
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Volk" Engels gegenUber herabsetzend bezeichnete, noch reserviert be
trachtet, so hat er sich doch schon langst fUr eine Mitarbeit entschieden, 
weil er hier ein neues Forum erkannte, weiterhin gegen Kinkel polemisieren 
und dessen Wochenblatt .. Hermann" anzugreifen zu k6nnen." Marx hat 
dies zur Vorbedingung fUr eine Mitarbeit und UnterstUtzung der neuen 
Emigrantenzeitung gemacht. 

Ganz zwangslaufig ergeben sich fUr Biscamp als Herausgeber besondere 
Schwierigkeiten und Probleme in der redaktionellen Arbeit durch Marx' 
Beteiligung und intensive Mitarbeit. Spatestens seit Herausgabe der 10. 
Ausgabe der Zeitung, sucht Marx, wie es seinem Charakter und seiner poli
tischen Zielsetzung entsprach, die Umgestaltung der Zeitung in ein Organ 
der proletarischen Revolution durchzusetzen.80 Biscamp aber besteht auf 
seinem Vorrecht, als Herausgeber die Tendenz und die Richtlinien des Blat
tes selbst zu bestimmen und dazu die Leitartikel zu schreiben. Meinungs
verschiedenheiten in der Redaktionsarbeit treten immer wieder auf, so 
z. B. als Biscamp, oh ne Marx' Zustimmung einzuholen, ein patriotisches 
Gedicht Georg Herweghs verMfentlicht. Marx drangt den Herausgeber 
nachdriicklich und mit Erfolg, in der nachsten Ausgabe das .. Sau
gedicht ..... Herweghs kritisch zu interpretieren. 

Zweifelsohne hatte "Das Volk" durch Marx und Engels Mitarbeit er
heblich an Ansehen und Niveau gewonnen, wenn auch die verstarkte Ein
f1ul3nahme durch Marx auf die geistig-politische Ausrichtung des Blattes 
immer wieder neue Probleme fUr den Herausgeber brachte. So waren nicht 
alle Emigrantenkreise und Arbeitervereine in London mit den polemischen 
Artikeln gegen die mit Marx und Engels verfeindeten Parteien einverstan
den. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten lal3t Marx Biscamp als Her
ausgeber unangetastet, weil dieser alle Risiken des Unternehmens a1lein zu 
tragen hat und bei evtl. gerichtlichen Verfolgungen die Verantwortung 
Ubernehmen mul3. Wir nehmen hier vorweg, da13 Marx' KalkUl spater doch 
nicht aufging. Denn als .. Das Volk" wegen der schlechten finanziellen 
Lage aufgegeben werden mul3, wird Marx der Schuldner des Druckers Fi
delio Hollinger, weil bei Biscamp nichts zu holen war und Marx ausnahms
weise einmal soviel Geld zur Verfiigung stand, dal3 Hollinger" mit den von 
ihm geforderten 5 Pfd. zufrieden gestellt werden konnte. 

Von Anfang an war es fiir Biscamp nicht leicht, die Zeitung wegen Geld
mangels am Leben zu erhalten, und nur durch das grol3zUgige Entgegen
kommen Hollingers kann sie vorerst weiter erscheinen. Biscamp selbst lei
det erheblich unter standiger Geldnot, und hat oft nicht ein paar Shillinge 
oder Pences Ubrig, urn ein Nachtquartier bezahlen zu k6nnen.82 Wenn er 
nicht in den Redaktionsraumen bleiben konnte, war er gezwungen, unter 
Londons nachtlichem Himmel auf einer Bank zu schlafen. Zur Oberwin
dung der Finanzmisere veranlal3t Marx eine verstarkte Werbung fUr die 

79 Sichc Anmcrkung Nr. 74, dazu auch M. E. W. Bd . 29 S. 434 Mao.: sicherte am 18. Mai 1859 nach lan
gcm Oberlegcn seine Mitarbeit an "OBS Volk" zu, "urn Kinkel und (Edgar) Bauer t ines aus zu wi· 
schcn" . 

80 J. A. Bach, K. Mao.: und die Londoner Zeitung .. Das Vo lk". (siche Anmerkung Nr. 59), S. 175- 234 
BOa M. E. W. Bd. 29 S. 459 . K. Marx, Chronik S. 187 
81 M . E. W. Bd. 29 S. 496, K. Marx, Chronik S. 189 
82 M. E. w. Bd . 29 S. 452. 490-492 
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Zeitung und reist dazu nach Manchester" und Dundee, urn bei den dorti
gen zahlreichen Deutschen neue Abonnenten zu werben und Geldbetrage 
zu sammeln. Auf dieser Reise gewinnt er auch neue Mitarbeiter fOr "Das 
Volk", und so kann in der Ausgabe Nr. 6 die Erklarung erscheinen, dall 
"die bedeutendsten literarischen Krafte unserer Partei: Karl Marx, Frie
drich Engels, Ferdinand Freiligrath, Wilhelm Wolff und Heinrich Heise 
entschlossen sind, dem Blatt ihre UnterstOtzung zu gewahren".84 Die Be
mOhungen Marx' urn die neue Zeitung zeigen, wie wichtig diese inzwischen 
fOr ihn geworden war. Tatsachlich kann, wenn die Geschichte der deut
schen Emigration in England nach 1850 behande1t wird, die Zeitung "Das 
Volk" nicht Obergangen werden. Wilhelm Liebknecht scheint nur wenig 
fOr die Zeitung, die er mitgriindete, geschrieben zu haben. Er war Korre
spondent verschiedener deutscher Zeitungen, (darunter die Blatter Cottas, 
Sohn des bekannten Goethe- und Schiller-Verlegers, des "Morgenb1att fOr 
gebildete Leser" und vor allem seit 1855 der "Augsburger Allgemeinen 
Zeitung", ein damals bekanntes und vielgelesenes Journal). Die gesamte 
Redaktionsarbeit der Wochenzeitung "Das Volk" lag allein in den Handen 
Biscamps. Marx hat spater dem Herausgeber und Redakteur bescheinigt, 
dall dieser "solange das Blatt erschien, die gr(jllte Aufopferung bei der Er
ledigung der Redaktionsarbeit geleistet hat und dazu eine langjahrige Stel
lung (als Lehrer) aufgeben mullte".S> 

Der kritische Marx, selbst erfahrener Journalist und Redakteur, machte 
es Biscamp oft nicht leicht; es gab zwischen beiden immer wieder Differen
zen. Als Marx im Juni 1859 seine Schrift "Zur Kritik der politischen Oeko
nomie" 86 (1. Heft) herausbringt, will Biscamp diese Arbeit in der Zeitung 
besprechen, nachdem das Vorwort mit den darin dargelegten Theorien 
Ober den historischen Materialismus bereits in der Ausgabe Nr. 5 abge
druckt worden war. Marx besteht jedoch darauf, dall Engels seine Schrift, 
an deren Fertigstellung sein Freund so viele lahre gearbeitet hatte, bespre
chen sollte. Die Forderung war durchaus verstandlich. 

Die Rezension wird in Nummer 14 von "Das Volk" " abgedruckt und 
damit die grundlegenden Thesen der Arbeit-, Tausch- und Mehrwerttheo
rie im Kapita1ismus aus der Sicht des Kommunismus interpretiert, analy
siert und nun erstmalig verMfentlicht. Sicher ahnten weder Engels, noch 

83 "Das Volk" Nr. 6, vom 11. Juni 1859 
Zu den "bedeutendsten literarischen Kraflen", die fUr das "Volk" schreiben solllen, gehOrte auch 
Heinrich Heise (aus Kassel), (Oft f!lschlich Hermann H. genannt.) Er war damals schan dem Alkohol 
verfallen und verstarb etwa cin halbes Jahr s~ler in Dundee/Schottland. 
Die Reise oach Manchester hat Mar" am 11. oder 12. Juni 1859 angetrelen. Dort suchte er auch Engels 
Freund, den aus Eschwege stammenden Dr. Eduard Gumpert auf. urn diesen urn Untersttltzung fUr 

"Das Volk" anzugehen. Gumpert. zu dem Marx abeT lahrzehnte dn dUTCh Nichts zu erschUtterndes 
Vertrauen hane und den er immer wieder wegen seiner qu:tlenden Furunkulose konsultierte. war kein 
Revolution:tr. Ob Biscamp und Gumpert sich n:ther kannten und von ihrer gemeinsamen Herkunft aus 
dem Werraland wuBten. ist unbekannt. Ober Gumpert. siehe meine Arbeit in .. Das Werraland" 
4/ 1980 S. 51 fr. 

84 Karl Marx, Chronik S. 186 
85 M. E. w. Bd. 29 S. 620 
86 Richard Speri, Einleilung der Reprintausgabe "Das Yolk" 
87 Ebenda 
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Marx und schon gar nicht Biscamp, daJJ dieses noch unfertige Gedanken
werk mit seiner Theorie des "historischen Materialismus" rOftan das gei
stige, politische und geseUschaftliche Leben von Generationen in aller Welt 
beschaftigen wiirde. 

Liebknecht und Biscamp hatten das neue, schwierige Werk von Marx 
nicht verstanden, weil sie sich mit der Materie wohl nie beschMtigt hatten. 
Marx beschwert sich in einem Brief vom 22. Juni an Engels (lber Lieb
knecht, der "noch nie Ober ein Buch so enttauscht gewesen sei" ,88 wahrend 
Biscamp meint, "er sehe nkht a quoi bon!" Auch andere hatten die neue 
Schrift mit ihren oekonomisch-philosophischen Theorien nicht verstanden. 
Als das Werk endlich an den Verleger Franz Duncker" in Berlin abgesandt 
ist, bekommt Marx angesichts des deprimierenden Verstandnismangels 
und des vielleicht zweifelhaften Erfolgs eine Art Brechdurchfall infolge 
starker Erregungszustande.90 

Im Juli 1859 macht Marx noch einmal den vergeblichen Versuch, das 
Blatt an sich zu bringen und Biscamp nach Edmonton, wo dieser als Lehrer 
tatig gewesen war, abzuschieben.'1 Marx konnte sich aber nicht durchset
zen. Biscamp blieb und redigierte die Zeitung weiter. 

Auf Veranlassung von Marx lallt Biscamp in der Ausgabe Nr. 2 vom 14. 
Mai 1859 Ausziige aus der Engelschen Schrift "Po und Rhein"," die 
schon vor Beginn des Krieges in Norditalien erschienen war, abdrucken. 

Ein ergaozender Artikel von Engels: "Der Feldzug in 1talien", wird am 
4. Juni 1859 verOffentlicht." Zum gleichen Thema folgen noch weitere Ar
tikel von Marx und Engels, wahrend Biscamp neben seinen Leitartikeln 
Randglossen zu den Meldungen iiber den franzOsischen Angriff auf die 
oesterreichischen Herrschaftsgebiete in Norditalien publizier!. 

Der Krieg in Italien beschliftigt in jenen Sommermonaten 1859 alle Emi
grantenkreise in England und in der Schweiz, wie auch deren politische 
Freunde in Deutschland. Im Vordergrund der Diskussionen stand dabei die 
Frage, ob Preullen oder Deutschland der bedrangten habsburgischen Mo
narchie beistehen mUsse, und ob ein evtl. Eingreifen Rufllands zu befUrch
ten sei. Die Kriegslage und die sich aus dem oesterreichisch-italienisch
franzOsischen Konflikt ergebenden politischen Verhliltnisse in Mitteleu
ropa wurde recht unterschiedlich beurteilt, wahrend man sich in der Verur
teilung der Hegemoniebestrebung Napoleons Ill. einig war, weil durch die
se Gefahren fUr die deutsche Einigungspolitik bestanden. 

In der Zeitung "Das Volk" wurden aber keine Diskussionen mehr, son
dem heftige Meinungskampfe gefiihrt, a1s eine brisante Schrift des in die 

88 Fr. J. Raddatz, K. Marx S. 225 
M. E. W. 8d. 29 S. 463, "Das Yolk" Nr. 5 vom 4. Juni 1859 

89 Franz Guslav Duncker, Sono des Berliner Verlagsbuchhllndlers Karl Dunder (Dunder u. Humblot) 
war einer der GrOnder der Deutschen Fortschrittspartei und etn Pionier der Gewerkschaftsbew~ung. 

90 A. KOnzli. K. Mao: S. 429 
91 M. E. W. Bd. 29 S. 452, 459 
92 M. E. W. Bd. 29 S. 227 fr., O. Mayer, Fr. Engels 11 S. 78 "Das Volk" Nr. 2 yom 14 . Mai 1859, 

M. E. W. Bd . 13 S. 227 fr. 
Engels beschll.ftigte sich in dieser Arbeit mit Deutschlands militll.rischer und strategischer Situation an
gesichts der politischen und militll.rischen Lage Oesterreichs durch die Bedrohu ng Napo!eons Ill . 

93 "Das Volk" Nr. 4 Yom 28. Mai 1859. M. E. W. Bd . 13, S. 358ff. 
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Schweiz emigrierten Professors Karl Vogt" (1817-1895) "Zur gegenwar
tigen Lage Europas"" veroffentlicht worden war, und sich die Gemiiter 
daran erhitzten." 

Vogt wich mit seinen Ansichten von denen seiner Freunde und seiner 
Gegner grundlegend ab. Er verurteilte eine Unterstiitzung Oesterreichs, 
was teilweise noch akzeptiert wurde, aber er zeigte auch gewisse Sympa
thien und Verstandnis fUr Napoleon Ill. und dessen Angriff auf Oester
reich in !talien. Aullerdem sab Vogt in einer Machtausweitung Frankreichs 
keine unmittelbare Gefahr fiir Deutschlands Einigungsbestrebungen. 

Im Juni 1859 trug Vogt den auf dem Lausanner Zentralfest97 versammel
ten Emigranten die gleichen Argumente zur politischen Lage vor und ern
tete bei den FIOchtlingen aus Deutschland nur Ablehnung. In der gleichen 
Rede prangerte Vogt die Marx'sche Oberwachungspraxis der im eidgenOs
sischen Exil lebenden Deutschen und die von London entsandten Spione 
an. Hierin nun wurde Vogt allerdings allgemeine Zustimmung zuteil. Das 
Auskundschaften des Emigrantenlebens der Deutschen in der Schweiz 
durch Marx hatte schon lange heftigen Zorn erregt. 

Untersuchungen Schweizer Forscher haben die Observierung belegt und 
bewiesen, dall Georg Lommel, "eine verkommene Fliichtlingsexistenz mit 
dreckiger Gesinnung" ," Marx genauestens Ober Vogt und vor allem dessen 
politische Einstellung und seine dazu gemachten Aullerungen informierte. 
Die Briefe Lommels an Marx in London Ober Vogt liegen erst aus der Zeit 
nach dem Lausanner Treffen der Emigranten vor. Sie konnen nur bedingt 
den Vorwurf der Schweizer Forscher belegen, Marx sei iiber Vogts Tun und 
politisches Wirken stets im Bilde gewesen. Aber es besteht kein Zweifel 
iiber einen schon lange vor dem Lausanner Zentralfest bestehenden Infor
mationsflull nach London. 

Vogts Anklage in Lausanne und die Zustimmung der FIOchtlinge bewei
sen die von Marx veranlallte Kundschaftertatigkeit schon in den Jahren vor 
1859." 

94 Karl Vagt, geboren GieBen 5. 7. 1817,1" Genf 5.5.1895 
Sein Vater war PraL der Medizin in G., seine Mutter dne Schwester der BrUder Adolfund Kar! Follen. 
Studium in seiner Geburtsstadt. dort 1847 PraL def Medizin. Mitglied def Nationalversammlung in 
FrankfurI und oeben Robert Blum FUhrer deT gemliBigten Linken. einer deT runf vom Rumpfparla
ment berufenen Reichsregenten in Stuttgart, (Marx: .. Reichsvogt") emigrierte nach dessen AuflOsung 
in die Schweiz. 1852 Prar. deT Geologie u. Zoologie in Genf, als Naturwissenschaftler stark van der 
Lehre Darwins beeinfluBt (Marx: "Affenvogt"), entschiedener Demokrat, Gewaltmafinahmen lehnte 
er ab. 
F. W. Weitershaus, Wilhelm Liebknecht S. 56 u. S. 72ff. Der Autor berUcksichtigt in seiner Kritik an 
Vogt nur dessen Anteil an den polemischen Auseinandersetzungen, nicht aber, daB seine Gegner zuerst 
zum Angriff antraten. Weitershaus hat sich, was Vogt angeht, zu sehr auf Ernst Nobs, (Wilh. Lieb
knechts Jugendjahre, ZUrich 1932) bezogen. Nobs u. a. folgen, wie E. Gruner meint, "kritiklos Mar
xens Fahrte" . 
Auch R. Richter verurteilt einseitig Vogt und ilbernimmt deutlich die Meinung FT. Mehrings. Dazu An
merkung Nr. III 

95 Karl Vogt, Studien zur gegenwanigen Lage Europas, Genf - Bern 1859 
96 Den ProzeB Vogts gegen die konservative Zeitung "Augsburger Allgemeine Zeitung" wird van R. 

Richter, Studien S. l04ff. ausfilhrlich behande1t. 
97 E. Gruner, Die Arbeiter in der Schweiz S. 400 ff. 
98 Ebenda S. 401, 404, 667 
99 M. E. W. Bd. 14 S. 371 rf. 

186 

Es handelt sich um die politischen Auseinandersetzungen auf dem Parteitag in Murten/Schweiz. Vogt 
5011 deutsche Flilchtlinge in eine Fa1le gelockt und sie den schweizerischen BehOrden ausgeliefert haben. 



Wahrend Biscamp noch mit den Anlaufschwierigkeiten seiner neuen Zei
tung in London beschaftigt war, erzahlte ihm eines Tages Karl Marx von 
einem mit dem ehemaligen Mitglied der provisorischen Regierung in Ba
den, Karl Blind, 'oo gefiihrten Gesprach, in dem Blind berichtet, Vogt habe 
franzosische Bestechungsgelder angenommen und schon 1858 in personli
chem Kontakt mit Jerome Bonaparte gestanden. Der angebliche bonaparti
stische Agent Vogt sollte die bffentlichkeit in der Schweiz und in Deutsch
land fiir den von Napoleon eingeleiteten Angriff in !talion gegen bsterreich 
beeinflussen. 

Biscamp begeht nun die Unvorsichtigkeit, die von Marx erhaltene Infor
mation fUr den Artikel "Der Reichsregent als Reichsverrater" in der 2. 
Ausgabe der Wochenschrift "Das Volk" 101 vom 14. Mai 1859 zu verwen
den. Die VerMfentlichung leitet den Beginn harter Auseinandersetzungen 
ein, die literarisch vor allem in deutschen und englischen Zeitungen gefiihrt 
werden und sich in polemischen Schriften dokumentierten, aber auch vor 
verschiedenen Gerichten ausgetragen werden soli ten. 

Kurze Zeit spater, im Juni 1859, bringt "Das Volk" einen weiteren Be
richt iiber bonapartistische Umtriebe Vogts, nachdem Liebknecht in der 
Druckerei Hollinger ein ebenfalls von Blind stammendes und Vogt bela
stendes Manuskript entdeckt hatte. Der Artikel "Zur Warnung" 102 be
schartigt sich mit dieser Flugschrift in "Das Volk" am 18. Juni 1859. 

Der "Fall Vogt", d. h. der zwischen Marx und Vogt ausgebrochene 
Konflikt, nahm AusmaBe an, die niemand, am wenigsten Biscamp (nach 
dem Artikel "Der Reichsregent") voraussehen konnte. Bald folgten im Zu
sammenhang dieser Kontroverse Anfeindungskampagnen und Prozesse, 
Streitschriften mit Enthiillungen, Gegenerklarungen, weitere Anschuldi
gungen und neue Dementis. Die Auseinandersetzungen, fruchtlos, peinlich 
und grob, beschaftigten, wie Franz Mehring 103 schrieb, drei Erdteile, erreg
ten in vielen Landern Aufsehen und entfachten iiberall heftige Diskussio
nen. Biscamp trat dabei mehr und mehr in den Hintergrund und auch Karl 
Blind, der "Sau-Blind", 104 der wirkliche oder vermeintliche Schuldige, 
spielte nur noch eine Nebenrolle, nachdem es weder Marx noch Liebknecht 
gelungen war, den gegen Vogt erhobenen Bestechungsvorwurf vor Gericht 
zu wiederholen und zu beweisen. Blind stritt alles ab und lieJ3 sich verleug-

Yogt seinerseits beschuldigl im Gegenzug Marx' geheimer Verbindungen zur dortigen polilischen Po
lizei, Marx habe seine politischen Gegner bewu!}! ans Messer geliefert. In "Das Yolk" wird 1859 def 
Konflikt neu entfacht, nicht zuletzt dUTCh Liebknecht, def als Pr1tsident des Genfer Arbeitervereins in 
Murten war, und auch dUTCh Biscamps Artikel "Der ReichsverrlUer". 
Zum "Revolutionstag in MUrlen" 1850: F. W. Weilershaus, W. Liebknecht S. 56 und E. Gruner. Die 
Arbeiter S. 337 
Die Gegnerschaft zwischen Marx uod Vogl bestand aus der frUhen Zeit der Revolutionsjahre. 

100 Aus der Geschichte des Kampfes von Marx und Engels fUr die proletarische Partei, Berlin 1961 S. 227 
101 "Das Volk" Nr. 2 vom 14. Mai 1859 

K. Marx, Herr Vogt S. 460--472, 474-479 
102 R. Richter, Studien zur Londoner Emigration S. 100ff. 

"Das Volk" Nr. 6 vom 18. Juni 1859 
K. Marx, Herr Vogt - Die Augsburger Kampagne, M. E. w. Bd. 14 S. 469-489 
Den Artikel "Zur Warnung" verl'lffentlichte der Schweizer Handels-Courier am 2. Juni 1859 

103 FT. Mehring, K. Marx S. 300 
104 Daselbst, siehe auch A. Kunzli K. Marx S. 371 

M. E. W. Bd . 30 S. 159 
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nen. Wilhelm Liebknecht hat sich in das Gewirr von Yerdachtigungen, An
schuldigungen, K1agen und Gegenklagen durch eigenes Zutun verstrickt 
und verfangen. Er war mitschuldig an der Ausweitung des Debakels zwi
schen Marx und YogI. Liebknecht sandte als Korrespondent der Zeitung 
Cottas "Morgenblatt filr gebildete Leser" (Stuttgart) und "Augsburger 
AIIgemeine Zeitung" den Korrekturbogen der erwahnten Flugschrift "Zur 
Warnung" zur YerMfentlichung nach Augsburg, oh ne sich ilber die wirkli
che Herkunft des Yogt belastenden Materials und den Urheber der Flug
schrift lU informieren. J05 Die "Augsburger AlIgemeine Zeitung" geriet in 
einen aufsehenerregenden Prozell, als das Blatt die Meldung des Londoner 
Korrespondenten am 22. Juni 1859 verMfentlichte,l06 denn Yogt klagt nun 
wegen Yerleumdung. In dem Prozell wird Liebknecht aufgetragen, dem 
Gericht die n(jtigen Beweise ilber die Herkunft und den Urheber der Flug
schrift "Zur Warnung" vorzulegen. Liebknecht war dazu nicht in der 
Lage, weil, wie schon gesagt, Blind abstritt und leugnete. Die konservative 
"AAZ" kam dadurch in eine millliche Lage. 

Zudem hat Liebknecht in seiner Nachricht an die Zeitung in Augsburg 
am Rande auch Ferdinand Freiligrath 107 als einen der Mitarbeiter von "Das 
Yolk" erwahnt, was das Blatt veranlallt hat, diesen als weiteren Gegner 
Yogts zu nennen. Freiligrath jedoch ersucht die "Augsburger AIIgemeine 
Zeitung", die Meldung zu dementieren. Er will mit all dem nichts zu tun 
haben. Der Dichter der Revolution und frilhere Mitarbeiter Marx' an der 
"Neuen Rheinischen Zeitung" hatte sich damals schon von alien politi
schen Auseinandersetzungen zurilckgezogen und angewidert von den im
mer neu auflebenden Intrigen und Fehden der Emigranten distanziert. 

Nicht nur in Augsburg wird vor Gericht in der "Affllre Yogt" verhan
delt, auch das Stadtgericht Berlin sollte sich mit dem verMngnisvollen 
Streit beschMtigen. 108 

Yogt lallt es sich nicht entgehen, nun seinerseits den berilhmt geworde
nen Brief des ehemaligen preullischen Offiziers Techow gegen seinen An
greifer zu verwenden. Techow hatte si ch 1849150 der Revolution verschrie
ben, wie seine Kameraden von WilIich und Schimmelpfennig. Den Brief 

IOS R. Richt~r. Studien zur Londoner Emigration S. 104 fT. 
F. W. Weiterhaus. Wilh . Liebknecht S. 56ff. 

106 daselbst 
107 A. KUnzli, K. Mane S. 344 

Ober Freiligraths Verhaltnis zu Marx, siehe Fr. Mehring, Aufsltze zur deulschen Lileratur (Gesam. 
melte Schriften Bd. IO) S. S2S ff. 

IC»I R. Richter, SlUdien zur Londoner Emigration S. I11 
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Man: hane die Berliner Nationa1·Zcitung verklagt. weil das Blau ihn der Banknotenfllschung und der 
.. Erpressung dUTch Drohung und Denunziation revolutionArer TAtigkeit" usw. bezichtigl hane. Otr 
Marx anschuldigende Artikel ~rschi~n in der 8erlin~r National-Zeitung am 22. Januar 1860 und ~nt
hllt z. T. VorwOrf~ g~g~n Marx, di~ auch Vogt in sein~r pol~misch~n BroschOr~ .. Mein Proz~B g~g~n 
die Augsburg~r AlIgem~ine Z~itung" gebracht hat. Vogt schri~b, in Unk~nntnis ober den tatsAchli
chen V~rfass~r den ihn belastenden Artikels in .. Das Volk" in Nr. 2 Marx zu und behauptete u. a. in 
sein~m Pamphlet. die Gegner der proletarischen Diktatur sollten in Presseorganen kompromittiert 
und verfolgt werden. Am Ausgang des Kommunisten-Prozesses van KOln war, so behauptet Vogt in 
seinem Pamphlet. vor allem Marx schuld. 



hat Techow am 26. August 1850 (nach einem Besuch in London an Schim
rnelpfennig gerichtet und darin iiber Marx geauBert: " ... , daB der gefahr
lichste personliche Ehrgeiz in ihrn alles Gute zerfressen hat ... " Vogt 
konnte sich natiirlich ein solches Marx vernichtendes Urteil nicht entgehen 
lassen, urn diesern auf dessen vielfaltige Anschuldigungen zu antworten. 
Mit Unterstiitzung Engels und dessen schriftlichen Unterlagen 110 antwortet 
Marx spater und schreibt sein Buch "Herr Vogt", in dern er nicht nur den 
Streit rnit Vogt behandelt, sondern auch die Sprengung des Kornrnunisten
Bundes durch Willich-Schapper, seine Gegnerschaft zu Kinkel, Ruge u. a. 
darlegt. Marx' Buch "Herr Vogt"lil ist "ein Kompendium der Zeitge
schichte" ,1l2 wie Lothar Bucher, 113 auf den spater noch einmal zuruckzu
kornrnen sein wird, die Broschiire treffend charakterisiert, und darin liegt 
der eigentliche Wert des Buches. Marx erwahnt darin mehrmals Biscarnp, 
dessen Schweizer Exilzeit, wie auch seine ungewollte Verwicklung in die 
Prozesse in Augsburg und Berlin, iiberhaupt in die "Affare Vogt"! 

Als Marx an seinern Buch gegen den angeblich von Napoleon Ill. bezahl
ten Agenten Vogt zu arbeiten begann und fiir sein Pamphlet Material sam
rnelte, brachten einige seiner Freunde wenig Verstandnis fiir Marx Miihen 
und Anstrengungen auf, den von Vogt aufgewiihlten Klatsch und die An
klagen zu widerlegen. 1i4 Man verstand nicht, warurn Marx soviel Zeit fiir 
die unergiebige Angelegenheit verschwenden rnuBte. Freiligrath wollte sich 
nicht in den Fall Vogt hineinziehen lassen und erntete dafiir bei Marx und 
Engels bittere Vorwiirfe. Auch Ferdinand Lasalle 11' weigerte sich, sich an 
dern Kesseltreiben gegen Vogt zu beteiiigen. Das schon imrner gespannte 
Verhaltnis Marx - Lasalle wurde durch Lassalles Vorhaltungen, Marx 
konne die nOtigen Beweise fiir Vogts Agententatigkeit nicht vorlegen, nicht 
besser. 1i6 Hinzu karn, daB Lassalle in "Der italienische Krieg und die Auf
gabe PreuBens" die politische Lage in Europa 1859 ganz anders als Marx 

lIQ O. Mayer, Fr. Engeis Il S. 19, "Die groDen Manner des Exits" 
III K. Marx, Herr Vagt, in M. E. W. Bd. 14 S. 385 fL 

Marx' polemisches Werk hat fOr die Geschichtslehre eine besondere Bedeutung und steh! am "An
fang def marxistischen Geschichtsschreibung auf dem Gebiete def Geschichte def internationalen 
kommunistischen Bewegung". 
Drfen und deutlich bekennen die Herausgeber im Vorwort S. XXVII "Die Streitschrifl iSI eine vom 
Kampfgeist der Parteilichkeit und Unversahnlichkeit den Feinden def proletarischen Bewegung ge
gentiber durchdrungenes Werk". 
Wenn Fr. Mehring, K. Marx S. 297 urteilt: .. Es war ihrn (Marx) nicht gegeben, auf die niedere Stufe 
der Polemik herabzusteigen", so kann diese Meinung wohl niemanden Uberzeugen, auch nicht die 
Verfasser des oben erwlihnten Vorworts. 
Urn so unversUlndlicher ist es, wenn sich auch R. Richter S. 120 der Meinung Mehrings noch anzu
schlieBen vermag. E. Gruner Idlt die Ansicht der beiden Autoren jedenfalls nicht. 

112 Zitierl nach Fr. Mehring. K. Marx S. 297 
113 Lothar Bucher. Abgeordneter der preuBischen Nationalversammlung 1848, emigrierte nach dem 

Scheitem der Revolution nach London. wo er als Korrespondenl der .. Nationalzeitung" in Berlin u\
lig war, bis er nach der 1861 verkUndeten Amnestie nach PreuBen zuruckkehren konnte. Bis zu Las
salles Tod war er dessen enger Vertrauter. Bismarck diktierte ihm seine "Gedanken und Erinnerun
gen" . 
M. E. W. Bd. 34 S. 332, 339 

114 Fr. Mehring, K. Marx S. 295 
115 G. Mayer, FT. Engels 11. S. 101 
116 Der Briefwechsei zwischen Lassalle und Marx, herausgegeben von G. Mayer. (Ferdinand Lassalles 

nachgeiassene Schriften Bd. 3) Berlin 1922 S. 15,229-31.243, 284, 287 fr. 
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und Engels einscMtzte und, was die Haltung PreuBens betraf, eher Yogts 
Standpunkt (Zur gegenwartigen Lage Europas) naher kam. Lassalle wurde 
des "Bruchs der Parteidisziplin" 117 bezichtigt und seine Ansichten scharf 
verurteilt. Im Briefwechsel zwischen Marx und Lassalle"' spiegeln si ch die 
tiefgehenden Meinungsunterschiede deutlich wieder. In den Briefen der 
Jahre 1859 und 1860 finden sich auch iiber Biscamps Mitwirkung an der 
Entstehung der "Yogt-Affiire" aufschluBreiche Angaben, aber auch iiber 
dessen pers6nliche YerhiUtnisse und seine Arbeit als politischer Journalist 
und Herausgeber der Zeitung "Das Yolk" 119 • In einem langen ausfiihrli
chen Brief vom 6. November 1859120 berichtet Marx an Lassalle von seinen 
Erfahrungen wiihrend der Zeit seiner Mitarbeit an der Zeitung "Das 
Yolk". Marx schreibt auch ausfiihrlich iiber Biscamp und dessen Anstren
gungen, die Zeitung wahrend des Sommers 1859 am Leben zu erhalten: 
"Er (Biscamp) nagte am Hungertuche, solange die Geschichte wahrte, (in 
den Sommermonaten 1859) und fiihrte das Leben eines Bohemiens··. Ober 
Biscamps schweres Los nach dem Scheitern seines Unternehmens erfahren 
wir: " ... er war ohne alle Subsistenzmittel, bekam dazu noch eine 
schmerzliche Krankheit und muBte ins deutsche Hospital; als er da heraus 
karn, hatte er verhungern mtissen, wenn ich mich nicht seiner angenommen 
hatte." 121 So war Biscamps berufliche und materielle Existenz im Herbst 
1859 zerst6rt; auch seine Gesundheit hatte, sicher durch die von ihm ertra
genen, bitteren Enttauschungen und die auBerst schlechten Lebensverhiilt
nisse stark gelitten. Noch schrieb Marx verstandnisvoll und mitfiihlend 
iiber Biscamps deprimierende Situation. Spater verurteilt ihn Marx, weil er 
sich, oh ne die friiheren Mitarbeiter der Zeitung "Das Yolk" ins Bild zu set
zen, als Korrespondent (neben Liebknecht) der "Augsburger Allgemeinen 
Zeitung" 122 angeboten hatte. Aber Biscamp hatte die schlimmste Not zu 
diesem Schritt gezwungen, er muBte sich wieder eine Existenz aufbauen. 

In einem Brief vom November 1859 an Lassalle schreibt Marx: "Er, Bis
camp, glaubte natiirlich einen Privatbrief (an die AAZ) zu schreiben. Der 
Esel ist jetzt in auBerster Zerknirschung und hat seit ein paar Tagen weder 
gegessen noch geschlafen. lch weiB nicht, was aus ihm werden soli .... 
Ware er ein so venaler Kerl, wie die meisten der hiesigen "Demokraten", 
so Mtte er sich nicht in eine Situation gebracht, die er zu schwach war aus
zuhalten".I23 Die Beziehungen zwischen Marx und Biscamp haben sich, 
nachdem das an die "Augsburger Allgemeine" gerichtete Gesuch 124 um ei
ne Korrespondentenstelle in London bekannt geworden war, gelockert. 

It7 G. Mayer, Fr. Engels 11 S. 19 
118 Siehe Anmerkung Nr. 116 M. E. W. Bd. 29 S. 619-622 
119 M. E. W. Bd. 29 S. 619-622 

Als "Das Volk" am Ende war und die Zeitung nicht mehr erscheinen konnte. machte Mane Ueb· 
knechts Unflhigkeit und Biscamps Haltlosigkeit dafUr verantworllich. M. E. W. Bd. 29 S. 476 

120 M. E. W. Bd. 29 S. 619-622 
121 Biscamp, ohne doen Pfennig in der Tasche. muBle im September 1859 in dn deutsches Hospital in 

London eingeliefert werden. Er lilt an dner Pleuritis und wurde operiert. An seinem Wiederaufkom
men zweifelten seine ehemaligen Mitarbeiter. Nach der Entlassung aus dem Hospital besorgle ihm 
Marx eine Wohnung in Hamstead. M. E. w. Bd. 29 S. 426, 619-622 

122 Biscamps Brief an die Augsburger Allgemeine Zeitung vom 27. Oktober 1859 
123 Siehe Anmerkung Nr. 118 
124 Siehe Anmerkung Nr. 122 
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Liebee Marx! 

/ 
• 

'. / . 
• ' '1 .. "", " , , _.-

Mit dem" Volk" scheint es zu Eode zu sein. Hollingen will nicht mehr drucken. Wahrend der 
Woche konnte ich, selbst krank, nicht zu Die kommen, heute Abend jedoch oder morgen friih 
werde ich sicher kom(m)en, urn Die die besonderen Umstande auseinanderzusetzen. 

(geschrieben etwa Ende August 1859) 

Dein 
Biscamp 
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Y611ige Entzweiung entstand aber, als Biscamp seine Erklarung in dem 
Augsburger Blatt iiber seine politische Einstellung und sein Yerhaltnis zu 
Marx verMfentlicht: "Weder habe ich je geh6rt, noch geh6re ich zur "Par
tei Marx", schreibt er am 9. Februar 1860 125 und wuBte, daB er damit alle 
Briicken zu den "GroBen Mannern" in London und Manchester abbrach. 
Es ist nie mehr zu einer Begegnung zwischen Marx und Biscamp gekom
men. Im November 1860 heiratet Biscamp in London eine Amerikanerin, 
von der weiter nichts Nliheres bekannt is!. Fiir Marx ist sie eine "amerika
nische Hure", als er Engels von dem Ereignis Mitteilung macht 126 • Bis
camp muB dann wieder zu seiner Lehrtatigkeit zurUckkehren, urn das tagli
che Brot zu verdienen, aber er bleibt auch fernerhin dem Zeitungswesen 
verbunden und arbeitet wieder als Korrespondent fiir deutsche Zeitungen, 
wie die" Weser-Zeitung in Bremen" und die "Augsburger AlIgemeine Zei
tung'l. 121 

Hat Marx den ehemaligen Herausgeber von "Das Yolk" im Februar 1860 
noch als seinen Freund, "der in unmittelbarer Nahe von mir wohnt" 128, be
zeichnet, so teilt er Freiligrath mit, als dieser von ihm die Adresse Biscamps 
erbittet, den "Lumpazius Biscamp" habe er seit langer Zeit aus den Augen 
verloren. l29 

Der Mitgriinder der Emigrantenzeitung "Das Yolk" und zeitweilige Ge
fahrte in der Emigration in London, Liebknecht, war 1862 nach der Amne
stieverkUndigung nach Berlin zurUckgekehrt, aber Biscamp wollte oder 
konnte nicht nach Deutschland oder nach Kurhessen zurUck. Die Griinde, 
die ihn hinderten, wieder in die alte Heimat zu kommen, sind uns unbe
kannt. A1s Liebknecht mit dem Publizisten Sigismund Ludwig Borkheim 
1868 Uber die panslawistische Bewegung zu schreiben beabsichtigte, warnte 
Marx Liebknecht dringend vor einer evtl. Zusammenarbeit mit "Dr. Schei
Bee, alias Biscamp" . 130 

Urn seine Gegner zu diffamieren, stand Marx ein groBes Yokabular an 
Schimpf- und Scheltw6rtern zur Yerf(lgung. Auch seine ehemaligen politi
schen Freunde aus Hessen, z. B. Heise und G. Th. Kellner wurden damit 
bedacht. 

Zu einer wohlletzten Kontroverse zwischen Marx und Biscamp kommt 
es noch einmal wegen einer 1878 von Biscamp an die" Yossische Zeitung" 
in Berlin weitergegebenen Meldung iiber Lothar Bucher,'lI der a1s "Ab
triinniger der Revolution" ins Kreuzfeuer Marxscher Kritik geraten war. 
Bucher stand im Yerdacht, die von der preuBischen Regierung angeordnete 
Oberwachung und Yerfolgung der Deutschen Sozialdemokratie nach dem 
auf Bismarck verUbten Attentat untersWtzt zu haben. Sicher hat Biscamp 
die Meldung Uber ein von Marx angeblich vorbereitetes Buch Uber Bucher 
nicht v611ig frei erfunden. Wahrscheinlich hatte er erfahren, daB Marx Ma-

125 Biscamps Brief an die Augsburger AJlgemeine Zeitung vom 6. 9. 1860 
126 M. E. W. Bd. 3OS. III 
127 M. E. W. Bd. 29 S. 502 
128 M. E. w. Bd . 30 S. S72 
129 M. E. W. Bd. 30 S. 668 
130 M. E. W. Bd. 30 S. 133,668 
131 M. E. W. Bd. 34 S. 332, 339 
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Dr. Karl Marx. Grosvenor Villa, Belvedere, Kent 
24. Sept. 1873 

Geehrter Hen 
Gestern machte ich zwei energische Versuche, Sie selbst oder Frau Marx in Ihrer Wohnung zu 
sehen; ich wurde jedoch nicht vorgelassen und sehr verstandlich bedeutet, daB es verlorene 
Miihe sein wiirde, den Versuch zu wiederholen. Der Grund meiner Zudringlichkeit hatte iibri
gens mit meinern personlichen Interesse nicht das Geringste zu thun. Man hat mir gegen mei
nen Wunsch, gewis gegen rnein Erwarten, einen Familienauftrag fur Dronke octroyiert. Da 
ich nun seine Adresse nicht erfahren konnte, so blieb mir nichts anderes iibrig als zurQuellezu 
gehen, urn mich meines Aufirags zu entledigen. Die ganze Sache ware in zwei Minuten abge
macht gewesen. Da ich voraussetze, daB Ihnen Drooke's Adresse bekannt ist, so ersuche ich 
Sie, ihm die rneinige geHUligst mitzutheilen, damit er rnir die seinige zukommem laBt. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung! 

Elard Biscamp 

Oer Verfasser dankt dem Internationaallnstituut voor Sociale Geschiedenis, Europa-Abteilung, Amster
dam, fUr die freundliche Uberlassung der Fotokopien. 
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terial gegen diesen sammelte und von seinen Freunden anforderte, wie er 
dies 1860 bereits in seinem Streit mit Vogt getan hatte. Es ist jedoch auch 
mClglich, dall Marx und Engels dieses Material iiber Bucher filr ihr schon 
etwa 1852 angelegtes Archiv sammelten, als sie an ihrer satirischen Schrift 
"Die grollen Manner des Exils" arbeiteten. 

Marx' Erregung Uber Biscamp, den "Lumpenproietarier" ,132 wegen sei
ner Meldung an die" Vossische Zeitung", ist versUindlich, wenn man be
riicksichtigt, dall die preullische Polizei in Berlin nach Bekanntwerden der 
Zeitungsdepesche aus London in den Berliner Buchhandlungen nach dem 
angeblichen neuen Buch des Karl Marx gefahndet hat. 

Am 14. April 1882 ist Biscamp in England verstorben,lB etwa ein Jahr 
vor Karl Marx. Wo er seine letzte Ruhe fand, ist unbekannt. An das Ende 
des biographischen Berichts ilber den engagierten politischen Journalisten 
und bedingungslosen Kampfer filr Freiheit und Demokratie in Deutschland 
stellen wir eine in einem Marx-Brief an Lassalle zu findende Charakterstu
die: 134 

"Ober diesen Biscamp kurz folgendes: Er war ehemaliger Mitherausge
ber der .. Hornisse". Er redigierte die "Bremer Tages-Chronik" zusammen 
mit Dulon und Ruge. Er trat in der Schweiz in den Kommunistenbund. 
Sein Verhaltnis mit Ruge brachte es mit sich, daB wir uns nie sahen wah
rend seines Aufenthalts in London. lch nahm keine Notiz von ihm, aber er 
hatte gelegentlich polemische Notiz von mir genommen. Dieser Mensch ist 
ein kurioses Kompositum von noblen Instinkten, naWrlich (auch kClrperli
cher) Schwachen, Asketismus und Bummelei, Kantischem moralischem 
BewuBtsein und taktloser Launigkeit. Bei seiner Nervenirritabilitat ist er 
imstand, jede Position "aus Prinzip" zu opfern, sich plCltzlich in die hiilf
loseste Lage zu sWrzen, eine Zeitlang passiv und stoisch darin auszuhalten 
und dann plCltzlich an Gemeinheit angrenzende Dummheiten zu begehen. 
lch kannte den Menschen naWrlich nicht, wie ich ihn Dir hier schildere. Ich 
schildre ihn, wie sich mir sein Bild nach und nach aus der Erfahrung kom
poniert hat. le 

132 M. E. w. Bd. 34 S. 332 
133 Losch.Kartei , siche Anmerkung Nr. 1 
134 M. E. W. Bd . 29 S. 619 
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