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Vorwort 

vonvort 

Dieses Biichlein war urspriinglich ein Selbstgesprach. So manche 
ganz einfache Beobachtungen in unserer Umwelt wollten mir 
nicht recht zu Darwins Prinzip der Evolution durch ,,survival of 
the fittest" passen. Also fing ich an zu lesen, um mir ein Bild da- 
von zu machen, wie sich die Fachleute auf diesem Gebiet die Ent- 
stehung unserer heutigen Welt vorstellen. Vielleicht hatte ich das 
gar nicht erst angefangen, wenn ich geahnt hatte, welche Massen 
an Literatur es zu diesem Thema gibt und wie kompliziert die er- 
kennbaren Zusammenhange beim heutigen Stand des Wissens ge- 
worden sind. Andererseits wurde diese Komplexitat zu einem An- 
reiz fur den vorliegenden Versuch, das Thema naturwissenschaft- 
lich vorgebildeten Laien wie mir naher zu bringen. Urteilen Sie 
selbst, liebe Leser, inwieweit es mir gelungen ist, die Anforderun- 
gen an Vorkenntnisse in annehmbaren Grenzen zu halten. 

Seit Jahrhunderten haben Gelehrte dariiber philosophiert, dass 
die Welt am Ende der biblischen sechs Tage der Schopfung anders 
ausgesehen haben konnte als zu ihren Lebzeiten (Junker und Sche- 
rer 1998). Trotzdem gilt Charles Darwin zu Recht als der Sramrn- 
vater der Evolutionslehre. Seit der Veroffentlichung seines bahn- 
brechenden Werkes iiber die Entstehung der Arten hat die Wissen- 
schaft so gewaltige Fortschritte gemacht, dass er zu einem Sche- 
men der Vergangenheit zu verblassen droht. Es war mir ein Anlie- 
gen, sein Werk wie auch den Menschen zu beleben und zu wiirdi- 
gen. Das ist nur moglich, indem man sich in sein gesellschaftliches 
und wissenschaftliches Umfeld zuriickversetzt. Diesem Ziel sind 
die beiden ersten Kapitel gewidmet. 

Darwin war gewissenhaft und selbstkritisch, und so tut es der 
beabsichtigten Wiirdigung keinen Abbruch, wenn man auf die 
Probleme eingeht, mit denen er und seine Anhanger bei der Unter- 
mauerung und Verteidigung ihrer Theorie zu kampfen hatten. Um 
keinen Zweifel aufkommen zu lassen: Ich bin ein iiberzeugter An- 
hanger der Evolutionslehre, doch erscheint mir gerade deshalb 
Kritik wichtiger als enthusiastische Zustimmung. Die Bedenken 
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Vorwort 

von Darwin selbst und die Einwande seiner Zeitgenossen stiitzten 
sich auf Beobachtungen, die ohne das heutige wissenschaftliche 
Riistzeug jedermann zuganglich sind. Wenn es mir gelingt, Sie 
zum Mitdenken anzuregen, werden Ihnen sicher noch weitere Bei- 
spiele fur die zu besprechenden Schwierigkeiten einfallen. 

Widerstehen Sie dem Versuch, das Buch von hinten zu lesen. Da 
geht es um die Biochemie des Erbgutes und die Moglichkeiten sei- 
ner Veranderung, um die Kontroverse zwischen der Bedeutung der 
natiirlichen Auslese und des blinden Zufalls, die Art und Weise 
der Entstehung neuer Arten, alles interessant und wichtig, aber 
nicht leicht zu verdauen. Ich hoffe es gelingt mir, diese trockene 
Kost einigermafien mundgerecht zu servieren. 

Heidelberg, im Juli 2002 Wolfgang Schaumann 
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Einleitung 

Einlei tung 

1st die Welt erschaffen worden, oder ist sie spontan entstanden? 
Alte Mythologien und Religionen sind sich mit den modernen Na- 
turwissenschaften darin einig, dass es unsere Erde nicht von Ewig- 
keit an gegeben hat. Fruher war das eine Philosophie, heute sind 
wir dessen sicher. Als der Mensch zu denken begann, war ihm Vie- 
Ies unverstandlich, und so schuf er sich seine Cotter, denen er alles 
zuschrieb, was seine Vernunft nicht erklaren konnte. Dazu gehor- 
te die Erschaffung der Welt als gottliche Tat. 

Gott erschuf die Welt in sechs Tagen, so steht es in der Bibel. 
Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften regten sich zu- 
nachst Zweifel, ob die sechs Tage wortlich zu nehmen sind. Wie 
kommen z.B. Muscheln in Gesteine, die man fernab von jedem 
groi3eren Gewasser und viele Meter iiber dem heutigen Wasser- 
spiegel findet? Offensichtlich hatte es an diesen Stellen einmal ein 
Meer gegeben, aus dessen Ablagerungen diese Gesteine sich gebil- 
det hatten. Schon im 18. Jahrhundert kamen einige Gelehrte zu 
der Auffassung, dass Pflanzen und Tiere nicht in der gegenwarti- 
gen Form erschaffen wurden, sondern sich aus primitiven Vorstu- 
fen entwickelt ha ben. Palaontologen wiesen anhand von Fossilien 
zweifelsfrei nach, dass im Laufe der Erdgeschichte viele Arten ver- 
schwanden, andere neu auftauchten. Schon Leibniz (1656 - 1716) 
und spater Kant (1724 - 1804) glaubten an Ubergangsformen 
zwischen verwandten Tierklassen (Junker und Scherer 1998). 

Das waren damals philosophische Betrachtungen. Wo es unter- 
schiedliche Auffassungen gibt, werden bald Etiketten gefunden, 
mit denen man sie bezeichnet. Die Kreationisten sahen die Welt als 
das Ergebnis eines einmaligen Schopfungsaktes. Fur uns ist es 
nicht mehr verstandlich, wie hartnackig religiose Dogmatiker die- 
se Position verteidigten, obwohl sie friiher schon hatten zugeben 
mussen, dass sich die Erde entgegen dem Wortlaut der Bibel um 
die Sonne dreht und nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. 

Den Kreationisten standen die Evolutionisten gegenuber, fur die 
die Schopfung nie endet. Die erste wissenschaftlich begrundete 
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Einleitung 

Theorie einer Evolution der Arten wurde 1809 von dem franzosi- 
schen Biologen J.B. de Larnarck veroffentlicht. Pflanzen und Tiere 
sollten allerdings nicht von einem gerneinsarnen Vorfahren ab- 
stamrnen, vielrnehr sollten niedere Formen des Lebens imrner wie- 
der neu aus unbelebter Materie entstehen und sich zwangslaufig 
zu grogerer Perfektion weiter entwickeln. Er stellte bereits einen 
Starnrnbaum fur die Entwicklung der Tierwelt auf. Die von ihrn 
forrnulierten Gesetze lassen sich folgenderrnagen zusarnmenfas- 
sen: ,,Bei jedem Tier starkt der haufigere und dauernde Gebrauch 
eines Organs dasselbe allmahlich, entwickelt, vergroRert und kraf- 
tigt es proportional der Dauer dieses Gebrauchs; der konstante 
Nichtgebrauch eines Organs rnacht dasselbe unmerkbar schwa- 
cher ..... und lasst es endlich verschwinden. ..... Alles, was die Indi- 
viduen ..... durch den Einfluss des vorherrschenden Gebrauchs 
oder konstanten Nichtgebrauchs eines Organs erwerben oder ver- 
lieren, wird durch die Fortpflanzung auf die Nachkommen ver- 
erbt, vorausgesetzt, dass die erworbenen Veranderungen beiden 
Geschlechtern oder den Erzeugern dieser Individuen gemein sind" 
(zitiert nach Wuketits 1988).  

Diese dern heutigen Sprachgebrauch entsprechende Forrnulie- 
rung wird seinen Vorstellungen besser gerecht als die vereinfa- 
chende Wiedergabe seiner Theorien als ,,Vererbung erworbener 
Eigenschaften", eine Vorstellung, die zu seiner Zeit bereits weit 
verbreitet war. Mit anderen Worten, Lamarck betrachtete eine 
fortgesetzte Schopfung und Anpassung an die Urnwelt als die 
Triebfeder der Evolution. Aus der Sicht kirchlicher Dogrnatik war 
das pure Ketzerei, und man kann sich vorstellen, wie Larnarck von 
dieser Seite angefeindet wurde. Aber auch seine Kollegen spielten 
ihrn ubel rnit. Die Koryphaen der Wissenschaft waren darnals ein 
kleiner Kreis, in dern zwischenrnenschliche Beziehungen fur die 
Anerkennung neuer ldeen von noch grogerer Bedeutung waren als 
heute. Dass er zu Lebzeiten wenig Anerkennung fand ist weniger 
eine Folge der unverrneidlichen Unvollstandigkeit seiner Theorien 
als der Gegnerschaft rnachtiger Kollegen. Die Beobachtungen La- 
rnarcks uber Entwicklung und Regression von Organen sind un- 
bestritten. Da uber die Gesetzrnagigkeiten der Vererbung noch 
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Einleitung 

nichts bekannt war, ganz zu schweigen von ihren biochemischen 
Grundlagen, brauchte er sich noch keine Gedanken daruber zu 
machen, wie die Evolution vor sich gehen konnte. Zwar wurde 
seine Theorie letztlich verworfen, doch hat er den AnstoB fur die 
zunehmende Diskussion des Evolutionsgedankens in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts gegeben. 

Der Grundgedanke der Evolution lag somit in der Luft. Dem Es- 
tablishment jener Zeit war er zuwider, sei es aus religiosen Grun- 
den oder weil er neu war. Zu Darwins Zeit gehorte deshalb erheb- 
licher Mut dazu, sich fur eine solche Idee offentlich einzusetzen. 
Das war wohl der Grund dafur, warum ein anderer Evolutionist, 
Robert Chambers, seine Abhandlung ,,Spuren der Schopfung" 
(Vestiges of Creation) anonym veroffentlichte. Seine Fakten und 
Argumente waren jedoch nicht uberzeugend, so dass sein Werk 
dem Gedanken der Evolution eher abtraglich war (Stauffer 1975). 

Ungeachtet seiner Vorlaufer gilt Charles Darwin als die heraus- 
ragende Personlichkeit unter den Evolutionisten. Nur er hat in 
jahrzehntelanger Arbeit die Grundprinzipien der Evolution wis- 
senschaftlich untermauert und gegen viele Angriffe verteidigt. Sei- 
ne Erkenntnisse bilden noch heute die Grundlage der Lehre von 
der Fortentwicklung der Arten. 

Die Personlichkeit Darwins und seine Leistung als Wissen- 
schaftler sind nur aus seiner Umwelt und dem damaligen Stand 
des Wissens heraus zu wurdigen. Das ist das Ziel der beiden ersten 
Kapitel dieses Aufsatzes. Im Folgenden sollen die Probleme seiner 
Lehre von der Evolution vertieft und aus heutiger Sicht beleuchtet 
werden. 
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1. Kapitel 

1. Kapitel 
Charles Darwin - Sein Leben 

Es gibt einige wenige Gelehrte, die unser Weltbild von Grund auf 
verandert haben. Einer war Kopernicus als er nachwies, dass die Er- 
de sich um die Sonne dreht. Das war zu seiner Zeit Ketzerei, denn in 
der Bibel steht es umgekehrt. Ein zweiter war Darwin. In der Bibel 
steht, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschuf, angefangen bei den 
Gestirnen bis zum Menschen als Krone der Schopfung. Darwin be- 
schrankte sich auf die Erde. Er lehrte, dass sie sich in ihrer heutigen 
Form erst im Laufe von Jahrmillionen entwickelt hat. Hatte Koper- 
nicus unsere Erde vom Zentrum des Weltalls zum Trabanten eines 
unbedeutenden Sterns herabgestuft, so erniedrigte Darwin den 
Menschen vom Ebenbild Gottes zum Nachkommen von Affen. Wer 
war der Mann, der eine solche Revolution bewirkte? 

Kindheit und Studienjahre 

Als Charles Robert Darwin am 12.2.1809 als fiinftes von sechs 
Kindern geboren wurde (Desmond und Moore 1992), hatte der 
Name Darwin in Kreisen der Wissenschaft bereits einen guten 
Klang. Das verdankte Charles seinem GroBvater Erasmus ( 173 1 - 
1802). Dieser war Arzt und nebenbei Dichter, Erfinder und Natur- 
forscher (Jahn 1982). Seine Erfindungen waren praktische Dinge 
wie Windmiihlen und Wasserpumpen. Sein wichtigstes Buch 
nannte er ,,Zoonomia". Bemerkenswert daran sind seine Uberle- 
gungen iiber eine fortschreitende Umwandlung von Tieren und 
Pflanzen, iiber den Kampf urns Dasein, die Bedeutung der Partner- 
wahl und die Anpassung von Vogeln an das Nahrungsangebot. 
Allerdings waren es bei ihm noch Spekulationen, die erst sein En- 
kel durch Fakten untermauert hat. Charles hat seinen GroBvater 
nicht gekannt, aber er hat seine Zoonomia gelesen und es ist denk- 
bar, dass er in seinen Interessen hierdurch und durch die von ihm 
ererbten Gene gepragt wurde. 
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Charles Darwin - Sein Leben 

Charles’ Vater Robert war ein angesehener Arzt, beliebt bei sei- 
nen Patienten, aber ein Tyrann in seiner Familie. Seine Frau Susan- 
nah stammte aus der Porzellan-Dynastie Wedgewood. Den Le- 
bensstil der Familie kann man aus der GroBe ihres Hauses able- 
sen. Die Familien Darwin und Wedgewood kannten sich seit Ge- 
nerationen, und Susannah war schon als Kind ein haufiger Gast 
bei den Darwins. Charles’ Mutter starb, als er 8 Jahre alt war. Er- 
zogen - und tyrannisiert nach Vaters Art - wurde er weitgehend 
von seiner um 8 Jahre alteren Schwester Caroline, die nach dem 
Tod der Mutter das Regiment fuhrte. Er schloss sich eng an seinen 
um 5 Jahre alteren Bruder Erasmus an. Gemeinsam litten sie unter 
der Herrschaft der alteren Schwestern. 

Charles’ Kindheit ist in keiner Weise bemerkenswert. Er strebte 
nach Anerkennung, was fur die Kleinen in einer grogen Familie 
immer schwer und daher verstandlich ist. Bei den meisten Men- 
schen mit ausgepragten Neigungen und Begabungen offenbaren 
diese sich schon im fruhen Kindesalter. So auch bei Charles. Als 
10-jahriger Schuler erfragte er die Namen von Pflanzen, interes- 
sierte sich fur die Lebensgewohnheiten von Vogeln und sammelte 
alles von Muscheln bis zu Mineralien, freilich noch ohne jede Sys- 
tematik. Diese Leidenschaft war offenbar angeboren, denn keines 
seiner Geschwister hatte sie (Darwin 1876). Auch das Bedurfnis 
zu langen Spaziergangen hatte er schon als Junge. 

Sein Elternhaus und seine Umgebung im weitesten Sinn hatten 
entscheidende Bedeutung fur seinen Lebensweg. Versetzen wir uns 
in das England des 19. Jahrhunderts. Wie von alters her hatten die 
Familien sechs Kinder und mehr. Neu war, dass die Mehrzahl von 
ihnen uberlebte und die Bevolkerung erstmals in der Geschichte 
der Menschheit explosionsartig wuchs. In England hatte sich die 
Bevolkerung in den 10 Jahren von 1821 bis 1831 verdoppelt (Des- 
mond und Moore 1992). Da das Nahrungsangebot mit dieser Ver- 
mehrung nicht Schritt halten konne, prophezeite Malthus Vertei- 
lungskampfe und katastrophale Hungersnote, die schlieBlich das 
Wachstum der Bevolkerung begrenzen wurden. Das soziale Klima 
des viktorianischen England wird drastisch durch die Reaktion 
auf diese These von Malthus beleuchtet. Man begrundete damit 
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u.a. die politische Forderung, Fursorgeleistungen einzuschranken. 
Helfe man den Armen, so wurden sie nur noch mehr Kinder be- 
kommen. Armenhauser sollten nach Geschlechtern getrennt wer- 
den um die Vermehrung der Armen zu begrenzen. 

Die Landwirtschaft als der damals bedeutsamste Erwerbszweig 
konnte keine zusatzlichen Arbeitskrafte aufnehmen. Obwohl be- 
reits die erste industrielle Revolution eingesetzt hatte, bestand ein 
Uberangebot an Arbeitskraften. Deshalb und weil der Ertrag der 
Industriearbeit vor allem fur Investitionen gebraucht wurde, wa- 
ren die Lohne der Arbeiterschaft extrem niedrig. Die vorherr- 
schende Wirtschaftsphilosophie war der Manchester-Kapitalis- 
mus, d.h. ein freies Spiel der Krafte ohne jeden Schutz vor Ausbeu- 
tung im wahrsten Sinn des Wortes. Die miserablen Lebensbedin- 
gungen der unteren Klassen bildeten einen fruchtbaren Nahrbo- 
den fur umsturzlerische Ideen jeder Art. Auf der anderen Seite ent- 
stand eine wohlhabende Oberschicht, die jetzt nicht mehr nur aus 
Adligen bestand. 

Es gab zwar ein Parlament, aber kein allgemeines Wahlrecht. 
Adel und Klerus bildeten die herrschende Schicht, und die war 
dementsprechend konservativ. Trotz Aufklarung und industrieller 
Revolution hatte die Kirche grogen Einfluss auf das private, aber 
auch auf das offentliche Leben. Wie uberall gab es mehrere christ- 
liche Konfessionen. Staatskirche war seit Heinrich VIII. die angli- 
kanische Hochkirche, und wer zum Establishment gehoren wollte, 
war in ihrem SchoR am besten aufgehoben. Die Kirche versuchte 
alle Aspekte des privaten und des offentlichen Lebens zu beherr- 
schen und machte sich bei kritischen Denkern durch Missbrauch 
ihrer Macht unbeliebt. Die Darwins und die Wedgewoods waren 
Unitarier. Diese damals verbreitete Sekte hatte ihren Namen da- 
her, dass sie die Dreifaltigkeit leugnete. Davon abgesehen unter- 
schied sie sich von der Staatskirche durch ihre undogmatische 
Haltung und kulturelle Aufgeschlossenheit. 

Obwohl beide Eltern Unitarier waren, liei3en sie Charles in einer 
anglikanischen Kirche taufen. Bei einem Widerspruch zwischen 
Uberzeugung und Opportunitat behielt bei den Darwins letztere 
die Oberhand. 
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Fur die Schule interessierte sich Charles nur magig. Er verbrach- 
te mehr Zeit mit seinen Hobbies wie jagen und chemischen Expe- 
rimenten. Um ihn davon weg und an die Arbeit zu bringen, nahm 
sein Vater ihn mit 16 Jahren aus der Schule, um ihn an eine Uni- 
versitat zu schicken. Die Frage war, welche. Die einzigen engli- 
schen Universitaten waren Oxford und Cambridge. Beide waren 
stockkonservativ. Um aufgenommen zu werden musste man sich 
schriftlich zu den 39 Artikeln des anglikanischen Glaubens beken- 
nen. Die Darwins waren zwar Unitarier; urn des gesellschaftlichen 
Vorteils Willen hatten sie Erasmus trotzdem nach Cambridge ge- 
schickt. Dem gefiel es dort gar nicht, und das konnte der Grund 
dafiir gewesen sein, dass die beiden Bruder 1825 ihr Studium in 
Edinburgh begannen bzw. fortsetzten. Edinburgh passte ohnehin 
besser zur Familientradition, denn die Universitat war weltoffen 
und besser in der Ausbildung. 

Die Fakultat war keine Frage. Damals wurde das Leben der 
Kinder von den Eltern gemanagt. Seine Vornamen waren Darwin 
nach den beiden Medizinern in der Familie gegeben worden, 
Onkel Charles und Vater Robert. Damit wurden die Erwartungen 
der Eltern schon mit dem Taufwasser uber ihm ausgegossen. Das 
Studium der Medizin machte Charles wenig Freude. Die Anato- 
mie glich einem Schlachthaus, und die Operationen, denen er bei- 
wohnte, mussten damals noch ohne Narkose durchgefuhrt wer- 
den. In seinem zweiten Studienjahr war er ohne seinen Bruder in 
Edinburgh und entwickelte sich zu einem ausgesprochenen Bum- 
mel-Studenten. Immerhin erweckte sein Freundeskreis ein Interes- 
se, das offenbar besser seinen inneren Neigungen entsprach als die 
Medizin: Er suchte und sammelte an den Kusten angeschwemmte 
Seetiere, Schwamme und Korallen. In diesem zweiten Studienjahr 
beschaftige sich Darwin intensiv mit der Zoologie wirbelloser Tie- 
re und mit Geologie. 

Sein wissenschaftliches Hobby brachte Darwin in Verbindung 
mit Robert Edmund Grant. Dieser war 16 Jahre alter, ein radika- 
ler Freidenker und ein uberzeugter Lamarckist. Nach den Vorstel- 
lungen von Lamarck sollten Pflanzen und Tiere nicht von einem 
gemeinsamen Vorfahren abstammen, vielmehr sollten niedere For- 
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men des Lebens immer wieder neu aus unbelebter Materie entste- 
hen und sich zwangslaufig zu groi3erer Perfektion weiter entwi- 
ckeln. Das bedeutete, dass es viele Entwicklungslinien von niede- 
ren zu hoheren Tieren und Pflanzen geben rniisste, die nicht mit- 
einander verwandt sind. In einem Punkt ging Grant uber Lamarck 
hinaus: Grant betonte die Verwandtschaft zwischen verschiedenen 
Starnmen und postulierte, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen 
Ursprung haben mussten. Auf Veranlassung Grants studierte Dar- 
win die Schriften von Larnarck im Original, obwohl sein Franzo- 
sisch recht mangelhaft war. Erst Jahrzehnte spater wurde offenbar, 
welchen Einfluss Grant auf Darwins Denken hatte. 

Sogar das Prinzip von der Auslese der Tiichtigsten wurde da- 
mals in Edinburgh propagiert. Ein Holzhandler vertrat die These, 
dass die von einem erblichen Adel beherrschte britische Gesell- 
schaft degenerieren miisse, denn nur wenn die Tiichtigsten immer 
wieder zur Herrschaft kamen, konne das Land sich in einer durch 
Konkurrenz weiterentwickelnden Welt bestehen. Heute bezeich- 
nen wir eine solche Auffassung als Sozialdarwinisrnus. Damals 
wares eine umsturzlerische Idee. 

In Edinburgh erlebte Darwin die Propagierung einer weiteren 
revolutionaren These und die Reaktion der Offentlichkeit darauf. 
Browne behauptete, Geist und Bewusstsein seien keine von Kor- 
per unabhangigen spirituellen Grogen, sondern Produkte der Ge- 
hirntatigkeit. Die gefahrliche Schlussfolgerung aus dieser These 
war, dass die Seele nicht unsterblich ware, sondern mit der Tatig- 
keit des Gehirns erloschen wurde. Unsterblichkeit der Seele, Wie- 
derauferstehung irn Jenseits, Hollenstrafen und himmlische Beloh- 
nung, alles wurde darnit in Frage gestellt. Darwin erlebte, welchen 
Sturm der Entrustung eine solche Ketzerei entfachen konnte. 

Als er irn Herbst 1827 nach Hause zuruckkehrte, wares  offen- 
bar, dass er sich mehr fur die Jagd und die Madchen in der Nach- 
barschaft interessierte als fur die Medizin. Vater Darwin nahm das 
resignierend zur Kenntnis und uberlegte, was man sonst mit sei- 
nem missratenen Sohn anfangen konnte. Er karn zu dem Schluss, 
dass es am besten sei, ihn Theologie studieren zu lassen und ihm 
zu gegebener Zeit eine Pfarrei zu verschaffen. Dafiir kam nur die 
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anglikanische Kirche in Frage. Sie war reich, so dass eine Pfarrei 
ein gutes Auskommen sicherte. Es war damals ublich, frei werden- 
de Stellen an den Meistbietenden zu versteigern. Geld hatte Vater 
Darwin, und so war es ihm um die Zukunft von Charles nicht 
bange, vorausgesetzt er brachte das Studium erfolgreich hinter 
sich. Allzu vie1 seelsorgerische Tatigkeit wurde nicht verlangt, so 
dass genugend Zeit fur die naturwissenschaftlichen Hobbies sei- 
nes Sohnes bleiben wiirde. Der Vater verlieh seinen Planen den no- 
tigen Nachdruck mit der glaubhaften Versicherung, dass Charles 
nur dann Geld bekame, wenn er sich fugte. Dieser zeigte guten 
Willen, vertiefte sich in theologische Bucher und zog Anfang 1828 
mit seinem Bruder nach Cambridge. Das freigeistige Edinburgh 
kam fur eine solche Karriere nicht in Betracht. 

Charles ging seinem Theologie-Studium nach, brav, aber ohne 
Begeisterung. Jetzt blieb ihm nichts anderes ubrig, als die 39 Arti- 
kel der anglikanischen Kirche zu unterschreiben. Das muss gegen 
seine Uberzeugung gewesen sein, war aber eine unabdingbare Vo- 
raussetzung. Die Opportunitat siegte wieder einmal. Er liebte die 
Theologie nicht, aber er brauchte einen Abschluss, wenn er seine 
Pfarrei haben wollte. Also setzte er sich in letzter Minute hin und 
buffelte. Er konnte bienenfleigig sein, wenn ihn etwas interessierte 
oder, wie in diesem Fall, wenn er musste. Es ist bezeichnend so- 
wohl fur seinen FleiB wie fur seine Intelligenz, dass er das erste 
Examen als Zehntbester von 178 erfolgreichen Kandidaten be- 
stand. 

Seine Leidenschaft war das Sammeln von Kafern. Davon gab es 
in den Mooren der Umgebung jede Menge und viele Arten. Kafer 
waren zwar etwas ganz anderes als die Weichtiere von Edinburgh, 
doch befand er sich wieder in guter Gesellschaft. Das Kafersam- 
meln war unter den Studenten ein verbreiteter Sport. Mit dem 
Sammeln war es nicht getan, sie mussten auch identifiziert wer- 
den, und so eignete sich Charles profunde Kenntnisse auf diesem 
Gebiet an. Von den Kafern geriet er unversehens an die Botanik. 
Es gab da in Cambridge einen Geistlichen namens John Steven 
Henslow. Charles kannte ihn, denn er hatte Bruder Erasmus in 
Mineralogie unterrichtet, war jetzt aber seit 2 Jahren Professor fur 
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Botanik. Jeden Freitag veranstaltete Henslow eine Soiree, zu der 
vor allem Studenten der Theologie kamen, deren Interesse mehr 
den Naturwissenschaften als der Theologie galten. Ihr universe11 
gebildeter Mentor galt ihnen als nachahmenswertes Beispiel fur 
vielseitige Interessen. So ist es kein Wunder, dass sich in Darwins 
Augen die Liebe fur die Naturwissenschaften durchaus mit dem 
Studium der Theologie vertrug. Also machte er sich den vater- 
lichen Plan fur seine Zukunft zu eigen: Eine Pfarrei als gesell- 
schaftliche und wirtschaftliche Basis, Naturwissenschaften als Lei- 
denschaft. 

Hier ist wieder einmal ein Ruckblick auf die gesellschaftliche Si- 
tuation notig. Die Honoratioren der Wissenschaft jener Zeit wa- 
ren meist reiche Amateure, die auf ein Gehalt verzichten konnten. 
Wer Geld gibt, will Kontrolle, und wer ein Gehalt bekommt muss 
Rechenschaft daruber ablegen, was er dafur leistet. Wissenschaft 
fur Geld, das galt in diesen Kreisen als anstoRig, und auch Darwin 
war seine Unabhangigkeit lieber als ein regelmai3iges Einkommen. 
Ein Beispiel war Lyell. Er war vermogend, verkehrte in der besten 
Gesellschaft und hatte sich als Geologe einen grogen Namen ge- 
macht. Dazu kam, dass er Darwin nach Kraften forderte. 

Henslow wurde in jeder Hinsicht zu Darwins Vorbild. Er hatte 
sich zuerst als Wissenschaftler hervorgetan und einen Lehrstuhl 
fur Botanik erhalten, bevor er in den geistlichen Stand eintrat, hat- 
te also genau die Laufbahn eingeschlagen, die auch Darwin vor- 
schwebte. Henslow war seinerseits von der Begeisterung Darwins 
fur die Naturwissenschaften und von seinem Wissensdurst so an- 
getan, dass er ihn allen anderen Schiilern vorzog und sich ein sehr 
enges personliches Verhaltnis entwickelte. 

Henslow war es auch, der ihn auf den Forschungsbericht Ale- 
xander von Humboldts ,, Vom Orinoco zum Amazonas" aufmerk- 
sam machte. Die Lektiire muss Darwin sehr gefesselt haben, denn 
er ackerte sich durch das ganze 7-bandige Werk von 3754 Seiten 
hindurch. Zum Amazonas war es zu weit, aber schon die Schilde- 
rung von Teneriffa begeisterte ihn so, dass er eine kleine Expedi- 
tion dorthin plante. Es ware interessant zu wissen, warum sein Va- 
ter sich bereit erklarte diesen Plan finanziell zu unterstiitzen, ob- 
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wohl er seinen Sohn der angestrebten Pfarrei kaum naher bringen 
wiirde. 

Henslow uberzeugte Darwin, dass er fur eine solche Expedition 
auch Kenntnisse in Geologie haben musse und stellte ihn dem 
Geologie-Professor Adam Sedgwick vor. So intensiv wie er sich 
friiher mit den Weichtieren von Schottlands Kusten, mit Kafern 
und schliefilich mit Botanik beschaftigt hatte, mit gleicher Begeis- 
terung stiirzte er sich jetzt auf die Geologie. Es war nicht nur Bii- 
cherwissen, das er sich aneignete. Bei einer Exkursion nach Wales 
war er der einzige Begleiter und bekam einen Intensivkurs in prak- 
tischer Geologie. Obwohl er auf dem Gebiet ein Neuling war, ar- 
beitete er wie ein Assistent des Professors, nicht wie ein Student. 

Das war die positive Seite von Charles' Tatigkeit, aber schlechte 
Beispiele verderben gute Sitten. Das schlechteste Beispiel war sein 
Bruder Erasmus. Charles war oft mit ihm beisammen und konnte 
feststellen, dass der sich fur alles Mogliche interessierte, nur nicht 
fur sein Studium. Als es dem Vater nicht mehr verborgen blieb, 
dass auch Erasmus niemals Arzt werden wurde, setzte er dem 25- 
Jahrigen eine Rente aus, von der er leben konnte. Man kann sich 
leicht vorstellen, dass diese GroBziigigkeit Charles' Motivation fur 
sein im Grunde ungeliebtes Theologie-Studium nicht gerade for- 
derlich war. In seiner Ziellosigkeit schloss er sich einer Gruppe 
von Ess- und Saufkumpanen an, die ihr Studium ebenfalls von der 
leichten Seite nahmen. Seinem Vetter schrieb er (Desmond und 
Moore 1992): ,,Ich bin in einen so totalen Zustand der Faulheit 
geraten, dass es ausreicht, um alle Fahigkeiten zu Iahmen; vormit- 
tags reiten und spazieren gehen, am Abend hemmungsloses Spie- 
len, daraus besteht meine sinnvolle und lehrreiche Lebensfiih- 
rung. " 

In dieser Zeit war Darwin Zeuge von Ereignissen, die nicht oh- 
ne Einfluss auf sein Verhalten in spateren Jahren gewesen sein 
durften. In Cambridge tauchte ein Reverend Robert Taylor auf, 
genannt der ,,Kaplan des Teufels". Taylor hatte sich vom Geist- 
lichen zum Atheisten gewandelt. Seine Reden und Schriften waren 
nicht nur antiklerikal, sie waren antichristlich. Studenten sind im- 
mer gegen die herrschende Ordnung und viele sympathisierten 
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schon deswegen rnit Taylor. Der Staatsanwalt begrundete seine 
Anklage u.a. darnit, dass ,,eine Lockerung des Glaubens ungebil- 
deter Menschen deren Bereitschaft schwachen rnusse, dern Druck 
von Not und Elend zu widerstehen". Taylor landete schlieRlich irn 
Gefangnis. Darwin war kein aktiver Revoluzzer und blieb deshalb 
von den Disziplinarstrafen gegen aufriihrerische Studenten ver- 
schont. Er erlebte aber hautnah, wie das Establishment gegen 
Menschen vorging, deren Ideen nicht zu ihren Vorstellungen pass- 
ten. 

Darwin war inzwischen 22 Jahre alt geworden. Zwei seiner 
Universitatsjahre hatte er in Edinburgh rnit der Medizin vergeu- 
det. In Cambridge hatte er imrnerhin eine Zwischenprufung in 
Theologie abgelegt und war auf dern besten Weg zu seinem Ziel 
von einer Pfarrei als gesellschaftlicher Basis und Naturwissen- 
schaften als Hobby. Da griff seine Schicksalsgottin ein und rnachte 
einen Strich durch diese Karriere als SpieRer. 

Die Weltreise mit der Beagle 

Die Adrniralitat hatte beschlossen, ein Segelschiff narnens Beagle 
auszurusten, rnit der Aufgabe, die Kusten Sudamerikas genauer zu 
vermessen. Die Reise sollte 2 Jahre dauern, bei einer Erweiterung 
der Aufgaben konnten es aber auch rnehr werden. Ein Platz wurde 
fur einen Naturwissenschaftler reserviert, der in erster Linie als Ge- 
sellschafter fur den Kapitan gedacht war. Der Kapitan hieB Robert 
FitzRoy (Tafel I). Es war nicht sein erstes Kornmando, obwohl er 
erst 26 Jahre alt war. Die Etikette auf See war darnals sehr forrn- 
lich. Urn seine Autoritat nicht zu untergraben, war ein gesellschaft- 
licher Urngang des Kapitans rnit seinen Offizieren ausgeschlossen. 
Die Vereinsarnung hatte den Vorganger von FitzRoy auf der Beagle 
in den Selbstrnord getrieben. Er suchte deshalb einen Reisegefahr- 
ten, der den Kapitanstisch rnit ihrn teilen durfte. Ihrn schwebte ein 
Naturwissenschaftler vor, dern sich einrnalige Gelegenheiten fur 
seine Forschungen bieten wurden. Die gerneinsarnen Mahlzeiten 
alleine waren als Beschaftigung zu wenig gewesen. 
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Wie hoch man den Anreiz und die Moglichkeiten der Reise fur 
einen Naturwissenschaftler einschatzte, erkennt man daraus, dass 
der Posten zunachst zwei gestandenen Professoren angeboten wur- 
de, darunter Henslow. Beide waren durch ihre Pflichten zu Hause 
gebunden. Henslow kam auf die Idee, Darwin zu empfehlen. Es 
war sicher ungewohnlich, der Admiralitat einen 22-jahrigen Stu- 
denten als Ersatz fur einen Professor anzubieten. Entscheidend war 
vielleicht der Hinweis, dass dieser ein Enkel des beruhmten Eras- 
mus Darwin sei und aus einer angesehenen Familie stamme. Wegen 
seiner Vielseitigkeit war Darwin moglicherweise sogar besser qua- 
lifiziert fur den Job als der eine oder andere seiner Lehrer: Er konn- 
te Mineralien identifizieren, geologische Schichtungen deuten, ja- 
gen und Tiere ausstopfen, Pflanzen identifizieren und Insekten 
klassifizieren. Seinen Mange1 an Erfahrung auf jedem dieser vielen 
Gebiete glich er durch seine Intelligenz und seine Tatkraft aus. 

Am 29. August 1831 erreichte Darwin die Anfrage von Hens- 
low, ob  er bereit sei, an einer Weltreise teilzunehmen. Er war so- 
fort Feuer und Flamme. Seine Begeisterung fur die Reise wurde 
allerdings durch eine Unzahl widriger Umstande auf eine harte 
Probe gestellt. Sein Vater war strikt gegen das Unternehmen. Ihn 
umzustimmen wurde erschwert durch die Nachricht, dass entge- 
gen der urspriinglichen Zusage die Admiralitat die Kosten fur sei- 
ne Teilnahme nicht tragen wurde, Vater Darwin also wieder ein- 
ma1 tief in die Tasche greifen musste. Die Reise wurde nicht 2, 
sondern fast 3 Jahre dauern. Und dann das Schiff (Tafel 11): Es war 
keine 30 Meter lang und nur bis zu 7,4 Meter breit. Seine Kabine 
war 10 m2 grog und so niedrig, dass er nicht aufrecht stehen 
konnte. Verkleinert wurde sie noch durch einen Kartentisch und 
einen Mast, und er musste sie mit einem 19-jahrigen Geometer tei- 
len. 

Ein Zusammenleben auf engstem Raum wahrend einer so lan- 
gen Zeit ist nur moglich, wenn man sich personlich gut versteht. 
Darwin und FitzRoy nahmen sich in London ausreichend Zeit um 
sich zu beschnuppern. FitzRoy war als Tory bei der letzten Parla- 
mentswahl durchgefallen, Darwin und seine ganze Familie waren 
Whigs. Davon abgesehen stammten beide aus der gehobenen Bur- 
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gerschicht und waren als Gentlemen erzogen. Darwin war auf die 
Teilnahme erpicht und zu mancher Konzession bereit, und der Ka- 
pitan fand Gefallen an seinem Gesellschafter. 

Gegeniiber dem urspriinglichen Plan verzogerte sich die Abreise 
um fast 3 Monate. Darwin nutzte die Zeit fur eine griindliche Vor- 
bereitung. Um nicht als volliger Ignorant an seinem Kartentisch zu 
sitzen vertiefte er sich in Grundkenntnisse der Navigation. Er lern- 
te, wie man Praparate vom Meeresschwamm bis zum Kakadu am 
besten konserviert und beschaffte sich die notige Ausriistung. Als 
die Beagle nach vielen Verzogerungen am 10.12.1831 Segel setzte, 
zwang ein Sturm sie umzukehren. Darwin war schrecklich see- 
krank. Trotzdem und obwohl er die Erlaubnis hatte, die Expedi- 
tion jederzeit zu verlassen, blieb er an Bord. Am 27.12. ging es 
endlich 10s. 

Darwin war so seekrank, dass die Vorbeifahrt an Madeira ihm 
vollig entging. Bis zur Ankunft in Teneriffa hatte sich das Meer be- 
ruhigt. Dort waren mehrere Tage an Land geplant, und Darwin 
freute sich, das Ziel seiner geplatzten eigenen Expedition doch 
noch kennen zu lernen. Kaum hatten sie Anker geworfen, als ein 
Hafenbeamter wegen eines Ausbruchs von Cholera in England 1 2  
Tage Quarantane verordnete. FitzRoy segelte sofort weiter. Dar- 
win war verzweifelt, denn ein zweiter Besuch auf der Riickreise 
war nicht vorgesehen. 

Ein kleiner Trost war die Landung auf den Kapverdischen In- 
seln. Hier stieg Darwin auf die erste tropische Vegetation. Sein 
wissenschaftliches Interesse galt jedoch den Schwammen und Ko- 
rallen, wobei er an seine Kenntnisse aus Edinburgh ankniipfen 
konnte. Aber auch als Geologe war er gefordert: er stellte fest, 
dass ein horizontaler weiijer Streifen in den Kiistenfelsen etwa 
1 0  m iiber dem Meeresspiegel aus Muschelschalen und Korallen 
bestand, also einstmals unter Wasser gewesen sein musste. Ein Ab- 
sinken des Meeresspiegels war auszuschlieflen. Unter seinen vielen 
Biichern hatte Darwin den ersten Band der Principles of Geology 
von Lyell mitgenommen, der die Auffassung vertrat, dass die Erd- 
oberflache sich langsam verandert. Heute ist uns das selbstver- 
standlich, damals war es eine unbewiesene Hypothese, die noch 
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dazu nicht recht zur Erschaffung der Erde in 6 Tagen passte. Dar- 
wins Beobachtungen bestatigten sie. 

Seinen 23. Geburtstag beging Darwin zwischen den Kapverdi- 
schen Inseln und dem Aquator, wo er mit allen anderen Neulingen 
auf die ubliche raue Seemannsart getauft wurde. Am 28. Februar 
1832 kam die Beagle in Salvador an der brasilianischen Kuste an. 
Vor 2 Monaten war die Beagle im englischen Winter in See gesto- 
chen, jetzt stand sie im sudlichen Sommer unter sengender Sonne. 
Auch fur einen kraftigen jungen Mann muss es eine unglaubliche 
Strapaze gewesen sein, in seiner engen Kajute unter brutender Hit- 
ze auszuhalten, wenn er sich vor lauter Seekrankheit nicht mehr 
auf den Beinen halten konnte. An Land wares auch heii3, aber hier 
konnte er endlich mit eigenen Augen sehen, was er bisher nur aus 
Humboldts Beschreibung kannte. Da er sich fur alles interessierte, 
hater  auch alles gesammelt: Eidechsen, Blumen, Insekten. 18 Tage 
hatte er Zeit, sein tropisches Paradies zu erforschen, dann ging es 
weiter nach Rio de Janeiro, das fur die nachsten 3 Monate Dar- 
wins Hauptquartier wurde. Die Beagle segelte inzwischen die Kus- 
te entlang, um ihre Vermessungen fortzusetzen, und nahm ihn erst 
im Juli wieder auf. Er unternahm abenteuerliche Ausfluge ins Lan- 
desinnere, sammelte und beobachtete alles was ihm unter die Au- 
gen kam. 

Uber 2 Jahre lang segelte die Beagle an der Ostkuste Sudameri- 
kas auf und ab. Darwin verbrachte die meiste Zeit an Land und 
machte Ausfluge ins Landesinnere, die oftmals uber mehrere Hun- 
dert Kilometer Pampa fuhrten. Krankheiten, Banditen, Revolutio- 
nare und primitivste Lebensbedingungen schreckten ihn nicht ab 
wenn es darum ging, neue Tiere, Pflanzen und Fossilien zu entde- 
cken. Mit der Beagle landete er u.a. auf den Falkland-Inseln, die 
gerade von den Englandern erobert worden waren. 1834 kamen 
sie noch einmal hin, urn das neue britische Hoheitsgebiet zu ver- 
messen, und gerade rechtzeitig, um mit Hilfe einiger mitgefuhrter 
Marinesoldaten einen Aufstand einheimischer Gauchos niederzu- 
schlagen. 

Zweimal kam die Beagle nach Feuerland. Sie war schon unter 
dem Vorganger von FitzRoy dort gewesen und hatte einige Einhei- 
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mische nach England mitgenommen, um die armen Wilden zu zi- 
vilisieren und mit ihrer Hilfe englische Sitte und Kultur in das raue 
Feuerland zu bringen. Im Januar 1833 wurden sie in ihrer alten 
Heimat an Land gebracht mit allem, was man fur feine Lebensart 
braucht: Weinglaser, Bettwasche, Toilettenkastchen und anderes 
mehr. Nach wenigen Tagen hatten die Eingeborenen alles gestoh- 
len und unter sich aufgeteilt. Ein Englander, der mitgereist war, 
um in Feuerland zu bleiben und die Wilden zu missionieren, gab 
entmutigt auf. Trotzdem baute die Schiffsbesatzung den Feuerlan- 
dern Hutten und legte Gemusegarten an. Als Zivilisationsboten 
lief3 man Jemmy zuriick, der in England die feine Lebensart gelernt 
hatte, und setzte die Reise fort. Als die Beagle ein Jahr spater hin- 
kam um nachzuschauen, welche Fruchte ihre Bemiihungen getra- 
gen hatten, wurden sie bitter enttauscht. Hiitten und Garten wa- 
ren verwustet. Jemmy sah wieder genau so aus wie alle anderen 
und wollte nicht nach England zuriick. 

In Argentinien konnte Darwin die geologischen Thesen von Ly- 
ell erneut bestatigen. Man wusste, dass die Ebenen von Meeresab- 
lagerungen bedeckt waren und erklarte das auf biblische Weise 
durch einen Anstieg des Meeresspiegels infolge der Sintflut. Dar- 
win wanderte mit seinem Kapitan und etlichen Matrosen den Rio 
Santa Cruz aufwarts. Der Fluss hatte sein Bett etwa 300 m tief in 
das Gestein eingegraben. Darwin studierte die Schichten und stell- 
te fest, dass sie unmoglich wahrend einer 40-tagigen Uberschwem- 
mung entstanden sein konnten, sondern dass der Meeresboden 
sich allmahlich gehoben haben musste. Einen Anschauungsunter- 
richt bekam Darwin durch ein Erdbeben, das er selbst erlebte. Da- 
nach fand er Muschelbanke, die so hoch uber dem Meer lagen, 
dass die Muscheln abgestorben waren. Das konnte nur eine Folge 
des Erdbebens sein und zeigte, wie die Veranderungen der Erd- 
oberflache vor sich gegangen waren. 

Darwin fand Knochen ausgestorbener Riesenformen von Faul- 
tieren. Die waren zwar schon bekannt, in England gab es aber 
noch kein Exemplar, so dass sein Fund zu Hause hoch willkom- 
men war. Die Palaontologen hatten nachgewiesen, dass viele Ar- 
ten im Laufe der Erdgeschichte ausgestorben waren. Darwin stell- 
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